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Abhandlungen.

Das 80geiiaimte Aneedotou Uygiui.

Ein neuer Abdruck des sogenannten Anecdoton Hygini, das zum
lefztenmal von M. Manitius im Rheinischen Museum N. F. 53, 394 fl.

heraus^^ei^eben wurde, bedarf der Rechtfertigung. Der astronomische

Traktat ist in eil Handschrillen üborhetert (.siehe über sie meine Ab-
handlung: Auszäge aus der Naturgesehichte des G. Pliniiis Secundus
in einem astrononiisch-komputistischen Sammelwerke des achten Jahr-

Imndorls, MüncIiLii 1888, Seite 7: zu den hier aufgezählten Hand-
schriften kommt noch der Codex Phillipp. Bcrolin. 1832,). Der letzte

Herausgeber hat aufser den schon früher bekannten Lesarten des

Leidensis, Montepessulanus, Fribergensis und Parisinus 7400 A noch
die des BeroUnensis und des Dr^ensts De 183 verwerten können;
er bemerkt richtig, dafs die Frage nach der Zugehörigkeit des Stuckes

nur durch eine auf der alten Überlieferung beruhende Ausgabe gelöst

werden kann. Nun sind gerade der Codex: lat. Monacensis 210 und
der Codex lat. Vindobonensis 387 (oUni Salisb. 4i21), nach denen im
Folgenden der Traktat ediert ist, die Attesten Handschriften oder ge-

hören zu den ältesten; denn der Monacensis ist im Jahre 818, der
Vindobonensis 830 geschrieben (siehe die oben genannten Auszüge,
Seite 5— 13.). Ferner verdient das Stück auch den Lesern unserer

Blätter mitgeteilt zu werden, da es für den Unterricht verwertbar

erscheint. Endlich ist damit Gelegenheit geboten, die Lesarten der

on mir verglichenen Handschrift der medizinischen Schule zu Mont-
pellier H 334 (siehe die Auszüge etc., Seite 20 fr.) genau mitzuteilen;

denn die Angaben Haspers in seiner Schrift Hyginus Fiülosophus,

Leipzig 1861, sind vielfach unrieliti^'; Manitius benutzte sie atier für

seine Edition trotz seiner Venmilung, dafs sie unvollständig seien.

Über das Verhältnis des Vindobonensis 387 zum Monacensis 210 (= a)

ist in meinen Auszügen Seite 11 f. gehandelt. Ich gebe den Text
nach a und füge die Abweichiuigen des Virxtobonensis (= ß) und des

Montepessulanus H 334 (= y) unter der Zeile bei : ,iY haben also,

wenn nichts anderes bemerkt ist, dieselbe Lesai't wie «.

Excerptum de astrologia.^)

Duo sunt extremi uertices mundi, quos appellant^ polos, septem-
trionis') et austri, quorum alter a nobis semper uidetur, alter num-

') Die Überschrift ist in den drei HandschritWn liie gleiche. — *) Nach
appellani in «r eine Basur. — *) «eptemtrionisj septentrioniv, y. —

BUlUw f. d. 0)miind«tocltnlw. ZXXTI, Jabi«. 1
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9 K. Rückf Das sogeaannte A&eciiuton liygini.

quam. In eo, qui a nobis cernitur, tria sunt signa consütuta, duo
scilket arcturi et serpens circnm atque inter illos in morcm fluiniiiis

mcans. Heiice arclunis niaior, cynosUra minor appellatur. (,)uao

diuersum quidem aspiciunt; naui dorsa earuni sibiniet mutuo'j ab-

oertuntur*) auersis huc atque illuc pedibus. Serpens uero caudA cingit

helicen, caetero") circuitu cynosurani, ita tarnen ut easdem medius
interlabens separct. Cuius caput ad dcxlruni podcm eins, qui in

geniculo stat, uidetur extensum. Illo m^ro, qui in gcniculo stat, iiurm

hercuiem dicunt, dexlro pcde cuput premit serpentis capite ad austruiu

conuerso/) umeris') surs coronae tangit conflnia. Ipsa autem Corona post

terguro')herculis Sita capiti^) serpentis« quem serpentarios tenet, adpropin-

quat. Serpentarius uero, qui a graecis opiuchus*) uocatur, sub hercalae'*)

positus ad austnnn uersis pedibus scorpionem calcat serpeiüo praecinctu^.

quem utraque manu tonet, (j|üi plurima longitudine prolentus usuue ad

coronam extenditur. luxta huius serpentis flexnosa uohimma nullo^*) ftlio

interueniente signo bootes post tergnm^^) arcturi maioris uidetur pedibus

ad uirginem uersis; nam uirgo sub pedibus bootis est constituta. Contra

guttur uero et pedes anteriores ursae maioris in commissura /.odiaci

atque iaclei circuloruni gemini sunt locati habentes a^^) leuo latere

agitatorem cum haedulis duobus, qui cOntra caput helicis capite uetso

pede dextro sinistrum taurl comu tangere uidetur. luxta geminos,

qui'^) zodiacns altissime erigilur, contra uentrem ursae maioris cancor

Situs est lialiens in dorso asellos albicanle inter eos nubicula.^'i ([Uae

pracsepium' 'I apjiellalur, At contra pedes eiusdem ursae posteriores

inter cancrum et uirginem leo dicitur conslitutus bootem habens iuxta

se. Sub pedibus uero agitatoris tatlrus iacet uno pede protento ad
orionem, qui sub illo est eonstitutus. Geplicus inter lyram et

cassiepiam medius oxpnnsis lirachiis pedibus ad terga minoris ursne

porrectis. Cassiepia contra uolumen maxinium septemtrionalis''') serpentis

inter agitatorem, perseum, andromedam ccpheumque consistit. In lactoo

drculo") inter pisces, cassiepiam atque arietem andromeda est locata

cum triangulo, quem post tergum") habere didtur, caput uersum
hnl)ens ad aluum equi. qniu'''i equus snpra est positus. Aries in

conimissura zodiaci atque aequinoctialis*^') eireuli sub triangulo situs

est habens-*) sub se coetum ad australem parlem. At proximum ei

Signum pisces duo, quorum alter In aquilonem erectus, alter in austrum
pronus caudis tarnen uinculo quodam conexis conligati sunt ; aquilonius

ad andromedam extenditur^ austrinus ad aquariuro. Iuxta pedes autem

iiiutuuj metui». ;'. *) abuertuntur ] hiittc urs]»nifii,'!u-h olxiertuuttjr,

woraus abaertuatur j/finactit ist. — ") caeteroj cetero. M An Stell© de»

letzten o in conuorno sfaml in le «rsprnn;,'li('h ein üiult-rtT Ihu iistalio. — unieris|

u in « in Rasur. - - '*) terfruui
|

t-Tguiii. ;•. — ') lapiti) oapiti", ;'. — *) ii|uuchusl

ophiucliuif. — ") horculae] luTciile. - '") nulln| iiullo. ;'. — ") ttT^jnni
|
«'i-^'um.

v. — ' '1 n stellt in über der Zeile, ist jedoch von derselben Hand ciiig^ex-tzt. —
") ijua, ;'. Mubiculal nnbecula, y. — '*) praesopiunil proiepium. ;'. —

st'i'tciiitrionaiiN
I

sopteritrinnali?. /. — ") lactc" > in in'i] dazwiscliHn -ti-lit in ;'

über der Zeile, aber von derselben Hand u»'ro. — teigunij ercura, /. — ''•'J
(jiiiaj

qui, y. Da« a ist in y wegradiert — aequinoctialisj equinoctiaiis, y. ") habens [

s in a über der Zeile nachgetragen. —
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andromede*) a latere cassiaepiae^j perseus ostendilui* gorgonis capuL

manu sinistra tenens, cuins sab femore sinistro iuxta caudam tauri

pleiades uidentur consUtutae. Lyra uero inter laeuum') crus herculis

et inier cignum posila est. Sed cignus expansis alis nolanti similis

ad (Icxleram cophei mamim dextram alam, sinistrani ad pcdos equi*)

püirigit. inter pisces et equuin taudamque capricorni aquarius est

conlocatus aquam urna fundens* Qaae effusio ad magnum piscem
usque decurrit. In parte anlernt humiUima zodiaci iuxta sagittarium

alque aquilam capricornus in commissura hiemali.s circuli'") ac signiferr>

situs est habens posfc so sagittarium in coraniissura circulorum zodiaci

alque laclei sub delphino constitutum. Est et sagitta quaedam sola

sab cigno iuxta aquilam iaoens. Supra capri€orni uero caput*) delphinus

est positus post caudam serpentis, qui a serpentario tenetur. Sub
ipso anteni serponlario scorpionom dicunt esse locatum, ila iit podibus

scrpontarii tan^'atur, et hnboro snl) ad australem plagam centaurum
beätiam manu quasi ad aram terentem. Haec ara a quibu.sdam sacra-

rium uocatur et est contra summitatem caudae scorpionis ad austrum
posita. Bracbia uero scorpionis locum optinent,^^ quem libram dicunt,

eo quod in eo sol aofiuinoctium faciat autumnale. Hydra quoque
iacet in circulo^'l aequinoetiali nimia longitudino protonla capite

cancro, medietale leoni, cauda uirgini subiecta coruum alque urnani

in dorso gestans. At sub pectore tauri orion gladio acdnctus con-
spicitur lepori,'*) qui sub pedibus eins est, superpositus.") Habet enim
post uesli^da sua canom. quem syrium qnomque caniculam appollant,

((>!loratiini fancri si^no subieclum. Ante (luctii sub };einiiiis atiticaneni

cügnoscere potcs. Post caudam uero syrii ad austrum nauis, quam
argo dicunt, uidetur effulgere. At sub pede sinistro orionis fluuius,

quem heridanum uocant, flexuoso cursu perlabitur usque ad ooetum.

Coetus autem subiacel arieti ac piscibus lon^dssimo tractu porrectus.

Post cuius caudam longo quidem") intenialio sub aquario et capri-

corno in austrum proirctus piscis magnus conspicitur, ultimum eorum,

quae nideri possint, signorum, effusaonem urnae aqaarii, qui'^) ad ipsum

usque decurrit, accipiens.

München. Karl RücIl

') an<lroni*'(li' I andmnictlao. ;. — *) ca»siaoi>iiie] cassifiiiae, — latMiiiin)

Icuum, ;'. — pciles «'rjui| peilt's: 1 .-j qni. y. — auteiii |
ntelit in üIut ilcr

i

Zeile, ist aber von derselben Hand eingesetzt. — circulij circulo, ;-. — ^) sig-
mb

niferi] slLTf ifi-n-i, ;. *) raput] r i|.iif [('aput, - ") haliere siili st»
|
halxTf sc, ;'.

sab ist \Mihl niflit von dersell . ll nul. — "M optiiuMit | i»btint'iit
.
/. •— ") <-ircul(d

i'TT

cii'culu, /. — **) leporij lopure, y. — supfrpositus.J So hat auch ;', nicht

luppositos. — **) quidem] qiiidam, — *") quij qaia, ^ y. Aoch a lintte urtprUng"
lieh qaia. —

l*
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4 Th. Gollwttzer, Die Reihenfolge der Schriften Plotins.

Über die Belhenfol^re der Sehriften Plotlns.

Welclie Mühe und welcher Scharfsinn wurde schon aufgewendet,

um die Reihenfolge der Werke antiker Schriftsteller festzustellen!

Plotin gegenüber sind wir in der glücklichen Lage, ein anscheinend

genau chronologisch geordnetes V(»r/r'i( Imis seiner Schriften zu besitzen,

aber gcrado bei diesem Schriftsteller wird die Kenntnis der Zeitfolge

seiner Werke als gänzlich oder fast gänzlich werllos erklärt. Von den

Herausgebern hat nur Khrchhoff die zeitliche Anordnung gewählt,

während die späteren wieder zur überlieferten Einteilung in sechs

Enncaden zurückgekehrt sind. Dafs diese Einteilung eine gekünstelte

ist. die einem Spiel mit Zahlen zuliebe nicht selten Zusammengehöriges

trennt und Fremdartiges verbindet, ist wohl kaum je bestritten worden

;

ebenso ist nicht anzunehmen, da& sie der Absicht Plotins entspreche,

schon deshalb nicht, weil sich sonst ihr Urheber Porphyrius statt auf
(k'u Vorgang des Apollodoros und Andronikos sicher auf den Willen

Plotins. der ihn ja zur Herausgabe ermächtigte, berufen hätte.')

Nun läist ja allerdings die chronologische Anordnung anscheinend

jeden Plan vermissen, wie denn auch Porphyrius ausdrücklich bezeugt,

da& Plotin über zufällig sich ergebende Gegenstände schrieb.*) Da-
g^en ist die Porphyrianische Einteilung immerhin nicht ganz ohne
Prinzip und vielleieht nicht schlechter als manche andere, die man
versucht hat oder versuchen künnle."'j Wenn mati aber daraus schliefst,

es sei am besten Porphyrs Anordnung beizubehalten, so ist doch
ebensosehr der Schlufe gerechtfertigt, dafs bei der anerkannten Un*
mögUchkeit, Plotins Schriften in ein System einzuzwängen, die

chronolorisclie Ordnung als die natürlichsle allen anderen vor-

zuziehen ist.

Nun wird auch bezweifelt, ob Porphyrius wirklich die genaue
Reihenfolge mitteile, da er es ausdrücklich nur von den vier Gruppen
und von drei Einzelschriflen (XXH—XXIV d. i Kirchhol&chen Ausg.)
bezeuge. ^) Dem ist entgegen zu lialten, dafs Porphyrius nach seinem

eigenen Zeugnis die Reihenfolge wohl kannte, ') und wenn er sie kannte.

80 wird er sie wohl auch bei der Aufzählung eingehalten liaben.

'/({tüi^y ixdiduut'fic idixuiotau, uiui^atiutrus t)' 'AnuAAitdotofiy ti r Aif'i^yttioy x«i
'-J/'(l(>o'»v;fO#» roy litQinrtrrjixüv, b5»» o Ufv lirtr/tt^iioy tay )c(tuti<H\ii,y^ut(fuy eti ffXtt

lUtikt r«c iiixmis i:io,'fiati^ lii H'.tiin' nmcydyou-, olrto df^ xui tyt» :ti rt)\xut'ln

ritKtt^ iirri'. '/''»<• ri': rov llhotivov ßi^i/.i<t ihdhtt^ uw ti\- ?<f t'yyniOic^-. . .

-\ V. IMi't. 1 |i.7, 1") mjnrnc.Tjfi^' II Ilh'Uh'it; yf^h'i/irf n'.; lUTtiTtrotac-: i riofHaUf,

fi
J).

11. vi IX :ifjiiax<:i{>i«f nito^ikr^uiir«)»' f«» inuitiaiii ku.iüyiu. 24 p. 3H, b (s.o.)

I H. F. Müller. IMiilol. XXXVIII S. 839 ff.

*) Volkniann. I'raef. zur Ausg. Plotins p. W\ «4|.

*) V. IMot. 2(i s. i". A'AAit lAi^r xui tu xnfÜMcKt roiy nityro»' . . . uuimiyi/ >'t(t

xi'ti: Ti^y yituvixt^t' tx^ooty Twy ^r;i).(t»y. i>raucht allerdinj;!- «iic llerausLralx-

nicht mit der Abfassunf; zusammenzufAlleii, aber für ttnMren Zweck ist es gleich*
gültig, ob die IManmälsigkeit der AbfnMiiag oder der Veröffentlichung nach-
gewiesen wird.
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Th. Golhritier, Die Reihenfolge der Sohrillen Plotins. 5

Immerhin wird eine Prüfung der Angaben Porphyrs nicht zu um-
gehen sein — falls es sich überhaupt lohnt, die Zeitfolge zu wissen.

Dies bezweifelt am entschiedensten Volkmann. ^) Bei einem Schrift-

steller, der mit 50 Jahren seine völlig durchgebildete Lehre schriftlich

fixierte, komme es doch nicht darauf an, die Entstehungszeit der
Schriften, sondern den Zusammenhang der sloflflich geordneten Ge-
danken zu wissen, und dieser Forderung genüge die Porphyrianische

Anordnung in annehmbarer Weise. Allein wenn Plotin wirklich ganz

planlos sdbrieb, so war schwerlich seine Lehre so völlig ausgereift,

also ist die Kenntnis der Zeitfolge ftlr die Erklärung seines Entwicklungs-
ganges wichtig; war aber seine Lehre schon ausgereift — und daran
ist selbst bei Einzelheiten kaum zu zweifeln — so schrieb er nicht

planlos; den Plan aber dürfte die Zeitfolge erkennen lehren.

Betrachtet man freilich das bunte Durcheinander der Cber-
schriften, die übrigens nicht von Plotin stammen*), so mag man
daran verzweifeln, irgend eine vernünftige Methode zu entdecken.^
Andererseits aber müssen die vielen Selbstcitate des Schriftstellers,

die sich nicht nur auf Früheres, sondern auch auf noch zu Be-
handelndes })eziehen , für den unbefangenen Leser beweisen , dafs es

Plotin nicht gleicligüitig war, in welcher Reihenfolge seine Werke
gelesen werden sollten. Sokshe Verweisungen, sowie mannigfoche
natürliche Zusammenhänge, geben zugleich die Mittel an die Hand,
um die von Porphyrius überlieferte chronologische Folge auf ihre

Richtigkeit zu prüfen. Dabei ist allerdings vor dem Mifsverständnis

zu warnen, als hätte Plotin alle Schriften zu einem einheitlichen

Ganzen vereinigt gedacht; dagegen sprechen, ganz abgesehen von
Porphyrs ausdrücklichem Zeugnis, schon die zahlreichen Wieder-
holungen. Auch soll nicht behauptet werden, dafs jede frühere Ab-
handlung gar nichts , was spätere bringen , zu ihrem Verständnis

benötige; vielmehr gilt von Plofins Schriften, was sogar von manchem
einheitlichen Werke gilt, „dafs der Anfang das Ende beinahe sosehr
voraussetze als das Ende den Anfang, und ebenso jeder frühere Teil

den sp&teren beinahe so sehr als. dieser jenen**. ^)
Porphyrius teilt Plotins Schriften in vier zeitlich 'r:'t"'finte

Gruppen.'') Die 21 Abhandlungen der er^ton rirnppe entstanden in

den 10 Jahren vor Porphyrs Verkehr nnt IMolm, ungefähr in dessen

49.—59. Jahre (253—:i63 n. Chr.), und waren teilweise schon von
anderen herausgegel>en worden;') sie verraten nach Porphyrius noch
eine gewisse Unreife.^) Die 24 der zweiten Periode, die ihn auf der

Höhe seiner Kraft zeigen,^) wurden etwa im 59.—64. Lebenswahr

>) Pnief. p. Vni.
») V. IMot. 4 p. 7, 1*4 Vulkni.
') Am entschiedeiiHten wird jede l'Ianiuässigkoit geleugnet von Chaiguet,

litst. de la Psychologie grecquc, tome IV p. 29 n. 1.

') Sohopenhaaer, Die Welt als Wille und Vontellting, Vorrede Eur 1. Aufl.

8. VilL
*) V. Vlöt 4.

•) V. l'l-t. [ p. 7, II ff.

^) V. PlüU «i »in.
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6 Th. GoUwitzer, Die BeUienfolge d«r Schriften Plotins.

verfafet und zwar auf Porphyrs und Amelius' Aufforderung. M Wenn
es hiezu einer erneulen Aufforderung bedurfte, so ist vielleicht die

Vermutung gerechtfertigt, dafs Plotin mit den ersten 21 seine Schrifl-

slellerei als abgeschlossen ansah. Die folgenden 5 und die weiteren 4
wurden in den beiden letzten Lebensjahren Plotins abgefafet und sollen

sclion Spuren von Altersschwäche zeigen ' Die erwähnte Charakteristik

durch Porphyrius beruht wohl in erster Linie auf seiner Neigung zum
Schematisieren die sich hier in geradezu abgeschmackter Weise geltend

macht; immerhin aber gründet sie sich auf fühlbare Unterschiede,

und sollten diese für Porphyrius nur insofern hervorgetreten sein,

als er die Schriften der ersten Periode verstanden hat, die der zweiten

nur halb, die der dritten und vierten gar nicht. Denn die sprachliche

Darstellung ist in den let/Jen Perioden durchschnittlich bedeutend

dunkler als in der ersten. Der Grund für diese Erscheinung liegt

darin, dafs sich die ersten ächriiten gröfstenteils mit allgemeineren

Fragen beschäftigen ohne alliu tiefes Eindringen in Einzelprobleme,

während die folgenden zum grotsen Teil schwierige Aporien zum
Gegenstände haben, die mit Scharfsinn aufgeworfen und gelöst und
deren Lösung dann von den verschiedensten Seiten erschöpfend

, ja

ermüdend beleuchtet wird. Auch der Umfang der Schriften ist sehr

ungleich. In Kirchhulls Ausgabe umfassen die ersten 21 Schrillen

160 Seiten (durchsehn. 8), die folgenden f4 488 (durchschn. 20), die

letzten 9 130 (durchschn. 14).

Die folgende Untersuchung befafst sich beinahe ausschliefslich

mit der ersten Periode aus folgenden Gründen: 1. Bedenkt man, dafs

diese Schriften in Porphyrs Abwesenheit verfafsl sind, so ist gewils

ein Irrtum bezüglich der Reihenfolge hier am ersten mögUch; bestätigt

sich nun aber hier die Richtigkeit der Angaben Porphyrs, so ist

wenigstens für die Schriften der zweiten Periode, deren Herausgabe
imter seinen Augen erfolgte, das Gleiche mit noch gröfserer Wahr-
scheinlichkeit anziniehnien.

2, Die Mehrzahl dieser Schriften betrißft die Hauptteile seines

Systems und Wsl so viel eher einen Schlufs auf die beim Aufbau
desselben befolgte Methode zu.

3. Wenn sicli die Hypothese bestätigt, daik diese 21 Schriften

ursprünglich ein (iaiize? für sich bilden sollten, so hat man nicht nur
bei Verweisungen auf l^ riiheros, sondern auch auf Späteres hörhstens

20 verhällnismäfsig kurze Schriften zu berücksichtigen, während für

die folgende Periode eine Reihe meist viel umfangreicherer Bücher
dazukommt, so dafe bei der oftmaligen Wiederholung gleicher Gedanken
die Entscheidung, welche Schrift in einem Gitat gemeint ist, ungleich
unsicherer und schwieriger ist.

Versucht man ohne Rücksicht auf Pori)liyrs Angaben blols nach
den Gitaten und inneren Zusannucnhängen die Reihenfolge dieser

21 Schriften festzustellen, so ergeben sich mit ziemlicher Wahrschein-

'1 V. I'lot. 5 p. 9, 11—IH.

V. i'lot. 6 fin.
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Th. GoUwiiMr, IMe Betlwiifolge der Sohriflen Plotins. 7

lichkeit folgende chronologische Reihen, deren Beziehung zu einander

aiierdings nichl naciiweisbar ist. Neben Enneade und Buch setze ich

im folgenden auch die Zahl der Kirohboffschen Ausgabe.^)

IV 7 « 2, IV 2 = 4
V9»5, n4»12
V 9 = 5, IV 9 = 8

V 9 = 5, V 4 = 7 od. V 1 « 10
V9 = 5. V 7 = 18

VI 9 =9, Vl = 10, V2 = ll. 1114 = 15.

Man sieht, dafs die gewonnenen Resultate — deren Begründung
das Folgende bringen wird — in keinem Widerspnich mit Porphyrs
Angaben stehen, sondern sie durchaus beat&Ugen. wird deshalb
deren Richtigkeit im Folgenden vorläufig vorausgesetzt.

16=1 „Vom Sciiönen" eignet sich vortrefflich iiU pjnloifung

zum Ganzen. Die Schrift hlfst wie das Symposion und der l^hadrus

die Philosophie als Streben nach dem Schönen, als iQ<og^ erscheinen

und soll nicht nur in sie einfahren, sondern auch zu ihrem
Studium anregen; der beste Beweis, dafs sie diesem Zwecke dient,

ist »las lebhafte Interesse, das gerade diese Schrift gefunden hat.

Ihrem Zweck entsprechend vermeidet sie allzu tiefes Eingehen auf

Probleme und gibt vielmelir in Umrissen ein Gesamtbild von dem
Aufbau des platonisch-plolinischen Systems vom Sstbetisch-päda-

• gogischen Standpunkt aus. Sie zeichnet sich demgemäb vor den
meisten späteren Schriften durch Klarheit der Sprache aus und ist

von einer frischen Begeisterung durchzogen, die in anderen nur stellen-

weise zum Ausdruck kommt. Die Wahl des Themas kennzeictinet

zugleich den echten Platoniker. Hat ja auch Plato nach einer alten

Überlieferung mit dem Phädrus seine Schriftstellerei begonnen, und
hab(m Neuere teils diesen, teils das Gastmahl als Programroscbrift für

die Akademie aufgefafst.

Dem Symposion-Phfidrus schliefst sich ein Phädon an in der

Schrift IV 7 = die von der Unsterblichkeit der Seele handelt, ')

ebensogut al>er »Tom Wesen der Seele' überschrieben sein könnte.

Die Einleitung durch beweist keinen Zusammenhang mit der ersten

oder einer anderen erhaltenen oder verlorenen Schrift, sondern dient

nur zum Übergang zu einem neuen Thema. Es wird nachgewiesen,

dafs die Seele nicht der Körperwelt angehört, auch nicht blofse Har-
monie oder Entelechie des Körpers ist, dal^ sie viehnehr dem fiber-

sinnlichen Bereich zuzuweisen und demnach unzerstörbar ist. Plotin

hat also hieroit einen Gegenstand von besonders allgemeinem Interesse

*) Kirohboff zählt nur 48 Nommam, weil er einige tusammengehorige
Schriften in ein Buch vereini^rt ( III 2 n. 8 = 42, IV 8 — 5 = 26, M 1 — 3 = 89,

VI 4 u. 6 = 22).

') Das Thema geben die Anfuagsworte : Ob jeder von uns unsterblich ist

oder oll er gtmx r.u gründe geht oder ob ein Teil der Vernichtung anheimiSlIt,

ein anderer, d:i.s ScHtst, ewij^ bleibt.

') bezeichnet l'iotin »elbst das Tlieuia im Kingang zu IV 2.

\
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8 Th. Gollwitnr, Die Reihenfolge der Schriften Plotins.

gewählt, eine Frage, an Ueren Beanlworlung jedem gelegen sein luuls,

der nur überhaupt der Philosophie nAhertrftt^) Gleichwohl kann
PloUn noch eine andere Absicht bei der Wahl des Gegenstandes
gehabt iiaben. Unscro Schrifl. ist nAiiilich t;f*nndlegen(l znnflchst für

alle psycholo'^i>(lien Schriften Plotins; erst nachdem restpeslt'llt ist,

da£s die Seele der übersinnlichen Welt angehört, kann das Weitere

auf diese Grundlage aufgebaut werden. Manches davon ist am Schlüsse

der Schrift vorl&ufig angedeutet. Denn Kap. 12^14 Volkm. enthalten

im Gegensatz zu der eingehenden Darstellungsweise im Hauptteil der

Schrift mehr Andeutunj^'cn als Ausfuhrunpen und eher Behauptunj^on

als Beweise. Die meisten dieser Punkte finden in späteren Schriften

eine eingehendere Behandlung, so das Verhältnis .der Einzelseclen zur

Weltseele (Kap. 12 Anf.) in der folgenden Schrift III 1, der Eingang
in die Körperwell (Kap. 13) in IV 8 «6. Aus der Betonung der Ein-

heit und Einfachheit (z. B. Kap 12 g. E.) ergibt sich naturgemäfs die

Frage nach ihrer Teilbarkeit in IV' 2 = 4 und IV D = 8, Manches ist

erst in der zweiten Periode ausgeführt, wie das Problem der Erinnerung

(Kap. 12 p. 140, 9 Volkm.) in IV 3 und 4; die Unsterblichkeit der
Pflanzen- und Tierseelen (Kap. 14) erfuhr überhaupt keine aus-

führlichere Behandlung (vgl. V 2 = 1 1, III 4 15, IV 4 2G, r. 22 u. a ).

Mit der Schrift vom .Schönen linden sich zahlreiche Berührungen (z. B.

I 6, 6 Anf. vgl. mit IV 7, 10, 138, 27 fif., l ti, 5, Ul, 15 II. mit IV 7. 10,

139, 2 ff.), die indes fQr einen näheren Zusammenhang nichts beweisen.

Für die Methode Plotins beim Aufbau seines .Systems — einen

bestimmten Plan vorausjresetzt — erpribt sicli zunächst, dafs der

Ausgangspunkt seiner F'orschung die menschliche Seele
ist (vgl. die Anlangsworlo in IV 7: El Si i<ntv d'Jdvaio<; hxaavoi;
^jttiSv), das forschende Subjekt, dem jener Eros angehört, der den
Gegenstand der einleitenden Abhandlung bildete.-) Um aber dies zu

können, wird das Wesen der Seele überhaupt untersurbt. ^) Vs-\ von

diesem allfiemeinen Standpunkt aus wird das W* -rn der Einzeiseele

beleuchtet, wenn auch nur in Umrissen (Kap. Iii— i t).

II! 1 « 3 «Über das Verhängnis" steht nicht in unmittelbarem,

scheinbar in ?ai keinem Zusammenhang mit IV 7 und ist doch ein

ganz natürliches Er^'ebnis dieser Schrifl. Der Inhalt ist kin z fol-^'ender:

In der Welt des Werdens ist alles von Ur<=achen bediiip:l. Der

Forderung, nichts Ursachloses anzuerkennen, dabei aber doch die

menschliche Selbstflndigkeit zu wahren und auch die Möglichkeit der

Weissagung nicht aufzuheben, ents|iricht weder die Annahme l)lofs

körperlicher Ursachen, noch die Zurückführung auf eine alles durch-

') HnkainjiMch hstanch Eusebius ein«Mi <?r<tlV4t'n Teil der Sclirift abjE^chrieWn.
") ^ ^'1. Vi. 1, 1(»2. 12 To J'«P Zrjuit' iaii i'i /»'. y.t:t ri ü%' Ziji> •'rinrrnoi'

ittri^, 'ira (cifi^y Jifiüiffjtir uu9ij . . . IV iJ, 1, 12 Zi/fr i> «ix/i« xui tiQfnf

^iiir/.'iu/ t'oi ö'txftims »y To Crjin t> ri rror' lari Toito C»/"'/" i f r» tQtt9to¥ iro^ortf

Att^tiy «/tVf,«« foV ufot (so »kI. iibnlich /u le?en für das lisclirt'tl. . . . Tfo'toi t'j

i

Xu^tiy ^laui'etmi'). Vgl. auch ("haignet. im aii||;ef. \V. S. .''»2 I^a iisydiolojrip est ä

9m yenx principe et le connnenrt'iiu'nt ile loute la Rcicnoe phil'j'-"plnqae,

parceque Tarne ou le iiriocipe ptusant est l'unique or^ane de la t-onuHissance.

') Kin Hlinlicher Gedankengang wird ansurScklich be/.eugt in IV H. 2 Anf.
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Th. GuUwiUer, Die Keibenfulgo der Schritten Plotins. 9

dringende Weltseele, noch auf die Bewegung der Well, auch nicht auf
die stoischen ?.oyoi (TTreQf^taTixoc, sondern nur die Annahme selbständiger

Prinzipien in den Einzelseelen neben der Weltseele , die jedoch alle

auf die Urseele zurückgehen. Demnach stehen die Einzelseelen als

Schwestern neben der Weltseele und sind nur nach ihrer niederen
Natur dem Verhftngnis (dmi Naturgesetzen) nnterworfcn. Während
in IV 7 nur von einer Wesensgleichheit dor Wcltseelc mit den Einzel-

seelen die Rede war, 'i ist hier die Hrzieliung zwischen jener inid

diesen auf eine besliniinle Formel gebracht. Wälirend IV 7 fast nur
vom Wesen der Seele an sich handelte, ist hier ein Sehritt weiter
geschehen und das der Einzelseele näher bestimmt. Allerdin<.s <;ehen

beide Abhandlungen nicht von dem frleifhon Gesichtspunkt aus;

jene behandelt das Wesen der Seele zum Nachweis der Unsterblichkeit,

diese um das Verhältnis der Einzelseele zum Verhängnis darzulhun

;

es sind deshalb auch nicht beide als Cianzes zu betrachten, wohl aber
ist der innige Zusammenhang nicht zu verkennen. Auch fQr die in

IV 7 angebahnte Widerlegung materialistisrhor Anschauungen über die

Seele gewinnt Plotin hier neue Argumente. ") Eine sichere Verweisung
auf IV 7 findet sich nicht; denn wenn er sagt, ') über die materialistische

Ansicht seien viele wahre Worte gesagt, so scheint er eher fremde
als eigene Worte zu meinen.

Dagegen führt sich die kleine Abhandlung IV 2 = 4 in den den
Inhalt von IV 7 zusanmienfassenden Eingangsworten ausdrücklich als

Fortsetzung dieser Schrift ein. Nachdem in IV 7 die Einheit der

Seele betont war, während III 1 die Teilseelen in den Vordergrund
schob, lag nichts näher, als das Wesen der Seele hinsichtlich ihrer

Teill arkeit zu behandeln, was im AnschluCs an Plato Tim. 35 A
geschieht.

Es würde sich nun naturgetiiüfs IV 8 6 («Vom Eingang der

Seele in die Kdrperwelt*) anschlieCsen ; aber Plotin zieht vor, das
psychologische Gebiet zu verlassen und uns eine Stufe höher in das
Gebiet des Geistes (»01%) zu führen. Schon in den vorhergehenden
Schriften, besonders in IV 2 = 4, wo er die Seele als in der .Mille

zwischen der unteilbaren Welt des Geistes und der geteilten Körper-

welt stehend charakterisiert hatte, konnte er es nicht umgehen, einiges

Qber das Wesen des Geistes vorwegzunehmen.
Der Gedankengang im Anfang von V9 = 5 („Über den Nus,

die Ideen und das Seiende") ist ein ähnlicher wie in 1 G =1. .la

Kap. 2 rekapituliert geradezu den Inhalt der genannten Schrift, teil-

weise mit wörtlicher Anlehnung, jedoch ohne ausdruckliche Ver-
weisung.*) Die Betrachtung . des Schönen führt von der Körperwelt
über die Seele nach dem Nus als seinem Urquell. DqISb es aber ein

') Kap. 12 Ani.

*) Kap. 3.

•) Kap. X 21^. 4.

*) Die Konnel <> '/.öyu^- >/ t^nn' Kap 2 )>. 24i>, H. dii' littors iilinli«;h wieUer-
k.-lirf (Kap :{ Anf. III I. 10 Aul". IV 4. 3>i, 91, 17. IV !l, :5 Aul". V 5, 1, 2»>K,

11. 11, 214, 25. VI 7, 'M, 4<iri, 21. 25) bedeutet nur: die Vernunrt sagt.
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10 Th. GoUwitser, Die ReUienfolg» der Sehriften Ptotint.

solches Wesen gelten nuifs iind welclnM* Art es ist, wird von Kap. 3

an auf anderem Wege untersucht. Und zwar bildet den Ausgangs-
punkt der Satz, dafs jedes Ding aus Stoff und Form zusammengesetzt
ist. Er führt auf den Nos als den Geber aller Formen. Dafs dieser

die Seele nicht sein kann, wird in Kap. 4 durch drei Argumente be-

wiesen. Der Xus wird im folgenden als das wahrhaft Seiende bestimmt;

er umfafst als Einheit die Ideen und wirkt nacli auisen durch Vernunft-

kräfte (A«]fo*)' Zu beachten ist hier, dafs der Ausgangspunkt für die

Ableitung des Nus nicht wie für das Bisherige die Sieele ist; wohl
aber ist der liegrift' der Seele hiefür unentbehrlich, wenn nachgewiesen

werden soll, dafs er nicht mit ihr identisch ist. Alleniinp-^ werden
die Eigenschallen der Seele in Kap. 4 nur der Erfaiu ung eiilnonimen

ganz ohne Berücksichtigung der Resultate der vorausgegangenen

Schriften; es ist aber immerhin diese Reihenfolge die nafurgemäfsere.

Wie IV 7 für die psychologischen Schi iftcn, so i-i V für die

vom Nus handelnden und auch für einige psychologische grundlegend.

Wie erstere, so enthalt auch diese Abhandlung am Schlufs eine Keihe
von gar nicht oder nur andeutungsweise bewiesenen Sätzen, die wir
als Programm für die folgenden Schriften bezeichnen dürfen. Kap. 12

wird die Frage, ob der Einzelmensch als Idie im Nns existiert, niclit

beantwortet: dies poschieht in V 7 = 18, einer der sjtrdesten Schriften

der ersten Periode, wie dies der ziemlich untergeordneten Bedeutung
des Problems in Plotins System entspricht. Die in Kap. 13 selbst

schon etwas ausführlicher besprochene Frage nach der Seele an sich

findet in der ersten Periode keine eingehendere Behandlung, wohl
aber zum Teil die Probleme in Kap. 14: xai rnöc iF^c ittv i'cQx^i^ /»Je

vriw-i fc»ö> xai ihikov ndviif oi'ffi^>, nZ-i^^oiK dt t^v lol^ ovüiv ovio^,

naQO. TO IV TO nXT^i>o<; (1), xai nws rä Ttovra Tuvra (2), xal Stä r£

ravia (3). xai noi^iv (4), Xcmäov an' ä?.kr}<; d^TfC «px^/'^'f^- Alle

diese Punkte linden sich besprochen in V 4 = 7 und teilweise aucii

in V 1 = 10 und V i2 — 11.-) Er meint doch wohl die erstgenannte

Schrifl. Weiter heifst es dann, dafs alles Unvollkommene nicht vom
Nus, sondern von der Materie stamme. Hsgi nvww aayitcri&Qov

X(%i>\afxai enaveX^ovciv ini tiji> dno^iav, niSi ivog nlffi^og.

Plotin scheint demnach schon damals den Plan gehabt zu haben, der

Ableitung der Einheit aus der Vieihnit mehr als eine Abhandlung zu

widmen. Er hat daher hier wahrscheinlich V 1 = lü mit den an-
schliefsenden Schriften im Auge. Und in der That, während V 4 mit

dem Nus abschKefet, setzt sieh V 1 1- 10 mit V 2 » 11 und II 4= 12
bis zur Materie fort, die als Prinzip des Schlechten erscheint.

An V 0 .schliefst sich nino Reihe von Schriften an, die sich mit

der Ableitung des Niederen aus dem Höheren befalst. Es folgt nun

') Ähnliehe Formeln II ;t (46) l(i Anf. bez. auf I 1 (47); V 2 (11) Knde bez.

auf II 4 (Ilm. V)^1. aiifli ^' (-'"^l KikIc xitr' i':'Ü.r^i' öiH,»' :u'üii' <iv i -t < r i '/.'-^ f i iädt

i»ut \ \2'J) 1; iilitil. V !». :i Auf. Iit>/. auf das unmittflliar I' <.l:_ft iiiic .

-) Mail Vfi<,'lci( Jn' /u 1) \ i von p. 20;5. II an, V 1. <i tV.. V 2 j^aii/, /u 2l

V 4. J. 20... 17. V 1. 7. 170, «, m 3) V 4, 2. V 1, 7, 169. 4. 21. V 2. 1, 176, 13.

zu 4) V 4, 1, 21»:^. (V)
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Tli. Gollwitzer, Die Keihenlolge der bciiriiten Plotins. 11

zonfichst die schon durch IV 7» 2 (Kap. 13) und IV S» 4 vorbereitete

Lösung der Frage nach dem Eingang der Seele in die Körperwelt

in IV 8 — 6. Plofin will die Vorbindung der menschlichen Seele mit

dem Körper erklären , er wird aber in Kap. Ü (ähnlich wie in iV 7)

auf die Seele überhaupt geführt, um von dem gewonnenen Resultat

aus die Einzelseele zu betrachten. Dals IV 8 nicht unmittelbar auf
IV 9 folgt, hat darin seinen Grund, da& sich die Einheit aller Seelen
auf den Nus gründet und erst ans dessen Einheit und Vielheit ver-

einigendem Wesen auf die entsprechende Natur der Seele geschlossen

werden kann.

V 4 7 iiut die Herleitung des Nus aus der absoluten Einheit

zum Gegenstande. Wie nun Ptotin, ehe er in IV 8 die Seelen vom
Nus ableitet, zuerst zu diesem emporfuhrt, so wäre es folgerichtig

gewesen, erst das Wesen der absoluten Einheit induktiv zu erfassen,

ehe der deduktive Weg eingeschlagen wird. Allein diils Plolin dieses

Verfahren zwar für notwendig hielt, dafs es aber doch nicht in einer

besonderen Abhandlung in Anwendung gebracht war, dafs wir also

nicht berechtigt sind, einen Irrtum in der Aufzfthlung bei Porphyrius
anzunehmen, bestätigt die Einleitung von V 4, wo erst eine absolute

Einheit als notwendig gefordert und dann kurz deren Wesen dar-

gelegt wird. Es wird nun der Nus aus der Einheit abgeleitet, wobei
auch mancher Schlufs von jenem auf diese gezogen wird,

IV 9 = 8 («Von der Einheit aller Beelen **) ist em ergänzender

Nachtrag zu den psychologischen Schriften, besonders zu IV 8.

Erst jetzt, nachdem Plotin die Stufen des Seienden aufwärts und
abwärts verfolgt und einige damit in Be/.iehung stehende Nehenfragen
beantwortet hat, trägt er nach, was er bislier nur in UnuLssen an-

gedeutet, die Emporführung zum (Juten oder Einen in IV 9 = 9. Wie
Plotin (in V 9) den Nus nicht aus der Seele abgeleitet hat, so er-f

schliefet er auch nicht die Einheit aus dem Nus, sondern nimmt vde
dort einen neuen Ausgangspunkt. Dieser Ausgangspunkt ist der Satz,

daÜB alles Sein auf der Einheit beruht. Es wird nun das Vorhanden-
sein einer absoluten Einlieit gefordert und analog wie dort geprüft,

ob die Seele, ob der Nus dieser Forderung entsprechen. Mit dieser

Darlegung verbindet sich die Lehre von der Anschauung des Einen,

die in der völligen Lossagung von allem besteht.

Mit dieser Schrift hat Plotin den einen und wesentlichen Teil

seines System?;, den xnrrnn: vor^rog, zum Abschlufs gebracht, Es
erübrigt noch , durch den xaüfiog atai^tinU bis zur Materie herab-

zusteigen. Diese Aufgabe erfüllen die drei Schrillen V 1 = 10, V^ 2 = 11

und n4»l!l.
V 1 s 10 (»Von den drei ursprünglichen Substanzen") fafet das

ganze System der übersinnlichen Welt zusammen. Die Anfangsworte:
„Was war also*) eigentlich die T"^rsache, dafs die Seelen den Vater

Gott vergafsen?" scheinen an VI 9 anzuknüpfen. -) Nach Beantwortung

') fiffu liriiuoht freilieh iiictit nl« Kolfreninrrs|):irtikel trolarst zu worden.
') Auch die Bezeichnung ^\ ater" tindet sich in VI S> (^Kiip, t», A21, 22:

nttTQOf Kirohh. nf^s}.
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12 ' Th. Qollwitwr, Die Reihenfolge der Schriften PloUn«.

dies»'r Frnjrc ^\hl Plotin zwei Mittel an, die gefallene Seele wieder

eraporzulahfen : 1) den Nachweis, dafs alles Irdische wertlos ist,

worüber er anderwärts handeln will, 2) die Erinnerung an ihren

Ursprung und an ihren Wert (Kap. 1, 162, 5—10). Zu lachten ist,

dafs auch hier die Seele den Ausgangspunkt bildet. Die Emporführung
aber geschieht hier unter einem anderen Gesichtspunkt als V 9. nämlich

unter dem des Wertes, ein Gesichtspunkt, der sich erst jetzt recht

ausnützen liels, nachdem das wahre Wesen der Seele, ihr Ursprung
ans dem Nua, ihre Wesensgleichheit mit der Weltseele (IV 8 und 9),

endlich ihre Fähigkeit sich bis zum Anschauen der Einheit zu erheben
(VI. 9) erörtert war. Nach Beendigung des induktiven Teils wird als

Thema für das Folgende gestellt: näi tvoc loioviov uvioz. n!nv

Af'yo/ifv TO ftr e2vai, vnwtrmuv Sa%Bv ono0v (Kap. 6, 107, ^3). üals

sich kein Hinweis auf V 4 findet, darf deshalb nicht wunder nehmen,
weil hier der Beweis viel umfassender gefUhrt wird und überdies nicht

blofs der Nus aus der Einheit, sondern auch die Seele aus dem Xm^
abgeleitet werden soll. Er verlangt zur richtigen Erkenntnis den
Standpunkt, den der Schlufs von VI 9 forderte, die (fv)[i^ fiovov ngos
fWVQV. ^)

Es finden sich zwei ausdrückliche Verweisungen auf das Folgende:

1) Vom Unwert aller äufseren Güter will er anderwärts (n- alhn:)

handeln,-) d. )i. doch wohl in einer späteren Srhiifl. Nun geschieht

dies Ireilicii nirgends ausdrücklich, wohl aber ergibt es sich als ein-

facher Schlufe aus der Schrift iiber die Materie (II 4» 12). 2) Dafs
die Seele etwas notwendig Geringeros erzeugt, soll später (lW*^v)
erörtert Averden."') Gemeint ist V 2 = 11 von p. 170, ''!?» an.

V 2 — 1 1 führt lins einleitungsweise wieder von der Einheit

über den Nus zur Seele, sogleich aber einen Schritt weiter. Die

Seele schafft nicht wie der Nus unbewegt, sondern bewef^ und bringt

ein blofses Abbild {Hduikov) hervor, die Tier- und Pflanzenseele. *) Zu-
letzt wu'd gefragt, was von der Pflanzenseele erzeugt wird, und ge-

') VI 0 Eude vgl. V 1, (>, lfi7. 31.

*) Kap. 1, 1(J2. <i. V-V f[>./o/s" iiixl Aliiiliulie«. vt rwi'ist (\it'II. mit ,\uMiiiliiu<?

vuu iV 5, 4 ISnUe, wu es sich anscheinend aul' da» gleiche Buuk Kap. 2, lU^i,

11 fr.. 104, 80 ir., 8, lOU, II it., viell. aber aach auf IV 7, 7 bezieht, und IV 4, 28 K.
und VI 'J. I I. ;iI7. 1^». ui» auf ein aiidcri"* Hu.-h dt-r (^leiclicii Schrift Iiin<,'t'\vii'*<"ii

wird) stet'- ;uil tMiif iM'Nondere JSehritt, meist aut' eine Iriilicn', iitid /.war aj lutt

.'iiu'in l'rätoritiiMi viiljunden: If 3 (46) Anf. auflll l 10. IV 4 (2t>) M u.a.m.;
1! A {VI) A A. auf V ;» (.jt 11. II S (:»2) 2 A. ulnu« naihwei^l.ar.. n.vl.lmnir

:

IV o 25, Iti {:ji))Mixi^ r<.>(HV./^r<?0 aiil III Ii VIA) 2<'>, umi u<.lil aiif

niiiiidlifhe AuBfiiiiriinj,r.'n ; V i (4.?) IC A. auf \'
t (7) *. 20.'». 17. V I (loi 7.

IUI», 27 11. a. m. ; VI o Cli») 7 A. auf III 4 (ir.) 1 u. a. : VI 4 \22) 10 K. auf IV 7 (2):

VI 7 CJrO H'.t. 47:5, N auf IV 4 (7) u. a. I.l olm.' Vcrlmiu : II 7 (:!») K. auf V > (2-1»

2, 2:52. 2;i; III 4 (1.-)) 4 K. auf II 2 (14) H . IV 4 (20) 2!>, 80. is auf IV !t (s) .,d.

iV 3 (2Ü) 1—8; V 6 (23) ß, 227, 2.^. auf V 4 (7) u, a. m.; VI 1 (3yj 26 auf
114 (12); IV 6 (38) 2 E. auf V « (23) 1, viell. auch anf V 3 (43) 0.

^) "]'rjTH)oi> lie/iflit sich in der Üctfi'] auf dii- jjfK-ifhi! St-liriff. /. B. I 1 K.;

I rt, 1 K; III a] 1, 2<^1, 17; IV 4, 31, «2, 32; IV 5, 1, 1U2, 11 ; KHJ, 11; 4, 107. 4;
VI 7« 25 E., nur VI 2, 1 K auf das 3. Buch dieser Schrill und V 5 (29) 4 E. wohl
auf VI 6 m i

*) V 2, 1, 17(>, 23 ff.
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antwortet: «das worin sie ist", also wohl die Materie.') Ihre Unter-
sachung erheischt einen neuen Ausgangspunkt.*)

Dieser findet sich in der nächsten Abhandlung II 4= 12: „Über
die zwei Materien".'') Ebenso wonit,^ wie der Nus aus der Seele, das

Eine aus dem Nus erschlusseii wurde, kann die .Materie unmittelbar

aus der Seele abgeleitet werden. Ihr Vorhandensein wird vielmehr

aus der Veränderung der Form gefolgert. Um aber ihr Wesen klarer

erfossen zu können, stellt er sie der intelligiblen Materie gef^onüber.*)

— Wenn es in Kap. 4 heifst. die Existenz der Ideen sei schon ander-

wärts (tr a/j.oii) bewiesen, so ist damit wohl V 9 = 5 gemeint.

Mit 11 4 ist Plotins System in Umrissen abgeschlossen. Es gilt

noch verschiedene Lücken auszufilllen. Zwei (lebiete, die in anderen
Systemen einen grof^t n Raum einnehmen, sind noch liaum berührt,

die Physik und die Ethik.

Zunächst folgt in der Porphyrianischen Aufzählung eine Sammlung
kurzer Notizen über verschiedenste Gegenstftnde, vielleicht Antworten
auf Zweifel, die im Kreise seiner Sc liüler laut worden : III 9 = 13.

112 = 14 handelt von der Kreisbewegung^ der Welt und ist die

einzige kosniologisclie Schrift der ersten Periode. Die Kreisbewegung
ist für Plolin das wichtigste Merkmal der Welt; sie ist ihm das Zeichen

der Beseeltheit und ein Abbild der raumlosen Bewegung des Nus.
Anknüpfungspunkte an frühere Schriften finden sich mannigfache, so

an die unmittelbar vorhergehende III, 9, 3, 350, 5 (f. vgl, mit dem.An-
fang und dem Ende von II 2.

Iii 4 = 15 Ue()i lov fi).r^6ioi i]ftüi öaifiovoc ist durch einen Vor-

fall veranlagst, den Porphyrius ausführlich beschreibt.^') Gleichwohl
greift die Schrift in den einleitenden Worten direkt auf V 2 «=: 11 zurück

und stellt sich als Ergänzung dieser Abhandlung dar. Ja vielleicht

dürfen wir sie als in den ursprünglichen Plan inbet^'rilTen belrachtcn ;

dem zufälligen Anlass verdankt sie dann nur die Einkleidung. Die

Worte *A}M nfQi iiiv toS »mtfiov h S^Xon (Kap. 4 g. E.) beziehen sich

anscheinend auf die vorhergehende Schrift II 2, besonders auf Kap. 3.

Die kleine Schria über den Selbstmord 19 » 16 ist inhaltlidi

mit III 4 nahe verwandt.

116 = 17 handelt über den BegnÜ der Qualität und hängt in-

sofern mit Fragen zusammen, die in den verschiedensten Schriften nahe-
gelegt sind, am meisten in der von der Materie, die ja qualitätslos ge-

dacht wird. Kap. 1, 174, 12: 'Ot^fv xdxfTvo, nö^g fi ovx ovaiwv ovffia

soll, wie es scheint, an V4 (2, 205, 12 fT.). Vit» (5, 514. '12 fT.) oder

V2 (1,176, 8 tT.) erinnern, und der folgende Gedanke 'E/.tyf ro (iiv

ow, Zti «4 zü a^9 jo yiionevop etvm roig tov, findet sich oft

in früheren Schriften.*)

') V-I. natu Tim. 50 c. III I. 1. Hn. 2 il

") V 2 Srhliir«: llxtrirtoy fii :i('k\ <ioxi,y f(i./.i,y h'.iüi ttis.

) Von l'lotiti riti«?rt als »»/ nnii t Ai^i ioyoi 1 l.'i Anf.
'*) Auf die »choii V, 1, 3. Itiä^ 7 hingewiesen hat.
*) V. IMot. 10, 1». 10, 12 rt.

•> IV 7, H, 133. I. IV 8, 8 E. V 4, 1 K Vi, 7, 170. 2D. V 2, 2 A.
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14 Th. QoUwitzer, Die Beibenfolge der Schriftea lUotins.

V 7 18 behandelt die Frage, ob es Ideen von Einzelwesen gibt,

ist somit inhaltlich mit der eben besprochenen Schrift verwandt, zu-

gleich aber eine Ausführung eines in V 9 » 5 (Kap. 12) ausgesproehenen
Gedankens.

Noch ist eine nicht nnwusujitlicho Lücko im System aiiszulullen.

So oft Idiotin auch ethiscliu Fragen berührt tiat, der Ethil: als solciier

ist noch keine Schrift gewidmet Dies soll 1 2 19 ,,Über die Tugend**
nachholen.

Nachdem so alle Disziplinen der Philosophie erledigt sind, folgt

noch eine Schrift über die pliilosophische Methode und die Teile der

Philosophie 1 3 „Über die Dialektik". Die Verweisung am Anfang
"Onov ßh ow iX^etv, ini Taya^ov . . xcArf^v SuafjMkoy^^ixtvov

3uU Siä noXXwv ieSetyf^ivov hat wohl mehrere Schriften im Auge
(z. B. I 6 = 1, VI 9 = 9, V 1 = 10, 13 - 19).

Nach die>rr abschliefsenden Schrifl hat Plotin in der ersten Periorle

nur noch das kurze Schri flehen IV 1 =21 verfaist, das das Thema von
IV 2 = 4 wieder aulnimmt.

Sieht man von solch unbedeutenden Notizen (III 9» 13, 1 9 » 16,

IV 1 BS 21), von einigen Gelegenheitsschriften and sp&teren Nachträgen
(III 4 = 15, II 6 = 17, V 7 - 18) al). so bilden die Schriften der ersten

Periode ein methodisch wohl ^^eordnetes Ganzes, Torttefflich gce^et,
das System Flolins in rinrisseri vorzuführen.

Dafs die Heiheulolge der Schrifleu für das Verständnis nicht un-

wesentlich ist« würde eine Probe leicht darthun. Angenommen, man
kennt zwar die Platonische Philosophie (was ja Plotin, der nichts als

ein Interpret Piatos sein will, voraussetzt), hat jedoch noch keinen Be-

griff von Plotins System und würde nun hf^i der Lektüre mit I 1 =47,
einer der scliwicri^'sten S< hrinf'n Plolins, lii'^riimen. man würde schwer-

lich viel lur das Verständnis gewiiineu, und nicht viel mehr aus den

folgenden Schriften öber Tugend, Dialektik, Gluckseligkeit, die teils die

Kenntnis von Plotins Philosophie voraussetzen, teils für dieselbe unter-

geordnete Bedeutung haben. Wie leicht führt dagegen 16 = 1 in die

inlelligible Welt als die Welt dos Schönen cinl Dann schafft IV7 = 2

die Cirundlage für den gesamten Bau, Von dieser (inindlage füiirt uns

Plotin stufenweise aufwärts bis zur Einheit und lalsf uns von jeder

Stufe wieder einen Blick abwftrts auf die nächst tiefere Stufe thun.

Von der höchsten Höhe füln l er uns endlich durch alle anderen Stufen

herab bis zur unergründlichen Tiefe, der .Materie. Dabei bedarf er für

den Nus, die Einheit und die Materie neben der bisherigen je eine

neue Grundlage. Es sind also neben IV 7 = auch V 9 = 5, VI 9 = 9

und 114 = 12 als grundlegend zu betrachten. Dagegen können V 1 10
und Id — itO als abschliel^nde Schriften bezeichnet werden.

Zwei wesentliche Merkmale sind es, die Plotins Methode charakteri-

sieren: 1. das Ausgehen d er Be wei sf ü h ru n g von dorSeele,
2. die f o r l e s e t z t e gegenseitige F r pr ä n z u n g der auf-
steigenden und der absteigenden Betrachtungsweise.

Der Abscfalufs der schriftstellerischen Tb&tigkeit Plotins war nur
ein vorläufiger. Es mag sich in seiner Schule manche Meinungs-
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Th. Gollwiirar, Die Keilienfolge der Sehriflen Plotins. 15

ver5( liitnlcnheit erst auf Grund der Schriften der ersten Periode or-

geben haben, es wurden naturgemäfs neue Probleme aufgeworfen und

es raufste sich bald das Verlangen geltend machen, Plotins Lösung
solcher Probleme migetrübt durch subjektive Auf&ssung der Schuler

schriniich fixiert ZU sehen. So grifT denn Plotin aufs nciio zur Feder

und es beginnt eine ungleich fniclitbarcre Periode, die letzten acht

Lebensjahre umfassend/) die man nach dem Charakter der meisten

Schriften die Periode der Probleme nennen kann. Jetzt galt es, das

Einzelne auszubauen und vor Mißverständnissen zu sichern. Ein Bild

seiner Thätigkeit in dieser Periode sind die „Äporien über die Seele*

IV 3—5 = 26. Es wird hier zunächst auf Probleme der ersten Periode

zurückgegriffen (III 1. IV 9. IV 8 u. a.); es ergeben sich aber neue Pro-

bleme, eines aus dem andt ren, die teils sogleich behandelt, teils, wie

das über die Gesichtswahrnehmung, verschoben werden.") Wie hier

für die einzelnen Abschnitte, so lassen sich in den meisten Fällen auch
für ganze Bucher die Entstehungskeime mit mehr oder weniger Wahr-
scheinlichkeit nachweisen, und /war teils in Büchern der ersten,

teils der zweiten Periode. Den Stoff der letzten Sclu'ift (1 8 — 48)

scheint das Vorgefühl des nahenden Todes eingegeben zu haben. Eine

eng verbundene Gruppe bilden 1118 = 27, V8 = 28, V 5 = 29 und
II 9 SS 30. Die übri|^n Schriften stehen gröfetenteils nicht in näherem
Zusammenhang mit einander. Die Unbestimmtheit der Citate erschwert

eine Prüfung b r Angaben Porphyrs; bisweilen sind anscheinend münd-
liche Äufserungen gemeint.')

Die zweite Periode ist also im Gegensatz zur ersten durch will-

kürliche Wahl der Stoffe gekennzeichnet; der Zweck dieser Schriften

erforderte kerne planmäßige Ordnung. Aber die Methode selbst ist

die gleiche geblieben. Wenn auch das erste der oben angegebenen
Merkmale naturgemäfs nicht überall hervortreten kann, so ist doch

das zweite unverkennbar: ja manche Schrift der zweiten Periode ent-

spricht in ihrem Gedankengang einem ganzen Schriftenkomplex der

ersten.

Man könnte nun versucht sein, die Schriften der zweiten Periode

an passender Stelle zwischen die der ersten einzuordnen, um so ein

methodisch fortschreitendes Ganzem herzn^fellen, man wird sich jedoch

bald von der Unmöglichkeit eines solchen Vtn tahrens überzeugen. Was
fernere praktische Schlufsfolgerungen aus dem gewonnenen llesultat

betrifft, so liegt es mir ferne zu wünschen, dafe etwa spätere Heraus-

geber wieder zur Kirchhoffschen Anordnung zurückkehren möchten;

denn die dadurch angerichtete V^erwirrung stünde in keinem Verlifdlnis

zum erzielten Gewinn. Ebenso wenig soll die Bereclili^mn-j der his-

berigeu systematischen Darstellungen von Plotins Philosopliie bestritten

*) Die 2.-4. Periode naeh l'orphyriu».

') Vgl. V. Kli'ist: Zu l'l.itin.is. Trogr. Loor S. 1.

•} So 11 0^2 ^Vnf. und III ü, 2, 2c>3, 22. Sollte sich leUtere Stelle auf iV ü,

8, 117, 17 ff. bmstehen, so wäre ein Irrtnm Porphyrs anzunehmen und IV 6 =a 3H vor
III 6 — 25 zu stellen; doch ist dies un\valirsirht>inli«-li. da in IV (» Auf. viell. IV 3

(26) 26, 40, 2ö und in IV 25, 3b, 16 eine der beiden obigen Stellen uitiert ist.
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16 Fr. iiey»chlag, Beispiel des ordo Homericus bei bophokle».

werden. Wer sich aber von Plotin selbst in seine Gedankenwelt ein-

führen lassen will, wird gut thun, zunächst die Schriften der ersten

Periode in zeitlicher Reihenfolge y.u lesen, und wird sich damit auf

cieni leichtesten W^e den Schlüssel zum Verständnis des Ganzen ver-

schaffen.

Kempten. Th. Gollwitz er.

Ein Beispiel des ordo Homeriens bei Sophokles.

Ein besonderer Kunstgriff und Kunslkniff der antiken Rhetorik

mit ihrem Streben, rov l^rr« lofov xQBixxw no$eZvt bestand in dem
sogenannten ordo Homericus (nach Horn. J 299 : xaxoig 6' ig fiimv
fXaaaev, worauf Ubanius an der unten angeführten Stelle anspielt),

dem Verfahren, den oder dio iitilx'deutendstcn oder schwächsten Punkte
ihrer Ansführun^'eii in dif Mitlr zu nelinuii und sie in ihrer Halt-

losigkeit also durch geschickte Disposition zu verdecken. „Denn gleich

nach der Erzählung (bezw. der Darlegung des Sachverhalts) erwartet
der Geist des Zuhörers, wodurch wohl die Sache begründet werden
könne, deshalb mufs man sofort einen starken Beweisgrund anbringen,

und weil das, was wir zuletzt sagen, sich am leichtesten dem Gedächt-
nis einprägt, su ist es nötig, gerade am Sehlufs der Rede einen recht

festen Beweis im Geiste des Zuhörers zurückzulassen." So die psycho-

logische BegrQndung dieses Dispositionsprinzips bei Vollonann: „Die
Rhetorik der Griechen und Römer", 2. Ausg. S. 315, einr Begründung,
deren praktische Verwertung indes nie den Fundamenlal>atz aufser

Acht liefs, auf dem sich die ganze antike Rhetorik aufhaut: o x^iiys

imoxHiai tivui d7i/,ovg. (Aristot. Hhet. A. 2. 1357 a, 11.)

Das sind also die Mittel, mit denen der ordo Homericus arbeitet

und wie sie auch Ldbanius') in der ersten Hypotliesis zur Kranzrede
des Demosthenes (p. 222 R.) andeutet: rj$<waf (sc. Ai<stlvifjß) ttai tov

Ji^ftoat^fvr^v Ti]v at*n)v rd^tr (wie er selbst, nämlich: ttowiov /t^qi roT

lutr r/itvl^vvu)V vofiov xai Sfvinwv nn/i lov uor xt^uvync'Kov xal

t^iiov HFgi ri)^ 7iu?.ii€iai) Tiom'fiaaifai. ö ök (n'^iui^ xui ti^io l^^<: no'/.i-

T€(ag tt]v u()xuv inoirficno *ai näXiv elg ravtiqv %ov loyov xaritfigfipe,

vexyums notäv - ist yaQ ä^XBü^at dno tiav ia%vQot iQtav xai

Aijyf/r erg [avta ' fifaa n'ihixf 7f6^ twv vtiitMV. Und seine

Begründung des Vorgehens Ao- Demosthenes nimmt der Sophist in der

zweiten Hypothesis zur gleii-lien Rede (p. -221 R.) wieder auf: (

(Äoal^i-vr^g) iov<i fitv äkkovg 6vo vöfjiovi;, rov it roiv vnfvlf^vvuiV xid tov

tov xtj^t^/tcrro?, slg t6 fiiaov rov Xoyov dvt()(iHl>F, aiyair^ytxeig ,yxaxovg
ä' fi'g fih'aaov f ?.dacag'% ttp S* i<JXvgoidn^ eig td dxQU /i^Joaxt'xQijrai,

10 aat^Qov lüiv u'/Jmv f'i' hxait()ov niorvvg. huxf dh x(d diouotfy n^fog

TO avmf hoov. xai or a(f('n)nii i i]v ih^vh^' ^'ii'^fixvviif-vog.

Das berühmteste Bciapiei dieser Art ist das hier von Li))anius

erläuterte Kunstmittel des Demosthenes in der Kranzrede, seinem un-

') Samtliclie Zeugnis»* hei Volkmann a. r. O.
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Fr. BeyachUg, Beispiel des ordo Uomericus bei Sophokles. 17

übertroflfenen Meisterstück, in welchem, wie Christ in seiner „Gesch.
d. griech. Lit." 3. Aufl. S. 395^ darlegt, der Redner durch geeehickte

Anordnung die schwachen Punkte verkleidet. Den schwaclicn Punkt
bilden die rechtlichen Seiten der Frage; diese sind in die Mitte ge-

nommen, so dafs Demostheiies durch Darlegung seiner Politik der

Ehre und des Patriotismus im ersten Teil die Richter für sicli ein-

nimmt und im dritten diejenigen, welche durch die schwache Recht-
fertigiing der Rechtspunkte wankend geworden waren, wieder für sich

gewinnt und durch das Pathos des Epilogs zur bedenkenlosen
Parteinahme fortreifst. Ein weiteres Beispiel notiert der feine Kenner
der griechischen Literaturgeschichte a, a. 0. S. 375 aus des Lysias

wirkungsvoller (13.) Rede gegen Agoratos, in welcher der Redner ein

besonderes Geschick in der knnstTollen Anordnung zeigt, indem er

den schwächsten Teil, dafe die Anklage erst viele Jahre nach dem
Verbrechen und vor dem unstatthaften Gerichtshof der Elftnänner an-
gebracht worden war, in die Mitte zwischen die packende Erzählung
und die pathetische Peroratio stellt.

Indes nicht allein die Redner in der Volksversammlung und vor
Gericht bedienten sich dieses rhetorischen KunstgritTes, der die Hörer fiber

die Schwächen der Beweisführung hinwegtäuschen und hinwegführen
sollte, sondern auch die Tragödie hat ihn mit den anderen Kunslmitteln
der Rhetorik übernommen. Ihn bei Euripides. dem rro/r^rr^c ()Vx(n7xwv

^i,iiiciion\ wie ihn Aristophanes im „Frieden" v. 534 nirht mit l*n-

recht nennt, zu finden wäre demnach gar niclit überraschend, wenn
man bedenkt, wie gern und wie unbedenklich dieser Dichter sich und
seine Hörer den Reizen der blendenden Schimmer der Rhetorik über-
lief? und ihre Künste nieht nur da spielen liefs, wo er seine Personen
charakterisieren wollte, sondern auch da verwandte, wo er selbst zu

seinem Publikum reden wollte. Aber wo man es am wenigsten er-

warten sollte, bei Sophokles treffen wir auf ein Beispiel der V^er-

wertung des ol>en geschilderten rhetorisch-sophistischen Kunststückes
und dies — womit man sich vielleicht zur Erklärung zufrieden geben
könnte — im späten Philokteto^. dem Werk, in welchem sich Sophokles

auch sonst den Ausdrucksmilteln des tJinipides am meisten nähert.

Nachdem nämlich der vieigewandte Odysseus. der Mann mit der
etsemeh Stirn wid der weitherzigen Moral, dem arglosen, edlen Neopto-
lemos den Zweck ihrer gemeinschaftlichen Fahrt, die Ausführung der
von ihm geplanten List, auseinandergesetzt hat. entwickelt sich in dem
raschen, wenig Nachdenken gestattenden Gang der Stichomythie seine.

<les listenreichen Menschenkenners RcweisiVilirung zur Gewinnung des

ehrgeizigen Jünglings in drei Teilen twie Wecklein in seiner Schul-
ausgabe zu V. 100 ff. anmerkt): ,,1. Die List ist notwendig (100—107),
sie ist deshalb 2. nicht unehrenhaft (108—III) und sie bringt dir 3.

hohen Gewinn (112—115)." Es sind von ihm also die rednerischen
107101 des ((vayxaTor. des ata%Qov und des avittp^gov. die i?og. if?.(xn

xe^uXeitt ^) verwertet und zwar in der Weise, dafs er im Eingang seiner

') Vgl. Volkmann il a. 0. S. 249 iT.

Butter r. a. OjrnuiMiilMdinl«. JSXXXl. Jtiag. 2
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18 l' r. Beysohlag. Uetspiel des ordo Homericus bei Sophokles.

Begrründung. wo dor C!<'ist seines Hörers orwarlet, wodurch wold die

Sache iH '^rnindel werden könne, solorf dt ii starken lieweisjjrund des

linr/xnioy anbringt, der nad» der Lage der Dinge für NeoploIenio>

unwiderleglich ist. Aber wenn aacti notwendig, so ist dies Rftnkespiel

vom sittlichen Standpunkt durchaus nicht zu rechtfertigen, und so
wird denn die gegenteilige Behauptung, es sei «i'x «/(JX(X'>'. gerade

wegen ihrer Haltlo?i^'k'>it icidi diesem starken I^fwci-^rrnnd angtM-eiht

und vor einem noch ölarkertii, ja dem stärksten aulgolelll, der den

entstehenden sittlichen Widerwillen vor solcher Moral bannen und
gerade hier am Schlufs der Rede durch seine diesem Hörer be-
sonders einleuclitende Beweiskraft einen dauernden Eindruck in seinem
Geiste zurücklassen mufste, dem Hcweisgrund des m iKft'fjoi', d. r in die

schwache Seite des Neoptolemos, seinen Khrgeiz. tief sicli einbohrt.

Um es nochmalig in Kürze zu wiederholen : Der jugendiiclie Held kann
nicht bestreiten, daCs bei der Sachlage die List als der einzige Ausweg
erscheinen und dafe ihr Gellngt-n glanzenden Lohn in Aussicht stellen

niufs, sein einziges und schwerstes Bedenken aber, das a/oxP'''> wird
dureh die angegebene Kunst der Disposition gelähmt. Das rasche Kin-

gehen des Neoptolemos auf den Plan (v. 118) zeigt, dafs dieser sophi-

stische Kniff, den Gegner an seiner einzigen schwachen Seite zu fassen,

seine beabsichtigte Wirkung nicht verfehlt hat, und ist durchaus nicht

so belli nullirli. wie e< Nanck in «ler Annierkimg z. v. v. 117— li'O

hinstellt, tlal's man diesi* Verse streichen müfsle. Das unerfahrene (iemüt

niufs rettungslos und bedenkenlos den verführerischen Sirenenkläiigen

erliegen, die seine Bedenken einzulullen und in wolilberechneter am-
plificalioM den ursprünglich einzigen Vorteil der List (v. 113) in einen
doppelten Ciewinn (v. ll'.b uinzuwandeln verstehen.

Wälu'cnd sonst so >eUen und nur andeiituiigsweise bei St)j(hokles

sich eine derartige nur auf Sophislik gegründete Moral hören läf->t

und stets dann, wie in El. 61 : So»w ,u#v, ovdev ^fffta üvv xffdti xaxov,

aus der Rabulistik der Leidenschaft der jeweiligen Situation heraus-

geboren ist, indes seine wahre An^irhl in Ant. 'A\'A iW hervortritt:

Fx Toiv )7f(* (ttfjyoon j.i^iiittct odv /««v nÄttovag

iiib>/if I ois' tdoti; UV Gtawiffiti'ovi^

lfir!$t sicli hier an unserer ganzen Stelle, wie in Euripides Aiolos fr. 19:
II ()' (vaxQttv, 'i\v nt] rolttt X(*o)iin(>i': <)ox;^

; vdii der Buhne verneinnen

die breite, deutliche und kühl übeile-te l'K'digt vom Zweck, welciier

die .Mittel heili"-!. da- Kiferri gegen den senlimeidalen ,,Unverstand",

der sich zu seinem L iighu k von der Macht blofser Worte, wie „Eljre"

und „Schande** bestechen läfst, statt in rationeller Weise den „Nutzen**

zum Mafsstab des Handelns zu machen, wie Pöhlmann in seiner

t-'IAnzenden Schrill ..Sokrates und sein Volk" S, -2^) fl. nach Thuc. V, II 1

und VI. die damalige, ..aulgeklärte" Slimiimng der (lefnüter schil-

dert, die in der /erselzung der religiösen ujid moralischen BegriÜ'e

hinter keinem philosophischen Radikalismus znrfickblieb. Und dieser

„Umwertung der Werte", wie sie Thuc III, H2, 3 in den Worten:

* Voikmann a. a. 0. S. 3*i,
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kennzeichnet, soll sich Sophokles, der Herold der Ideale seines Volkes,

am Ende seines Lebens anbequemt, ihr seine Stimme in dem frechen

Wort: ornv ri 6q<u fc xf'offo^- o»*x oxvfTv nohrtfi geliolio!! haben? Er,

der priesterliche Sänger, soll zu ihrer Verteidigung noch zu gut« rb l/.t

die Künste der Rhetorik: den ordo Homericus, die tektxa xtifa/.tmy

die ampliflcatio zu gebrauchen gelernt haben? Nein! Die Wahrheit
hat schon der Scholiast erkannt, wenn er zu Phil. 99, dem Satz des
Odysseus: vvv <f' f/V D.fyx^^' f'^'^''^' «(x« ßgoroTc

Wold aus älterer Quelle die Erläuterung gibt: Staßd}J.ei tovf xa^
iavwv ^ropiK o Tt&ti^r^ ms (fod ylw/in^ ndwa xaroQl^vvvag, d. h. der
Liigenheroid iv. i:>Oß) Odysseus wird von Sophokles durch sein oben
geschildciics Auftreten und die dabei verwerteten besonderen Kunst-
inittel der Hed»' als Repräsentant der rhetorisch - sophistischen Be-
strebungen seiner Zeit gegeisell.

Gerade in dieser Absicht steht Sophokles im tiefsten Innerlichen

Gegensatz zu Euripides, dem es an sittlicher Widerstandskraft auch
^('l^onübtT di>ni Hlendwerk der Rhetorik fohlt. Wohl bewegt auch er

sich nicht selten, wie in Hippol. 486 IT., in Genieinplät/.on gegen die

sophistische Rlietorik seiner Zeit, aber was wollen solche Dukiainalionet)

aus dem Munde des nwtp^g dtxaviiuSv ö^ixarüovt dessen Gnome (Hippul.

380 ffl): ta jffrfit* immdfuüf^a mcc yvfvwna^Bv^
OVH ixnovoimfv (T . . .

auch für sein ei;;enes Verhältnis zur Rhetorik Geltung hat. Denn er

legt seiner Heldin E^hädra, die jene Anklage gegen die Redekünste
(v. 486 fif.) ausspricht, vorher (37i— 430) eine Verteidigungsrede in den
Mund, die nach den Regeln des y(wt^ Stttavixw aufgelmut ist, wie
schon der Scholiast in seiner Notiz durchblicken Ifl&t: oUems di ta^S

ano ?>0Y o V ft (- V (I t c rrn).).(o im yYMfUxu)^) yj^nini.

Dagegen glauben wir aus den \V()rten des Odysseus:
vvv J' €ti hÄtyxov ufJio fi(iO[oli;

die zitternde Klage des greisen Sophokles durchklingen zu hören um
sein edles Volk, das so rasch und bedenkenlos wie der junge Xeopto-

lemos den Schlingen der Rlietorik erlie;„'t, und durchklingen zu hören

das Bestreben, treu warnend auf die Wunde zu zeigen, an dem sein

Vaterland krankt, hinzuweisen auf das fressende Gift der rhetorischen

Sophistik, das den Roden zersetzte, auf dem sich Hellas' Gröfee auf-

gebaut hatte, den Boden der altgriechischen Sittlichkeit.^)

Zwei brücken. Friedrich Bey schlag.

'i Wie ütilhit dem Leliensulemeut de« Kuripide«, »eiaer S^entenz, in ihrur

festli. u, ii<ien He«Ieutun|7 als Promythion nnd K]>itiiyt1iion rhetorische Zwecke tu
^•rutirlt> lif^reii. li.it tr<>l'l1i(-}i II<>tin<(fr in seiTietii Programm; „Eoripide« nnd
»eine Seatt*luen*" I (ächweinl'urt l&M) p. 12—25 gezeigt.

') Vorh'egende Abhandlung liefert einen kleinen Beitrafir ^ Kthik des
Soplmkles. citu r l"iM;,'c.-il('r' ii Beatitwortmip doch wohl d vnr /.woi Jahren vom
*^gl. titaatsiuinisteriuiu gcstelite üxivineusthema: (^uam vere dixcrit Afstjhyhn apud
Arütoph. Kan, 1054: toi( [tw ntu^itfiotMf t«rt it^meahas Hatt^- tiini;ii, roi^

3'ßi»ati' (Tf notneai ex fabnlia omnibuB Sophoclis comprbbetur in letzter Linie

i«uen soll. 2*
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ArtetoteleB' Rhetorik Bieli I n. II ?or, Bmli m mmek d«r
Poetik TorfiülM.

In seiner Praefatio zur zweiten Ausgabe der Aristotelischen

Rhetorik, die den jetzigen Zustand des Werkes und >eini' ( !• schichte viel-

fach scharfsinnig und klar beleuchtet, macht Roemer zwischen den

beiden ersten Büchern und dem (h ilten keinen Unterschied^ betont viel>

mehr, daüs dieses mit jenen das gleiche Schicksal geteitt hal>e. nimmt also

wohl an, dal^ es gleichzeitig und vereinigt mit den beiden ersten Büchern
veröfTentlicht wurde. Nur steht für die Bezweifler der Echtheit de>

dritten Buches ein scharfes Wort Spengels. des gründliehen Kenners
des Aristütelischen Sprachgebrauches und der antiken Khetorik, an
der SpiizG: 'Tertins liber, quem nostratium quidam et temere et inepte

Aristotelis esse negant, si quis aliiis, ingenuus philosophi nostri foetus

est', aucti wird H. Üiels beigefügt, der in einem gediegenen, liehtvollen

Aufsalz (Berl. Akad. 1SS(; IV S. 1— 3i) die Bedenken von Sauppe, Rose.

Greswell, Schaarschmidt. Zeller im einzelnen zu heben und durch
positive Beweise künftigen Angritlen vorzubeugen sucht. Und es darf

dies jetzt als feststehend betrachtet werden: Das dritte Buch spiegelt

fast durchgehends in Gedanken, Ausdruck und Methode den Slagirilen

witler und ist in seinen wesentlicle ii Bestandlf-ilcn verfafst vor den
rhetoiischen Schriften des Theophraslos. besonders vor dessen Werk
ne^ vnoxQiuxilg. Es bleibt aber immer noch eine Reihe von Fragen zu

lösen und von Zweifeln zu heben Ober das Verhältnis der Bücher unter
.sicli und zu andern, besonders des dritten Buches zu Theophrast /ifgi

/fifüK (3. H. Rabe diss. de Theophr.), über ihre Schicksale u. A. Eine

iler nächsten, wenn auch in unserm Falle nicht wichtigsten Fragen
ist die der Zeitfolge.*)

Wenn man die letzten 5 Zellen des zweiten und die ersten 81
des dritten Boches liest nn l prüft, so mufs man sieh sagen: So kann
das in einem Zuge von Aristoteles nnmö;^'rK h geschrieben sein. Buch II

schliefst: hjtfi 6 t 6i\ i^ia tanv ä öti .-j qü/ fiu r f r If F^v ai
Tov Äoyor, t'Tii^ ftiv TtaQaStiyfuiioiV xai yvtafiwv xai tvi}vftrfin(nor

9tai n/Miy loiy ne^ rt)i> diayoiov, ^i^tvre evnoQiijaöfifv xai mg avra Xvaoftfw

fiifi^i^ü) I luv luffavia, '/.<nTi6r di ^^F)M^7v n^Qi '/.t'ifuii xai r«i*oi«

(I iiivenlio Ii cloculio III disposilio). FjUi Ii III le bl mii: h-rn^i^ roia
taitv u dtl n ^ ay u (i i f V l) i^v u i :if^(Ji lor /.oyov, tr ftn- f'x

tivmv ai nunfig fcoviai (invenlio), devit^ov dt TtB^i %\v Xiiiv,
Tifitov ik frws rd^at ra jtt^^i} tov koyov — Zehn Zeilen
s| ,1, r — die schwerfälligen Wiederiiolungen betone ich hier nicht —
ist das ngmToVf nämlich avtä tä Trgdf/iora ix tivuv ixe$ ro m^rnw, und

') lU'l (;<'li
f/» iili(_'it der Besidt'clitiiiu' von Itoemers zweiter Ausgalie holt«* ich

eiiK' Aliliariflliin;,' iiiier das tlritte Buch «Ut Ari-^friteliai-lien Hli^tfirik wi.'der hervor,

die ich als »'in niiiims littorariuin iiieiiieiii hocliverehruii Lt'hr<'r Wilh(»!m
von rhrist /.II sfirieit» <!0 (Jel»urtsfag bot, die aber wegen äufserer I niHtiindt' damal«
nicht 2UI1) Druck kam. Ich teile oben einen Ausschnitt in etwas veränderter (iestAlt

mit. wenn ich auch die neueste Literatur nicht genau verfolgen konnte, weil uo(*

riiodiM-nt ri l'iiilagogen ZU anoereit Lieblinfi^stttdien zuriirkznkehr«*n nicht jederzeit

vergönnt ist.
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Gg. Ammoa, Zn Aristoteles* Rhetorik.

das tJcJff^ov (10 %avfa 15 Xt^H diat^taifai)^ also die iuvenlio und elocutio,

zwar gleich, das t^itov ist aber nicht wie vorher die ta^ig
(dispositio), sondern die vn6*Qiai<; (actio): iqUov de xovrmv
ii Svvaniv jnf v «x** jUfytVrr^r. oi)/rw (T ^rjtxf^y^fiQr^iai (also vor Theophrast
n6^< v'ioxQ.), la TrfQi n]v vndxgioiv. Eingehender handelt darüber

H. Rabe 'De Theophrasti n&Qi Ät^tw*; libro' p 30 sqq. Es haben wegen
des Ot>ergangs von Buch U/HI schon andere ~ anfser den Bezweiflem
der Echtheit — an eine spAtere, gesonderte VeröfTenllichung des dritten

Buches gedacht. Fragen wir nach zeitlichen Stützpunkten, so ist noch
einmal zu erinnern, dals die Rhetorik zu den jüngsten Schriften des

Philosophen gehurt. Das hat selion Dionysios von Halikarnasos in

seinem ersten Brief an Ammaios p. 719 R. sqq. dargethan (r^x^a«

or^TOQixai = Buch I II III). Es wird in der Rhetorik auf die Analytik,

Topik f.MeUiO()ik?) und Politik vervvie-^cn. Dai's das dritte Buch auch
nac:h der oetik verlafsl ist, darüber lassen keinen Zweifel die fünf

mit dem Text eng vertlochtenen Citate rhet. III c. i p. 1404 a 38,

c. 2 p. 1404b 7 und 28, p. 1405 a 5, c. 18 p. 1419b 6. Dagegen ist

das zeitliche Verhältnis der Poetik zu den beiden ersten Büchern
der Rhetorik durch Kreuzung der (Jitate etwas verwischt. Poet. c. 19

p. 1456 a 33 ff. lesen wir: fho} iilv «rr lujv «A/wv »Jrfrj ftot,iai, lantuv

6i ut^i kt^etog xai dutvoiag ei;iHv. lu fttv ovv neQi c i^v diuvoiav
iv rots n€Qi QijTOQixffg »eiit^w tovto yag tStov fjiäXlov ixtivtfi

ft§96iov. &tn di xacu Tt]v Sidvotov tuvkc, om vno tov ).6yuv dei

rtamtrrxfvnaDT^vHi. liitoii^) torrtov id rt driodttxvvvai x((i td ?.r€cv

xai id .xii'Jr^ :iu^{taxevi(^f-iv, oiov h'/.fov (fdßov d^yi^v xai daa loiat iu.

xai €u fxiyei^os xai fux^ii^fa. Dieses umfassende und treffende Cilal

ist enge mit dem übrigen Gedankengang verknöpft und somit beweis-
kräftig; x^itf^i« ist im Index Aristot. von Bonitz |>. 380 b 59 richtig

erklärt 'exposila sunlo et inde pelantur', vgl. /r. ata*J. p, 436 a 5 r«

fiiv flQiifitva 71 f^(ii ifjvx^fi v7iox€iat>u)y es bedeutet also xei'cftfio tv toTg

/(€^ ^ycoQixTig nicht ein Hinüberweisen der Frage in das Gebiet der

Rhetorik w^e etwa p. 1450b 6, sondern ist die Anführung einer Schrift«

deren Inhalt thatsfichlich ist td ncQi duivotcey oder oca vnd rov

).6yov Ssi TictQacxevaaiytifvai,*) d. i. das erste und zweite Buch der

Rhetorik. Dem gegenüber fallt gar nicht ins Gewicht das durch einen

selbständigen Satz ieichtcingehängte Citat rhet. I c. 11 p. 137:2 a 1

iu£Qursa& ai nsffi yeloimv X<*>Q*^i ^ ro^ ntQi noiifiixi'g. Überdies ist

die ganze Partie über reXoHt von 1371 b 34 o/i&£ms »ai inei ij naiStä

bis 1372 b 1 xai e^y« nicht an richtiger Stelle; das zeigt Roemer*
p. LXXIII. Nach der Abfassun^'szeit haben wir also diese Reihen-
folge rhet. I u. II, poet., rhet. III.

-
. ') rhet. I r. 2 ji. 135.'» h 37 sqq. tVrt/*'« <Ji «««< Jn't r^f fit9vdo» »ui St* ^fuSy

»«TfMnteoaa^r^yui diyc.nu' . . . KÖy Ji Jiu tov Xüyov iioftt^oudytay niarttoy t^iu «Wi^
lotiy ul ftiy yti^ tioty »V rrjj ilO^a rov Xtyoyto{, uf <yt i'y no tör c.y'.nintiiiit duc^tf^ui

'(«v, lü dfi «vrtf itf iiöyt^ diu tov detxtfuyai q gutiymS^at ^Hnxyvyut,

*) Tn linderer Wendtiti^ in der Poe^k noch p. 14S08 6 md 1450b 11: wohl
IHK !i |, 1 !.')() It.'t fr") h'yity ihyaathn rä lyuyrtt xc.i rd ufiuoTToiri: (heunsUtmlet von

iiuscmihl Jahrb. f. Philol. t>5. Bd. Ji. 425); m td iyoytu vgl. Dionys. Ual. p. 4f)ü U 3
tt»d 961 R 11).

Digitized by Google



(ig. Amu»on, Zu Aristotele*»' Rhetorik.

Dieie Aufeinanderfolge ist fü, .lio Auffassung und Bcurleilung

4ri>l^ ^hcs wenizstcns de^ Ab., hnittos fihor die /.t?ii. nicht

Sl^do^ h^dln be den ersten BücUein beliandelt Aristoteles hu

^"fAnscl luf. an die logiscl.en Schrinen die RhotoriMls ^'f^^f^
.?Lu.u>ü. aU eine logisclw Di»ipl n:

«»r'\''Äli hin I ihJ'
sucbunu der »Ärrw soll «ineXtteke. welclie die oberiluchlichen Lehr-Ä bi*er gelaien haben, ausgetTilIl worden. V„„ und

„.wv (ähnlich schon top
pj»>^^,;;:;^„J,t'';i!.Vtriä

X

,,„ r.M-.I.;.p c,..,n,ni: e, vveist
"«"'T'-'^-ii^i^ Falsch hinsichtlich

>praclilu liLii. soweit es sich niciil um vr>ü;»^|" Poetik
der Verbindung der Begrifle handelt, z. B. uie^i^^A^ Bearbeiüinp
oder auch der Rhetorik zu, nt(ji fgii. c. 4 p. 17 a ^^iMbl^ien und
der Poetik bot dem rastlosen Forscher (Jelegeiiheil. «lie sWH^^Mie*)
Lehren der Früiieren über die bisher etwas -I i finülterhcli gL'iiai|^"ii-

/. ^>/c zn vertiefen und au erweitern. Die l)i< hi er waren der nil\ü),

iiclie Ausgangspunkt für diese Untersuchungen irhel. III c. 1 p, 1404-a i.'^-

besonders ihr metaphorischer Ausdruck, in dem der preheimnisvolle Zaubi V
der poetischen Diktion liegt. An die Sjik In der Dichter, besonders dei^w^
honieri^rhcn Epen, hatte auch der dem Aristoteles geistesverwandte
Polyliiätor Deniokritos ;ihn!rrhp Forschungen nn^roknüpft (Diog. Laert.

1X7, 13: o(ilhtf:ftiay wohl =^ xu.'>ut*<l; ?.f'ii^, und xu/Mh;ftta, vielleicht

=s xdCftog tov Xoyov^ auch ntgi yAou t »^.uarwv). Durch Abwägung der
Ausdrucksmittel, die dem Dichter, und derer, die dem Redner zu Gebote
stehen, war der Sprachkünstler isokrates (or. 1X8— 112» zu einigen

recht benchtonswerlen Beotjaclifungen geführt worden. Von «I'mi spfilereii

Theoretikern sei nur Cicero (de or. I § 70 u. 128. III ^7, ur. c. iiü)

und Dionysios von Halik. (de comp. p. 376 sqq. Sch.j angeführt. So
liefs also auch Aristoteles der Untersuchung der poetischen Sprache
eine Behandlung des prosaischen Ausdruckes folgen, vielleicht einer

Aufforderung seiner Schüler nachkommend, und ergftnzlo (laniil eine

zweite, wenn auch nicht so schwer wie bei den /riaiK^ empfundene
Lücke. Wie der Abschnitt ne^i Xe^eun sich im einzelnen auf die

Poetik stötzt, lehrt fast jede Seite, und wäre Tielleieht noch greif-

') In iler ToLtik Hcll.st ji. lATidh 10—12 ikt nie wie die tintiki, und (VroAi^

der > 7tox(jtT(xi^ /.ug^freclinet.

") M:m v«;!. den dürlti<,'t'ii AlfHi hnitt üKcr oilcr ffi'i'.'A^tf/f rdy uyutultmv
in der i'het. jul Alex. <•. — 2s : :iu(,li Ite/euj.'t dio« ArisUdeles sellist, es mIihI niitn-

licli »eine Worte rhet. III v. 1 p. l li)4a \'.> iyx(/fii)t\xmin' th tn'' ökiyor :t f o>

III rf^s tiniif Ttyi<:. oioy ("^Qaav u (( /»> ^' i >• r <k\- //('o/c auf dic ki<>< in di-r

Prusa, niubt auf die vndicQiats zu Wziehen, >vie Speugel will 4tvfny. i*.
1)7, Auü^'.

der Rhet. II p. 357. Thranymachos itelitor» nach dem awwlr5if?kHclien Zouprnis des

Quiutiliaii (III 3. I) di»' actio üIhm Ii > mit von der ni . lit > lim Ci und. da'-

erkeuDt aucb Ariutoteies an, wenn er uuuiiltöUjar au ILrasyniut lios aiiknupU'iid sagt:
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Gg. AiumoQ, Zu Aristoteles' itethurik. 23

barer« wenn auch das zweite Buch der Poetik *Ober die Komödie',
vornehnilicli die Partie Qber 'yüms dno ki^tog* (cf. Vahlen Ar. poet.

p. 79) erliailen wäre.

Die Anlehnung an die l^uelik isl auch charakLerislisch für den
zweiten Hauptabschnitt des dritten Buches der Khetorik, negi vä^Siaif

über die Teile der Rede, itire Notwendigkeit oder Entbehrlichkeit«

ihre Stellung, ihre Eigenschaften, lauter Untersuchungen, die mit denen
der Portik. besonders über die änr<ore (jliederiuig des Dramas, vielfach

parnllel laufen. So wird das n(jnoi(iiuv der Hede mit dem n^oloytK

in der Poesie und mit deni n^oavliov im Fiötenspiel zusauimen-

geslellt; letzteres nehme wie das epideiktische tt^mm/mov das Beste

voraus (III c. 14). Auch im übrigen hat dieser Abschnitt, der wohl
in erster Linie dem Wunsche, den Schülern einen gewissen Abschlufe

ih'r FUielorik zu geben, seine Entstellung verdankt, den polemischen

liruitdzug des ganzen Werkes, und man sollte auch hier nicht von
einer ,,8cholroäfsigen Behandlung des G^enstandes durch den Philo-

sophen"f sondern von einer philosophischen Betrachtung des Schul-

mtifsigen, der Schultradilion sprechen, wenn auch Aristoteles iiidil

selten wie III c. 14 p. 1415a 23 ff. nach einem einleitenden Vz/f/ca

dt.' die vulgaria praecepta, die xttfr^fxuitv/itvu /tafjuyytkfiaiu der spitz-

findigen Rhetoren in einer ihm selbst widerstrebenden Ausführlichkeit

mitteilt. Freilich weist der Abschnitt in seinem jetzigen Zustande
manche schwer zu erklärende Unebenheiten auf; «I x [i darauf habe
ich hier nicht einzugehen, ebensowf riig auf die Fragen: Suid die beiden

Teile nefJi Xb$£ui»; und nsQi ni^toj^ gleiclizeitig zusammen in einem
Buch veröffentlicht worden? Unter welchem Titel ging dies Buch bis

zu seiner Vereinigung mit den beiden Büchern der ursprünglichen

niiotorik, die vor Dionys von Ilalikarnats erfolgte? Oder sind die

Ijeiden Abschnitte nur /.usuunnengelafste Auszüge aus nnderen rhetori-

schen Schriften, die in den Verzeichnissen der Aristotelisclien Schriften

genannt werden (etwa rte^i Atäfni* <f^, f*x» '<
")':*

Der Grundstock des dritten Buches der Aristotelischen Rhetorik

oder sagen wir hier einfach das dritte Buch der Rhetorik hat die

Poetik zur natürlichen Grundlage und ist nach ihr verötrentlichl; aber

die bei<len ersten Rücher der Rhetorik gehen der Poetik voraus. F3ei

der Vereinigung mit jenen beiden zu einem corpus von drei Büchern
mag auch die Abhandlung über A^ts und tdit^ fthnliche Veränderungen
erlitten haben, wie sie jetzt Roemer in der Praefatio dem redactor

der kürzeren Fassung des ganzen Werkes [man beachte auch tirri

geringeren Umfang von III gegenüber 1 und llj oder dem ilrgänzer

derselben /.uschreibt.

Regensburg. Dr. G. Ammon.
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24 (Jh. Höger, Zu iSchiliers Braut von Messina.

Ein alter Fehler im Texte von Schillers „Braut von Mes8iiia'^

Im Seplemberhefte 1899 unserer Gytnnasialhlätlei- hat meine im

Jahrg. 18'J8, S. 848 geäufserte Vermutung eine erfreuliehe Bestäti^'ung

gefunden. Mein Vorschlag zur V^erbesserung des Fehlers ging aus des

Dichters eigenen Bemerkungen „er (Gesar) reicht ihm die Hand hin'',

dann „(Manuel) ergreift sie lebhaft" hervor. Gegen den dadurch ge<

schaffenen Smn läfst sich wohl kaum eine i^'egründete Erinnerung vor-

bringen. Wenn ich aber die Bemerkung des Herrn Einsenders (Pfarrer

W. HofTmann) „dem Ergreifen im Munde Osars entspricht des Dichters

Bemerkung 'Manuel ergreift die Hand lebliatL " lese, so siehe ich vor

einer neuen Schwierigkeit Mir erscheint dies absolut unverständlich

und zugleich mit den beiden Bemerkungen des Dichters unverembar.

Freising. Höger.

Noch einmal der „Fehler** in Schillers Braut von Messiiia.')

Vers 499. Cesar: So will ich diese Bruderhand ergreifen.

Man.: Die mir die nächste ist auf dieser Welt.

Die Oberlieferung dieser Verse ist beanstandet worden, vgl. diese

Bl&tter Jahrg. 1898 S. 848 und 1899 S. 698: Don Manuel wolle doch
nicht seine eigene fland als die ihm nächste bezeichnen, sondern die

des Bruders, was nach der grammatischen Beziehung unmöglich sei.

Freilich, vom grammatischen Standpunkt aus angesehen geben die

Worte wie sie sind keinen befriedigenden Sinn. Aber Dichtungen darf

man eben nicht immer mit dieser hölzernen Elle messen. VlTer sich

in die dramatische Situation, der die Verse angehören, hineinfühlt,
wird von der unantastbaren Richtigkeit unserer Überlieferung (zu der,

nebenbei bemerkt, die grofse kritische Schilleransgabe keine Variante

kennt) gar bakl überzeugt sein. Man vei*gegenwärtige sich die Ent-

wicklung der Scene: die feindlichen Brüder, die sich bisher noch gar
nicht gekannt, die sich nur aus blindem Vorurt^ hassen, stehen sich

zum erstenmal Aug in Aug gegenüber: mit4i(ten ersten Worten, die

sie wechseln, ,,entdecken*' sie sich gegenseitig, die Stimme des Blutes,

der Natur spricht, und die künstlich zwischen ihnen aufgerichtete

Scheidewand bricht sogleich zusammen; rasch nähern sich ihre Em-
pfindungen, Schritt um Schritt: von der wirkungsvollen Stichomythie

ab ist die Vereinigung der Herzen, wenn ich so sagen darf, vollzogen

:

ein Bruder ist gewissermafsen nur noch das Echo des andern, einer

der Sprecher für den andern, harmonisch greift Glied in Glied, was
der eine fühlt, spricht der andre aus, was der eine ausspricht, er-

gänzt der andre, kurz, die ganzen Verse bis zu der bedeutungsvollen,

nach V. 500 scenisch angegebenen Pause gehören beiden Brüdern
gleichmäfstg und sind nur des känsllerischen Stiles wegen sym-
metrisch zerlegt und Zeile um Zeile zwischen die Sprechenden ver-

*) iiieinit. mögen die Ki'iirterungen iil»t'r diese .Stelle in unseren Hliitteru

Imcblossen sein. (Die K<*d.)
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S. Englert, HonuSbersetrai^en. 25

teilt : — wollte man die ganze Stelle in den (älteren) Opernslil über-
tragen, so wäre die nötwendige Kunstform hiefur das Duett. Hiemit

löst sich auch die Schwierigkeit unserer Stelle ganz einfach. Wenn
Gesar sagt: ,,80 will ich diese Braderhand ergreifen", so spricht er

zugleich auch für seinen Bruder, oder, etwas realistischer ausgedrQdct,

spricht Manuel in seinem Herzen die Worte schon mit:
auch er ist entschlossen, die Bruderhand zu ergreifen, die sich ihm
entgegenstreckt, und er bricht nur ergänzend in die Worte aus:

„Die mir die uächste ist auf dieser Welt**. Feiner konnte der voll-

kommene EinUang der beiden Seelen gar nicht zum Ausdruck ge-
bracht werden; jede logische Zurechtrenkung der Worte wdrde diesen

zarten Zauber mir zerstören und die Brüder zu einer sieh gegendber*
stehenden Zwei heil auseinanderreifsen.

Nebenbei bemerkt: Gerade die unmittelbar vorhergehenden Verse

'iseigen, dals wir beim Dicbterwort nicht immer an die strenge Richterin

Grammatik appellieren dfirfen, sondern zwischen den Zeilen lesen

müssen; oder wie will man die beiden Verse: ,,(G.) Ist's wahr, dafs

alles andre treulos ist — (M.) Und falsch! Die Mutter sagt's, du
darfst CS glauben" grammatisch unter einen Hut bringen? Wir müfsteu

eben aus Cesars Worten Manuel ergäni^end sagen lassen: „Ja, es ist

wahr, alles andre ist treuk»**; ein grammatisch ängstlicher Poet hAtte

vielleicht derartiges getban — und dafür mit Recht des alten Voltaire

Worte zu boren bekommen: Le secret pour #tre ennuyeux, c*est de
tout dire.

München. O.. Hey.

Uorazübersetzuugen.

I, 24.

1.

Wehret nicht der ThrAnen Lauf,

Haltet nicht die Klagen auf,

Da gestoiüen ist der Tj^ute!
Stimme an den GrabgesJHig,

Muse, der Apoll den Klang

Lieh zum Spiel der Trauerlaute.

^ •

Fafe ich's, dafs aus Todes Nacht
Nimmermehr mein Freund erwacht,

So zartfQldend, treu und bieder,

Unbestechlich, recht und schlicht,

Dafs du auf der Erde nicht

Findest seines gleichen wieder?

3.

Trauernd steht der Freunde Schar,

Trostlos, dem er alles war,

Steht Vergil an seinem Grabe.

Nutzlos flehst du ihn ziu'ück,

Den ein grausames Geschick

Dir gelieh'n als kurze Gabe.

4.

Wenn dein Lied noch sülser klang
Als des Orpheus Zaubersang,

Dem Getier und Waldung lauschte.

Kehrte nicht des Lebens Blut

Wieder. Wenn die styg sehe Flut

Charons morscher Kahn durch-
rauschte,

5.

Hält der Götterbote Wacht
Mit des Stabes Herrschermacht,

Unerbittlich deinen Klagen.

Schwer, unfo&bar scheint der
Schmerz

;

Doch erlL'i( htt>rt wird das Horz

Durch Ergebung und Entsagen.
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1,

Was soll vor Apolls geweilitern Bilde

SicU erfleh'n des Sängers reiner

Mund,
Wenn er von der Opferschale Rund
OieCst die goldne Flut

Von der Traube Blut?

Nicht Sardiniens reiche Saatgefilde,

2.

Nicht des Calabresen Ackerbreiten.

Nicht ArabiensGold, nicht Edelstein,

Nicht des fernen Indiens Elfenbein,

Ni< hl das Ackerland

An des Liris Strand,

Dessen Wellen stumm vorüber-

gleiten.

3.

Wem aus Cales edle Traul)en

winken.

Schneide Reben mit dem - Ii arten

stahl.

l nd der Rheder mag im liuidpokal

I, 31.

Saft aus edlem Reis.

Seiner Waren Preis.

Gäcüber, Falerner schlürfend trin-

ken,

4.

Er, des Glückes Schofskind, der
die Meere.

Kaum dals er zum Port zm iiek-

gekehrU

Wiederum auf schwankem Kiel

lieAhrt

Aber m^ Ii mat lit satt

Der Endivie Blatt.

Malvenkraut und der Ulive Beere.

Sohn der Leto, lar> mich troh

'p:ciii('rsen.

Was ich habi-, und aiiiLeib gesund.

Frisch am Geiste, dein mit Herz
und Mund,

Wenn tler lelzte ^^anü

Mild und still verklang.

Meine Lebenstage sanft beschliefsenl

II, 6.

1.

Nicht dahin fern, wo Gades liegt

am Strande,

Wo unbezwungen der Cautabrer

wohnt,
Nicht wo die Woge rauscht am

Wüstensande,
Nicht wo Garthago stolz dereinst

gethront,

2.

Nicht dahin, mein Septimius, lafs

uns ziehen!

Nur wo der Anio im Sturze staubt,

Dahin lafs uns vorm Weltgewühle
fliehen

:

Dort will ich betten einst mein müdes
Haupt.

3.

Und soH's nicht sein, so weil's ich

eine Stätte,

Wo durch der tftmmerreichen

Wiesen Pracht

Sich der Galfisus grub sein eigen

Bette.

Wo einst gebot Phalaiithus licrr-

schermacht.

4.

Kein Land vergleich' ich mit dem
stillen Räume.

Der immer gleich von Milch und
Honig lliefst,

Wo gleich der Ölfrucht an Ve-

nafrums Baume
Die schwellende Olive üpplgsprielst.

5.

Wo mild im lauen Winter Lüfte

weben.
Ein ew'ger Früliling paradiesisch

blüht,
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8. Englert, UorasUbeneteungen. 87

Wo feuriger als in Falernerrebcn Nach jenen Höben einer trauten

AufAuloDS Flur der Traube Saft Welt
erglüht Dann mag des Dichters Staub die

6. Thrünp netzen,

Dahin zieht s mich, nach Jenen Die einem treuen Freutidesaug'

stillen Plätzen, entfällt

1.

Als wir in Brutus' Dienst beim
Heer gestanden,

Hab' ich gar manclion Sturm mit

dir erlebt.

Dafe wieder du geschenkt den
Heiroatlanden,

Wem dankt s mein Herz, von

Freude ganz durchbebt ':'

Pompejus, für den früh mein Herz
erglühte,

Mit dem ich oft der Tage Mals
verkürzt

II, 7.

Dich hat das Meer auf seinen

slürm'schen Wogen
Zum neuen Kampf verschlagen

von dem Strand.

So löse dein Gelübde mit dem
Mahle,

Das du gelobt, lafs deine Glieder

nih'n,

Die kriegesmüden, in dem stillen

Thalc,

Süfs ist's, bei vollen Krügen nichts

zu thun.

Beim Weine, wenn ,lic. Maloba- „^^^ ^ ^^„j^
(hruniblutc

Im Kranz des Uärlchens Laube
uns durchwürzt I

3.

Wir kämpften bei Philipp! mit und
flohen

— Nicht gerne denk" ich dran — •

ich hels (i(>ri Sciiild:

Zu Schanden ward der Tugend-

pokale

Vergilst sich's leicht der Sorgen.

Giefsf aus

Das Salböl von der vollen Muschel-

schale!

Wer wird uns, sei's aus Eppich,

einen Straub,

7.

helden Drohen, Sei es aus Myrten, binden? Prä-
Sie deckten mit dem Leih das sidieren

Staubgefild. Soll,wem im Würfelspiel der Pasch
gelang,' I

Doch nnch liat Hermes schnell dem Es freut mich heute fest zu poku-
Kampf entzogen, lieren.

Gehüllt in einer Wolke Schutz- Da ich den langersehnten Freund
gewand; umschlang.

IJ, 8.

1- Zerwühlt nicht immer der Orkane
Nicht immer strömen aul die Wut,

Stoppelfelder Nicht ewig starren kahl Armeniens
Die Regengüsse, und die Meeresflut Wfilder,
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Mein Valgius, empor auf dem be-
eisten

Gebirge, einmal schweigt der Sturm
im Walde

Um Garganus' Berghöh'n, und balde

Ergrünen Eschen neu, die blatt-

verwaisten.

3.

Dir blüht kein Lenz; mit immer
neuer Klage

Beweinest du den Freund . du
ruiiest iiiclil,

Wenn abends mild erstrahlet

Hespers Licht,

Nicht wenn's gemach erblafst am
jungen Tage.

4.

Nicht ewig hat des Nestor Schmerz
gedauert,

Als er Antilochus, den Sohn, verlor,

Auch Priamus und seiner Töchter
Chor,

Nicht ganz untröstlich haben sie

betrauert

5.

Den Troilus, Statt all der Klage-

weisen

Sollst desAugustus neueste Krieges-

that.

Auf des Niphates schnoo'gem
Felsengrat

Sein Siegeszeichen du im Liede

preisen.

6.

Schau, wie der Tigris kleinlaut

fliefet im Bette,

Der vordem freie, jetzt uns unter-

than.

Wie enger sich um derOclonerlialm

Und enger zieht des Hümervolkes
Kette!

lU, 1.

1

Wer reinen Sinnes, nahe uns und
höre

Mit heit'gem Schweigen, wenn aus
Sehers Mund

Der Jungfrau'n und der Knaben
heirgo Chörf.

Was nie vordem vernonunen, lliuen

kund!
2.

im eig'nen Lande frei der König
schaltet.

Doch über ihm steht Jovis heil'ge

Macht,

Der mit dem blcüsen Wink der

Augen waltet.

Unddes Giganten-Sturmes spottend

lacht

Der eine rühmt sich seiner Kigen-

guter,

Der andre prunkt mit seiner Ahnen
Zahl,

Ein andrer nennt sich stolz der

Tugend Hüter,

Geht, des Erfolges sicher, hin zur

Wahl,

4.

Ein vierter pocht auf der Klienten

Menge

:

Vorm Tod ist alles, hoch und nieder,

fjloich.

Da gilt kein AnseliM iler Person,

mit Strenge.

Verföllt, wes Los gefallen, seinem
Streich.

5.

Wen Sorgen quälen mit Gewissens-

bissen,

Dem mundet nicht dos Prassers

Icck'res Mahl,

Ihm winkt kein Srhlat": der lliehl

vom gold" nen Kissen

Zurück und scheut des Reichen

gold'nen Saal.
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6.

Der .sanfte Schlummer kehrt nur
ungeladen

In armer Louto Halte ein zu Gast,

Im Icühlen Thal, im rauchge-

schwärzten Gaden,

Am schatt'gea üter hält er gerne

Rast.

7.

Wer, still zufrieden, nicht in weite

Ferne

Mit seinen Wünschen schweift, lebt

rnhifr hin.

Wenn Sturm verivünden unheilvolle

Sterne,

Wenn ubers Meer des Winters

Wetter zieh'n,

8.

Wenn indieRebengftrtcn Schlössen

schlagen,

Wenn Feld und Baum bald über
Sommers Glut,

BaldüberBegcngusse sich beklagen,
Bald schuld sein muls der Winter-

stürme Wut
9.

Die Fische scbau'n verwundert
neue (läste,

Sind nicht mehr frei in ihrem
Element,

Eichstätt.

Der Reiche baut sich in dem Meer
Palfiste

Auf stein'ger Riesendftmme Fun-
dament.

10.

Er wähnt sich hier vor Furcht und
Angst geborgen —

Der Thor ! So flüchtig ist kein Rofe,

kein Kiel,

Dafe nicht das Schreckgespenst der
schwarzen Sorgen

Mit ihm gelangte an das fernste Ziel.

11.

Wenn weder phryg'schen Marmors
Glanz und Schimmer

Das Herz beruhigt, noch Falerner

Wein,

Auch nicht der Purpurstolte Schein

und Flimmer,

Noch königlicherSalben Spezerci'n,

12.

Was nützt' mir dann die Zauber-
pracht der Pfosten,

Was nützte mirder schönsteSäulen-
saal!

Um alle Schätze, die den Frit den
kosten,

Güb' ich nicht her mein traut'

Sabinerthal.

S. Englert.

Übersetzuugsprobeu aus Heyfferts Paläntra ii. a. (Forlsetzung X,>

Zur Charakteristik Tibuils.

Dem öflentliciien Leben fremd, scheint Tibull last allein tür stille

Ruhe in idyllischem Landleben und in <l<'r Liebe eine lobhafte Neigung
gehabt zu haben; dies sind die beiden innig verbimdenen Ingredienzien des

idealen Glückes, wornach ersieh sehnt, dessen Störungen er betrauert. Das
Laiid liebt er nicht etwa aus einem tiefen Sinn für Naturschönheiten, der
überhaupt den Allen gefehlt zu haben scheint, sondern es ist das Leben
auf dem I..ande, seine Finfachheit. seine leidenschaftslosen Geschäfte,

seine unschuldi^,'en Freuden und fröhlichen Fesle, seine Frömmigkeit
ist es. was er lieble und was er oft aus ganzer Seele mit den reizend-

sten Farben in mannigfachen Gegensätzen mit dem Leben in der Stadt

und im Felde schildert. Die Liebe bildet darin einen notwendigen
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Bestandteil; er bostrobte sich vprfjeblich, wie man sielit, sie in der Wii klicli-

keil damit zu vereinigen. Delia, seine erste und beste Geliebte, war
ein Mädchen von niederer Herkunft, und so lange ihre Schönheit keine

Verführer anlockte, trea und von reinen, unschuldigen Sitten, fern von
Verschwendung, Habsucht und Hochmut. Wie dem Tibull das stille,

rinfncho Iiaii(llti)en /.nsFigt. so ist auch seine Liebe still und einfach:

Uuiie von Sorgen und glückliciier Genufs mit dem sichern ßewufstsoin

gegenseitiger Treue sind die Ansprüche, welche er daran macht. Ein

solches Gemät verlangt mehr Dauerhaftigkeit und Beständigkeit in der

LielK, als fluchtigen Wechsel und Flatterhaftigkeit. Tibull erreichte

nur ein Alter von 35 Jahren, erfreute sich also dieses idealen Erden-
glückes nicht lange.

De Tibuili vita ac moribus.

Tibullus ab omni negotio publico remotus nihil aliud vehement ins

amplexus videtur esse, ffuam otiinn of innindilnlcMi (suavitateni) vifae

rusticanae. llaer duo vol niaxinie pt rlincbant ad perltM tarn illani fclici-

tatem, quam animo compreiienaam desiderabat, quam perturbari aegre

ferebat. Ruris autem amator erat, non quo amoenitates illius penitus

sensu perciperet, quo veteres omnino vidoniur ( aruisse, sed vifam illam

simplicem et negotia tranqnilla et voluptatum innoeenfiam et dierum
feslornm hilaritatem. moriim denique simpllcifalfin altjue sanctitatem

amore et toto quasi pectore amplectitur et summa colorum venustate

ita dcpingit, ut quae contraria babeat vita et urbana et militaris

(caslrensis), saepissime et plurimis modis contendat. In hac autem vita

amoris necessariae partes eranl, quem quidom non rnnligisse ei videnms,

ut ro Vera mm üla (vita) coniuugeret. Delia (juidcm. quam primam
et unice amabal, iiunnii loco urta erat, sed puris et integris moribus,

aliena ab omni luxuria et avaritia et superbta. Quem ad modum autem
Tibullo tranquillitas et simplicitas rusticanae vüa arridebat, sie anior

eins Simplex et quir-tus erat. Nihil aliud euiui iti eo requirit, nisi ut

vacuus sit ab orunibu> ruris, ut voluplatibus ex animi sontentia per-

fruatur et sciat, se niuiui> amari. Eiusmodi animi est, mullo magis
amoris firmitatem et porpetuitatem sequi quam brevitatem aut incon-

stantiam. Nec tamcn Tibullus diu illa vita et felicitate usus est, ut

qui annos triginta quioque natus mortuus sit.

Timanthes von Kleonä.

Einen starken Beweis des hellenischen Sinnes in Beziehung auf
körperliche Kraft und Gesundheit liefert Pausanias durch folgenden
Bericht. (VI, 8, 3). Timanthes von Kleonä war ein tiichfij^er Pankrai iast

und hatte auch als soleher in den olympischen Spielen einen Sieg

errungen. Als er späterhin die Athletik aufgegeben, pflegte er noch
täglich seine Stärke durch das Spannen eines grofsen Bogens zu prüfen.

Einst aber unternahm er eine Reise und unterliefs während seiner

Abwesenheit jene krailpnlfende Übung. Sobald er zurückgekehrt war,

versuchte er an dem Bogen, ob er seine Stärkn noch urigeschwächt

besitze, und als er nicht im staude war, denselben zu spannen, er-
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richlele er sofort einen Holzslofs, zündete ihn an und warf sich in

die Flammen. Pansanias fügt hinzu, dafs er solch eine Handhiii'^'

mehr für Wahn'-inn als für Tapforkoit hälfe. Für die letztere kann
allerdings soklies Beginnen nicht erklärt werden, über nach althellenischer

Denkweise beurteilt, ist auch der Ausdruclc Wahnsinn** zu stark. Zum
Ideal des Lebens muf:jte dem Timanthes als Athleten und olympischen
Sieger ungcschwäohte Vollkraft geworden sein. War diese verloren,

so war sein Idonl dahin, iiml das Leben erschien dem siegbekränztcn

Agonisten nur welken Blumen gleich, ohne Schönheit, ohne Heiz, ohne
Freude, und er handelte demnach nur im Sinne eines mit feuriger

Phantasie und mit starkem Gefühl begabten Hellenen im gröfslen

Mafsslabe. Vielleicht dachte er hiebei auch an die Schmach der Freier

der Penel(){i(\ als keiner von ihnen des Odysseus Bogen zu spannen
vermochte, (liom. Od. XXI, 353—55.)

De Timanthe Gleonaeo.

De corporis viribus ac valetudine quid senserint veteres Graeci»

Pausania? hnt- quasi liicuienfo exemplo demonstrat (maximo docu-

mento te.staluri. Timanthes Clfonaeus bonus pancratiafes fuil fpati-

cratii laude insignis fuil) et Ulympiorum victoriam adeptus erat (atquo

ita Olynipionices faetus 7. etc). Postea relicto hoc opere tarnen vires

quolidie magno arcu tendendo solebat examinare. Quod cum olim

iter faciens inlermisisset. domum reversus areum roropit tentafunis.

num sibi robur inte^'ruin irianeret (recepit, si sibi robur etc.); cuniqiie

tendere non iam posset, rogum illico exslruxit, incendit, corpus suum
in flammas eins immisit. (Quo facto cum vidisset vires suas ad id iam
non sufScere, rogo exstructo et incenso in flammas se iniecit.) Quod
Pausanias addidit, sibi illud consilium magis insaniae quam fortitudinis

videri, fortitudinis quidem nomen in illud fad um cadere non polest

(ab isto consilio alienum esl\ sed tamen ad (iraecorum priscorum

mores insaniae vocabulum nimis grave (gravius, iniquius, durius)

videtur esse. Timanthi athletae et Olympionicae nihil in vita magis
expetendum (nihil praestantius, praeclarius, perfectius) videbatur quam
corporis vires integrae alque plenae (corporis virium intcf^ritati nihil

addi posse, picnum corporis robur sunimum et perfectissimum bonum
esse videbatur). Quae si pericranl, nihil ei iam praeclarum videri

poterat in vita inesse. Maximarum patmarum victori vita tamquam
fios marcidus omnem splendorem ac iucunditatem perdiderat (squalebat

ac sordebal). Itaqun =e gessit pro Ora«M'o (Graecum se praestahat —

)

vi maxima et iugenii et animi praedito. Fortasse eliam animo eins

obversabatur, quantum dedecus in Homeri Odyssea proci Penelopae

subiissent (quanto dedecori procis fuisset), quorum nemo Ulyxis arcum
tendere potoisset.

Über August's letzte Worte.

In der Frage, die Augostus in den letzten Augenblicken seines

Lebens an seine Freunde richtete: ecquid iis vidoretur mimum vilae

commode tranaegisse (Sueton. vit. Octav. c. 99), findet Wieland den
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Schlüssel zu der, wie er meiat, unerklärlichen Verwandlung in dem
Charakter des Auguslus, von der die Geschichte der Menschheit kein
aiulf res Beispiel kenne. Er habe in den letzten vierzig Jahren seines

Lebens eben nur eine Rolle gespielt, und es sei (ietnnach bei dieser

Sache nichts Bewunderungswürdiges als die Beharrlichkeit, mit der

er diese Heuchelei so lange geübt habe. Wir wollen dies dahin ge-

stellt sein lassen; aber nie habe ich mich fiberzeugen können, daCs

in jenem Ausdrucke des sterbenden Kaisers gleichem wie in einer

Generalbeichte auf dem Totenbette der gewünschte Schlüsse! zu dem
Gelieimnissc und nicht vielmehr das gewöhnliche Bild dos menschliehen

Lebens enthalten sei, in welchem das Schicksal einem jeden seine

Rolle zuteilt, die dann der eine mit mehr, der andere mit weniger
Geschick (commode aut minus oommode) spielt Augustus hat also

nach meiner Überzeugung nichts anderes sagen wollen, als, ob er

dem von seinem Oeschickc ihm zuf^eleilten Auftrajro Genüge geleistet

hätte? Von einer angelernten Rulle ist die Rede nicht. Der Weise,

sagt Aristo bei Diog. Laert. VII, 160, ist dem guten Schauspieler gleich,

der jede übernommene Rolle gehörig {n^omfitavrus) spielt. Dieselbe

Lehre gibt Epiktet Enchir. c. 17 nicht dem Heuchler, sondern dem
weisen und rechtschaffenen Manne.

De extrema morienfis Augnsti confessione.

Ex eo« quod Augustus extremo spiritu (paullo ante quam moreretur)

amicossuos perconlatus est: „ecquid iis videretur mimum vitae commode
transegisse", Wielandius nosler illud int' llegi vult, quod aliter intellegi

non possit. Augusli mores ita iininulalos esse, qnemadmodum nullius

hominis, cuius quidem de vila memoriac proditum sit. Nimirum
Augnstum per quadraginta posteriores annos vitae nihil aliud nisi

niiinnni egisse, ({ua in re nihil admiratione digniim sit, nisi quod tamdin
et tanta constantia in illa simulatione perseveraverit (nisi. qnanta
constanti;i ({unm diu elc). Et id quidem nunc in medio reliiKiuam.

IIoc auLem nunquam adduci potui ut crederem, in illa morienti^) Augusti

voce tamquaro in oommuni quadam morientium confessione illud inesse.

quod ad rem occultam aperiendam (illustrandam) desidcrari videretur.

ae non potius vitae humanae imaginem quotidianam, in ((ua suam
qjiisque persoiiam a forluna acciperet. quam aut eoniniode aiit ininns

commode ageret. Ut mihi quidem videlur, ab Augusto nihil aliud

quaesitum est nisi hoc, num recte transegisset partes a forluna sibi

impositas, ut de meditata persona iam non possit cogitari. Vir sapiens,

ut Aristo dicti apud Diogenem Laertinm, similis esse debet bnno actori.

qui fjuanu'iinKjue susccpcrit personam, recte gerat, et idetn praecepturn

Epictetcs in enchiridio nun iis dal, qui virlutis assimulalae speciem

prae se ferant, sed viris sapientibus et probis (bonis).

Die Nemesis der Griechen.

E> läfst sieh nicht leicht ein*' tiefer eiiq»l'iii)dene, klarer aus-

gesprochene und rciclicr ausgeführte ethische Allegorie irgendwo nach-
weisen als die der griechischen Nemesis, d^r Göttin des strengen
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Malges, welche den Übermut straft im Thun und Handein einzelner

Menschen und ganzer Völker, die jeden, der sich nicht selbst mÄfsigt,

in die Schranivon der Ordnung mit vernichtender Gewalt /.urückdrängt.

Keine Anschauung, keine Lehre war auch dem griechischen Geiste

eigentümlicher als diese; ja in ihr liegt eigentlich der ganze, bis jetzt

noch Yon keinem Volke erreichte Vorzug der Griechen. Dieses Mafe,

dieser überall angewendete goldene Spruch: „Nichts zu viel" war es,

der ihr ganzes Denken und Thun in klarer Einfachheit und Ruhe hielt,

entfernt von allen über die Sciiranken einer gesunden, natürlichen

Menschheit hinausschvveifenden Gefühlen, Wünschen und Gedanken.

Dieses Mab schuf ihre Götter, eingeschlossen in menschliche Formen
und doch so voll Kraft und Erhabenheit : dieses Mafs schuf ihre Kunst,

welche in ihren schönsten Werken mit weiser Enthaltsamkeit sich

überall auf das Wesentliche beschränkt; es zeigt sich in den Lehren

der Philosophen, welche die richtig gemessene gleiche Entfernung von
allem Äuisersten und Übertriebenen fQr den sichersten Weg der Tugend
und wahren Lebensweisheit hielten. Dasselbe Mafs endlich spricht

sich aus in ihrem Widerwillen gegen alle ühorschwengliche Macht und
Vorzüge einzelner Stände und Personen und gestaltete demnach die

Freiheil ihres politischen Lebens.

De Graecorum Nemesi.

Vix Ulla allegoria, quae quidem ducta est ex honiinum animis

et moribus, inveniri potest, quae magis m ipsis sensibus indusa, verbis

«xpressa, rerum varietate distincta sit, ({uam allegoria Graecorum de
Nemesi, modi modcstiaeque gravissima custode, quae superbiam morum
factorunique et in singulis hominibus et in universis populis castiget

et omnes, qui se ipsos non coerceant, consti'ingat et opprimat. Neque
erat ulla cogitatio aut dodrina tarn penitus in Graecorum animis insita

et infixa quam illa, in qua, si verum quaerimus, omnis illa virtus

Graocorum continebalur, quam nulla alia gens adhuc adaequavit. Nani
cum Omnibus rebus modum quendam adhiborent et praeclarum illud:

.,ne quid niniis'' omnibus temporibus scquerentur, factum est, ut ipsi

nunquam ab elegantia et tranquillitate recederent, nec quidquam. op-
tarent aut cogitarent, quod fincs huroanitatis excederet. Hac eadem
moderatione eHectum est. ut doos humana quidem forma indutos, sod

eosdom tarnen validos ot oxcpIsos fmgerent. Indidem arfes Graecorum
tluxerunt, quarum puicherrima opera summa moderatione ac ?;apientia

ad ea quae necessaria erant, revocabantur. Idem modus apparet in

graecorum philosophorum praeceptis et institutis, qui arbitrai>antur,

eum rocta via petere virtutem et sapientiam, (jui aeque magno spatio

ab omnibus rebus et extremis et tiirniis dislaret. Eadem illa modeslia
denique cernebatur in odio illo, quo Graeci omnes res nimias, opes
et honores singulorum et hominum et ordinum prosequebantur, ex
quo factum est, ut apud eos rerum publicarum libertas constitueretur.

Schweinfurt. Scholl.

BUttor f. a. (»ynuiMtalMlivlw. XXXVI. Jilini. H
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Der mathematische u. physikalische Unterricht in den drei oberen
Klassen nnserer hnmanlstischen Gymnasien.

(Eine klfiUf Auregunrr zur Vermeidimg von l lierhürdunj?.)

Wohl mancher der Herren Fachkollegen wird wiederholt die

Erfahrung gemacht haben, dafs es bei gutem Schülermaterial nur mit
Anspannung aller Kräfte, bei minder gutem dagegen kaum möglich ist,

das mathematische und physikalische Pensum der siebenten und achten
Klasse in der durch die Schulordnung Torgeschriebenen Zeit zu be-
wältigen.

Man könnte sich allerdings aus dieser fatalen Lage dadurch helfen,

da& bei der schulordnungsgenltfe (ttr «Wiederholung und Erweiterung,

sowie übersichtliche Zusamm«bstellung und Vertiefung des mathema-
tischen und physikalischen Lehrstofifes der vier oberen Klassen" in der
Oberklasse bestimmten Zeit eine mehr oder minder betr.1chtlicli(^ An-
leihe gemacht wird. Der Hergang dürfte jedoch nlsdann im allgemeinen

folgender sein: Die Lehrstunden der siebenten Klasse reichten zur Be-
wältigung des Lehrstoffes nicht aus, deshalb wurde ein Teil des Lehr-
pensums dieser Klasse in di6 achte verlegt. Nun ist ja an sich die achte
Klasse nicht zu sehr mit mathematischem (wenn auch etwas stark mit
physikalischem) LchrslofT belastet, jedoch durch die erwfihnte Über-
tragung wird jetzt für die achte Klasse dieselbe Lage wie früher für die

siebente Klasse geschaü'en. Schliefslich bleibt nur noch die Oberklasse

zur Erledigung des rückständigen Pensums. Die wohlthätige Einrichtung,

welche uns die Möglichkeit iDieten könnte, das ganze malliematische

und physikalische Lehrgebäude des Gymiiasinms durch Wiederholung
in der Überklasse /.u festigen und zu verliefen, k(>nnte demnach sicher

nicht voll, vielleicht manchmal überhaupt nicht zur Wirkung kommen.
Nun wäre ja ein bequemer Vorschlag der, durch Vermehrung

der Wochenunterrichtsstunden diesem Üt>elstande abzuhelfen, allein

eine solche Mehrung der mathemalischen Unterrichtsstunden wird z. Z.

wohl kaum zu erhoffen sein. Penn einerseits mul's zugestanden werden,

dafs die Gesamtzahl der wöclicnt liehen Unterrichtsstunden für unsere

Gymnasiasten sicher ihr Maximum orreicht hat; andrerseits ist auch
z. Z. nicht zu erwarten, dafs auf Kosten eines anderen Lehrfaches

eine Mehrung der mathematischen Unterrichtsstunden staltfindet. Die

Rüdesicht auf diese Umstände möge es gestatten, den g» "In ten Herren
Kollegen, als Lesern dieser Zeifsela-ifl, die Frage zu unterl)reilen : Wie
wäre es im engsten Anschlurs an den besleiienden Lehrplan möglich,

die geschilderten unerquicklichen Umstände zu beseitigen? Konnte
vielleicht an dem mathematischen Pensum der drei oberen Klassen
unseres Gymnasiums etwas gestrichen werden, ohne den formalen

Bildungswert iniserer gymnasialen MatheTnatik oder deren realen Wert
für die Moclischulo und das Lehen nilzu si^hr zu beeinträciitigen? — Ein

Beitrag zur Beantwortung dieser l^Vage dürfte vielleicht in der nach-

folgenden Ausführung gefunden werden.

Es wird wohl allseitig anerkannt werden, dafs die Zahlenlehre

auf ihr Mindestmafs bereits berabgedrückt ist : Die Wurzelrechnung m
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der sechsten, sowie die quadratischen Gleichungen (besonders mit

zwei und mehieren Unbekannten) in der nebenten Klasse sind etwas
kurz za halten und müssen der Zeitersparnis wegen wohl immer in

gedrängter Darstellung besprochen werden. Im übrigen ist jetzt die

uns noch verbleibende Zahlenlehre auf das Nötigste und Unerlüfsllchste

beschränkt. Ebensowenig \Sdsl sich die Planimetrie in etwas kürzen.

(Dieselbe könnte im Gegenteil ganz gut eine sein- nötige Ergänzung
z. B. auch in Hinblick auf die algebraische LOsung Ton planimetrischen

Aufgaben, die auf geometrische Örter sich leicht zurückfOhren lassen,

ertragen. Ein ganz kurzer Abrifs aus der ebenen analytischen

Geometrie z. B. in der achton Klasse würde eine solche Ergänzunt^

unserer algebraisch-geometrischen Längsmethoden liefern. Andrerseits

würde selbst schon eine fundamentale Behandlung der analytischen

Geometrie es ermöglichen, die Gestalt und allerwesentlichsten Eigen-
schaften der für Schule und Leben gleichwichtigen Kegelschnitte zu be-
?prechen Die? alles würde jedoch nicht möglich sein, ohne eine Stunden-
rnehrung, oder wenigstens eine eingreifendere Änderung und Anordnung
auch des früheren Lehrstoffes, vorzunehmen. Eine derartige

Besprechung fällt jedoch nicht in den Rahmen unserer gegenwärtigen

Ausführung. Es mögen deshalb diese Andeutungen hier genügen!)
Auch die ebene Trigonometrie dürfte in dem durch die Schulordnung
begrenzten Umfang bolris?;on werden.

Diese drei Disziphncn : Zahlenlehre, Planimetrie und ebene

Trigonometrie hängen besonders innig zusammen und ergänzen sich

in vieler Hinsicht gegenseitig. Dieselben sind auch dem Auflassungs-

ermögen unserer Schfiler voll und ganz angepaßt.^ Diese Lehr-
gegenstAnde können und sollen mit der wünschenswerten Gründlich-

keit, wie ihr realer und formaler Bildungszweck es erheischt, im
Gymnasium bchamlelt werden. Hier wollen und müssen wir unseren

Schülern ein abgerundetes, ganzes wissenschaftliches ilüstzeug mit auf

den Lebensweg, bezw. mit auf die Hochschule geben; ein Rüstzeug, das
die sichere Grundlage für den weiteren Ausbau, bezw. für die Fortsetzung

der Mathematik bilden kann.
Betrachten wir nun als nächsten Lehrgegenstand die Stereometrie I

Hier ist nach meiner Anffassnnp: unseres Lehrplanes lediglich eine pro-

pädeutische Behandlung am Platze. Die Stereometrie verlangt (solerne

sie überhaupt für technische Unterrichtszweige als Hilfswissenschaft

auftritt) eine notwendige Ergänzung an der Hochschule. Schon ver-

gleichsweise ziemlich einfache, in der Anwendung vielfach vorkommende
körperliche Gebihle können an unserni Gymnasium ohnehin nicht zur

Behandlung konnnen. In der Stereometrie Heise sich vielleicht am
ehesten eine Ersparnis an Zeit und Kraft erzielen. Um die formale

Bildung unserer Schüler und deren RaumanschauungsTermögen zu
heben, dürfte eine passende Auswahl der Sätze über La^'-' von Ge-
raden und Ebenen im Räume sowie die Ik'trachtung einfacher räum-
licher Gebilde genügen. Diese Auswahl müfste so <ret rotten werden,

dais die Möglichkeit gegeben wäre, die Sätze über llerechnung der

Oberfläche und des Volumens der bekanntesten, einfachsten Körper
8*
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ZU begi*anden. (Diese Körper — Prisma und Cylinder, Pyramide und
Kegel, Kugel und einfachste Kugclstfleke — müssen sobald immer
möglich der Kenntnis unserer Schüler zugeführt werden. Wie früh-

zeitig diese Körper den Schülern bekannt sein müssen, weifs jeder

Lehrer der Physik: Wie oft bedauert man sogar schon beim physi-

kalischen Unterricht in der siebenten Klasse, dafe der eine oder der

andere dieser Sätze über Körpervolumen etc. etc. den Schülern fremd
Ist! Früherer Unterricht etwa in der dritten Klasse bietet ja rmr Zeit

zur Berechnung des Quadervolumens.) Was körinfc nun im Lehrstoü

der Stereometrie, um einigermalsea Zeitersparnis m erreichen, ent-

behrt werden?

Die Sätze über Dreikante und Vielkaute stehen in der Stereo-

metrie ziemlich isoliert. Lediglich fOr eine eingehendere Betrachtung

der regelmftfsigen Körper und zur Begrfindung der Sätze Aber
die sphärische Trigonometrie (von beiden Wissensgebieten werden
wir noch sprechen) nötig, sind diese Sätze im übrigen, zumal die Zeit

zu entspreciienden stereometrischen Konstruktionen ohnehin nicht reicht,

leicht entbehrlich. Ohne eine Lücke entstehen zu lassen, konnte das

ganze Kapitel über die Icörperlichen Edcen aus dem Lehrgebäude der
Stereometrie gestrichen und dadurch dem Schüler und Lehrer manche
Arbeit erspart werden. Eine weitere Entlastung würde dadurch er-

reicht, dafs von den regelmafsigen Körpern ledi*rlich die' auch sonst

dem Schüler bekannten : der Würfel, das regelniüfsige Tetraider, so-

wie das Oktaeder (als besondere quadratische Doppelpyramide) be-

trachtet würden.

Da& die sphärische Trigonometrie, die hauptsächlich auch der
Astronomie (dai^iber noch später) zuliebe beibehalten wurde, bei der

uns so gering zugemessenen Zeit ans unserem Lehrprogrannn ver-

schwinden mufs. ist wohl klar, und mit Uücksicht auf den Umstand,
in dem übrigen Lehrstoff etwas weniger rasch vorschreiten zu müssen,
keineswegs bedauerlich. Eine solch lückenhafte Behandlung, wie sie

die Kürze der Zeit in der sphärischen Trigonometrie erzwingt, bietet

ohnehuk weder dem Lehrer noch dem Schüler eine Befriedigung. Nicht

einmal von einer propädeutischen Behandlung kann hier gesprochen
werden 1 Der mathetnati-^che Unterricht in Bezug auf räumliche Ge-
biliie bedarf, wie ervvüiuit, gegenwärtig schon der Ergänzung an der

Hochschule, soll er ein festes Fundament weilerer wissenscliatllicher

Thätigkeit bilden. Überlassen wir diese Ergänzung audk in der an-
gedeuteten Richtung, solange nicht eine Stundcnmehrung eintritt, der
Hochschule!

Beschränken wir uns für die reine Mathematik in der Haupt-
sache auf unser eigentliches Arbeitsfeld : nämlich auf die Zahlen-
lehre, die Planimetrie und die ebene Trigonometrie in ihrem gegen-
wärtigen Umfang I Die räumliche Geometrie hingegen möge gleich-

sam den Berührungspunkt und den Übergangsstolf in der Muthematik
zwischen unserer Mittelschule und der Hochschule bilden. Die Tor-
bereitende Behandlung bei der richtigen Auswahl des Stoffes sei unsere

Digitized by Google



W. Heeht, der math. n. phy». Ünterrioht in d. 8 oberen Klassen. 37

Aufgabe, die FortseUung und der weitere Aust>au getiöre der Hoch-
schule an.

Die Konsequenz eines gekürzten niatliematischen Unterrichts be-

dingt notwendig eine Minderung des LehrstoiTcs der mathematischen
Geographie in der Oberklasse. Wenn eine solche Minderung an sich

auch zu beklagen ist, so ist sie docti andererseits mit Rucksicht auf
Zeitersparnis nicht unerwünscht, fiewifsl Die Astronomie bositzt,

wie nicht leicht ein Lehrgegensland , eine Moiij,'e idealer Bildungs-

moinente, und es ist bei den wenigen Anwendungen für reine Mathe-
matik im Gymnasiallehrstofr an sich sehr bedauerlich, wenn in dieser

Richtung noch eine Minderung eintritt. Doch trösten wir uns!
Wenigstens der ethische Bildungswcrt der Astronomie wie auch die

allgemeine Bildung imserer Abiturienten wird kaum sehr bopintrüchtigt

werden, wenn das so schwierige Kanitel über die Bereebmiii,; der

Sternkoordinaten in den verschiedenen Systemen etc. etc. aus dem
Gymnasialpensum ausgeschieden wird. Vielleicht gerade in diesem
Lehrgebiet Iftfet sich die aufgewandte Mühe am wenigsten im Resultate
erkennen. Fort also mit dieser sphärischen Astronomie und allem,
w a^: in der mathematischen Geographie die sphärische Trigonometrie
nötig macht!

Die hier angeregten Kürzungen dürften bei richtiger Verteilung des

Lehrmaterials es vielleicht ermöglichen, den weitaus gröfsten Teil der
schulordnungsgemrirs für die Wiederholung und Verliefung des mathe-
matisclien und physikalischen Gymnasiallehrstoffs in der Oberklasse

vorgesehene Zeit seinem oif,'entIi<hen Zwo»'k zuzuführen. Manche
schwierige Partie, z. B, besondere Gleicliungun des 11. Grades mit

einer und mehreren Unbekannten, schwierige Aufgaben aus der Keihen-
lehre und der Rentenrechnung, einzelne planimetrische Konstruktions-
aufgaben, wie einzelne Aufgaben aus der Anwendung der Algebra auf

die Geometrie, sowie besondere Trigonometrie-, Stereometrie- und
Physikaufgaben könnten mit den reiferen Schülern in der übcrklasse

im Anschlufs an sonstige Wiederholung besprochen werden. Die siebente

und sogar die achte Klasse würde dadurch nicht unwesentlich ent-

lastet werden, und es wärde zugleich (jeder, der den Wert der Wieder-
holung für den Unterricht erkannt hat, wird es wohl bestätigen) eine

Vertiefung und Festigung unseres Unterrirbts erzielt werden.
Zum Schlufs muls ich gestehen, dafs es mir schwer geworden,

vielleicht eine Anregung zu einer Schmälerung der an unserem Gym-
nasium ohnedies zu spärlich bedachten Mathematik zu geben. Allein

wie die Sache gegenwärtig li^, ist es immerhin besser, an der Aus-
dehnung des Lehrstoffes, wo immer es einigermafsen angängig erscheint,

etwas zu mindern in der Absicht, den übrig bleibenden Teil um so

erspriefslieher und im Sinne der Vorschriften behandeln zu können.

Eine dann eher mögliche Behandlung im minder raschen Tempo wird
sicherlich die Freude am Unterricht flüir Lehrer und Schüler heben,
unsere Arbeit gedeihlicher machen und uns jedenfells leichter vor Über-
bürdung der Schüler bewahren. Auch ich habe die L^berzeu^nmg. dafs,

wäre die Möglichkeit gegeben, euie Vermehrung der Unterrichtsstunden
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zu erreichen, die uns zugcslaniiine Zeit gewifs in jeder Hinsicht für die

Entwicklung unserer Schüler mindestens ebenso nutzbringend angewendet
werden könnte, wie nur in irgend einem andern Lehrgegenstand.
Wahrli(h viel lieber (lierse sich z. Zt ein Erfolg erwarten!) als za
einer Minderung halte ich eine Anregung zu einer Mehrung unseres

Lehrstoffes gegeben. (Wie nötig ein kurzer Abrifs der ebenen ana-

lytischen Geometrie etwa in der achten Klasse neben der vielleicht

auch daliin zu verlegenden, mit ihr verwandten und sie ergänzenden
Anwendung der Algebra auf die Geometrie ist, darüber habe ich oben
bereits gesprochen! Wie dringend notwendig wäre eine 5. Stunde
für Physik, die dann auch gestattete, das Allerwichtigste aus dem Ge-
biete der Chemie zu besprechen etc. etc. I) Leider besteht zu einer

Änderung unseres Lelirplanes in diesem Sinne vorerst keine Aussicht

!

Richten wir uns deshalb in unsem vier Wänden mfigüchst hftusUeh

ein! Bedenken wir auch bei dieser bescheidenen Anregung auf eine

kleine Minderung unseres Lehrstoffes die alte Wahrheit: „Weniger
wäre niehrl"

Nürnberg. Hecht.

Die Kunst au der Brenner.stras^>e.

Der bekannte Kunsthistoriker Dr. Berthold Riehl in München
hat unter obigom Titel') eine von (leifsigem Studium und grolser

SachkL-nntnis ztuf'cnde Arbeit geliefert. Das Buch enthält auf 248
engbedruckten Seiten eine Fülle des Stoffes aus den Gebieten der

Architektur, Plastik, Malerei und des Kunstgewerbes in Wort und
Bild ^nd schildert die Entwicklung dieser Künste nicht nur an der
Brenn^rstrafse im engeren Sinn, sondern auch an der alten Zugangs-
strafse zum Brenner, die sirh im l'nlcrimilhal über Knfstein, Schwaz
und Hall nach Innsbruck zieht und hier in die eigentliche Brenner-

strafse einmündet. Aut dieser allen Verbindungsstralse mit Italien

begegnen wir von Kufstein bis Trient in Städten und Döifern, Burgen
und Klöstern schon frühzeitig einem regen Kunstleben, hauptsächlich

aber sind es die Perioden der Spätgotik und der Renaissance mit

ihren Ausläufern, die cintMi verlKlltnismafsifr ^rofseij Reichtum von
Werken hinterlassen haben. Was diesen Werken einen eigenai'tigen

Reiz verleiht, das sind die Wechselbeziehungen zwischen deutscher

und italienischer Kunst, die sich naturgemftCs an einer so bedeutenden
Verkehrsstralse mit dem nahe gelegenen Italien entwickeln mufsten.

An dieser Stnif^c. wcklic über Rosenhoim nach Tirol führt,

treten kurz vor Fisdibacli die Berge nahe an den Inn. und liier ist

es zunächst das uralte Peterskirchlein über der Buig Paikenstein.

die ehedem das schmale binthal sperrte, welches unsere Aufmerk-
samkeit erregt. Es folgt Kufstein mit seiner stattlichen Veste,

Rattenberg mit seiner zweischiffigen Hallenkircii* und seinen ge-

mütlichen, malerischen, alten Häusern, an denen deutsche und ita-

') Leipzig, Hroitkoiit Härtel ^t l. ö .Mk.
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lienische Eigenart so reizvolle Verbindungen eingehen. Über Brixlegg

und Jenbach gelangen wir za dem weithin das Innthal beherrschenden
stattlichen Renaissanceschlols Tratzberg. Durch ein schweres
Renaissanceportal tritt man in den geräumigen Burghof^ dessen Haupt-
trakt mil den drei Stockwerke übereinander ang:»'ordneten Bogen-
hallen sofort an italienische Palastarchitektur erinnert. Das Innere

birgt kostbare Decken und Vurlalelungen. im Kaisersaui sind die

umfangreichen Wandgemftlde des Stammbaumes der Habsburger aus
dem Anfang des 16. Jahrhunderts von kunst- und iculturgeschichtlichem

Interesse.

Der nächste Ort innaiifwärls von Tratzberg ist St ans, das

durch seine charakteristischen alten Bauernhauser und einige sehr gut

geschnitzte Heiligenfiguren neben dem Kirclienportal diu Aufmerksamkeit
fesselt.

Über das in grofsartiger Bergnatur gelegene Kloster Georgen-
berg und das im Innthal im 18. Jahrhundert erbaute stattliche Kloster

Fi echt gelangen wir nach dorn Markt Schwaz. Über die breite

Innbrücke betreten wir den durch seine Bergwerke schon im 15. und
16. Jahrhundert berühmten Ort und stofsen hier zuuftchst auf ein

gar stattliches Haus mit hübschem Eckturm, aus dem Ende des
15. Jahrhunderts, das einst den Fuggern gehörte, die sich hier wegen
ihres bedeutenden Anteils an den Bergwerken aufliielten. An den
Bergbau in Schwaz erinnern auch schon beim ersten Anblick die

nahe gelegenen Bergwerkshalden, sowie die stattliche Pfarrkirche durch
ihr kostbares Kupferdach. Die Pfiurrkirehe bildet überhaupt den
Mittelpunkt des Schwazer Kunstlebens. Urkundlich erwähnt wird sie

^ schon 1337; um die Mitte des 15. Jahrhunderts fand ein Neubau
statt, der sich in der Hauptsache auf die Jahre 1400—Go erstreckte.

Erster Baumeister soll Lukas Hirschvogel von Nürnberg gewesen sein,

von dem eine Erzplatte an einem Pfeiler der Kirche kündet, dafs er

1475 gestorben ist. Die Kirche zeigt eine ganz merkwürdige Anlage,

sie ist nämlich eine vierschlffige Hallenkirche mit zwei breiten Mittel-

und zwei schmäleren SeitenschifTen. Den zwei Hauptschiffen sind

stattliche Chöre vorgelagert. Das Innere ist grofsräuniig, mit schlanken

Pfeilern und mächtigen Fenstern. Das Aufsore wird, wie bei allen

Hallenkirchen, durch das kolossale Dach beeinträchtigt. Eine mit dem
Bergbau zusammothftngende Eigentümlichkeit sind, neben dem mit
Kupfer gedeckten Dach, die vielen Grabdenkmäler aus Bronze und mit

Bronzeeinlagen versehenen Grabsteine. In der Nähe der Kirche liegt

die Micbaelskapelle, die einen hübschen spätgotischen Fiügelaltar

enthält.

Zur Franziskanerkirche nebst Kloster wurde 1507 der Grund
gelegt. Wieder ist es ein Nürnberger Baumeister, Kaspar Rosenthaler,

der den Bau leitet. Auch diese Kirche hat die in Tirol so beliebte

Hallenanlage. Sie ist eine dreischifiige Hallenkirche mit einschiffi^jem

i.hov, wie die Pfarrkirche licht und grofsräuinig. mit zierlichen, weit-

gestellten Pfeilern, die kaum imstande sind, die Gewölbe zu tragen.

Der Kreuzgang des Klosters ist dadurch merkwürdig, dafs er vollständig
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mit Wandgeinftlden gescfamfickt ist Dieselben stammen aus den
Jahren 1516—24, sind aber im 17. Jahrhundert einer durchgreifenden

Restauration unterzogen worden.

Bei Schwaz steht noch ein aller Tnrm der ehemaligen Ring
Freundsberg, von dem aus man einen prächtigen Blick aut Schwaz
jund das Innthal hat. Burg Freundsberg ist die Stammburg des alten

Geschlechtes der Freunds* oder Fmndsberger, die 1468 die Herrschaft

Mindelheim in Schwaben kauften, wo 1475 der bekannte Landsknecht-
führer Georg von Frundsliorjr geboren wurde.

Auf dem Wege nach Hall kommt man eine Stunde vor diest r

Stadt an das am hm gelegene Kloster Volders, dessen Kirche ein

sehr schönes Deckengemftkle KnoUers von 1764 enth&lt, jenes Malers,

der auch die Kirche zu Ettal mit einem Deckenbild schmückte.
Die durch ihre Salzbergworkc sclion seit dem frühen Mittelalter

berühmte Stadt Hall, mit Resten alter Befestigungen, ist malerisch in

der Thalsohle und am Berghang hingelagert. Der .^tattlichf .Münzer-

turm erinnert uns daran, dafs in der Stadt im 15. Jahrhundert eine

Münze errichtet wurde, für die die Schwazer Silbergruben das Metall

lieferten. Die ansehnliche Pfarrkirche, das Rathaus und drei Re-
naissancefürme, welche der Ptarrkirche, Allerheiligenkirche und Jesuiten-

kirche angehören, machen .sich vor allem bomerklich. Die Pfarrkirche

in Hall ist wiederum eine .spätgoli.sche Hallenkirche, weiträumig und
hochaufstrebend, deren weitgestellte Pfeiler zur Sicherung der Gewölbe
mit Eisenstangen verbunden sind. Im nördlichen Seitenschiff befindet

sich die Waldaufsche Kaj)ell('. die durch ein reizendes spälijnli-;( hos

Eisengitter gegen <lie Kirche abgeschlossen ist. Der 1670 (lurt li Erd-

bel)(>n zerstörte Turm wurde in den folgenden Jahren durch einen

Neubau ersetzt. Gemütliche, schmale Strafsen mit zahlreichen Erkern

und hohen, gerade abschliefsenden Häusern schlängeln sich anmutig
den Berg hman, oder es wird die Verbindung zwischen der ot)eren

und unteren Stadt sehr originell durch Stiegen hergestellt, die teils

durch enge Gäfschen. teils durch die Hrnist'r fiihron.

Von Hall gelangen wir nach Innshi uck. Im Gegensatz zu

Schwaz und Hall, wo vor allem die durch den Bergbau reich ge-

wordenen Bürger die Kunst pflegten, ist die Kunst tnnsbrucks, als

kaiserlicher und herzoglicher Residenzstadt, eine umfassendere, weit
über die lokale .\rt hinausgreifende. Die schfm gelegene Hofliurg,

die Hofkirche init dciu berühmten und grofsartigen ri'r;il)Tnal Kaiser

Maximilians, dns violgeiiaiiiilc Jioldene Dachl", die Pfarrkirche S(. Jakob

mit dem Kranachschen Mariahilfbild, das so vielfache Nachahmung an
tirolischen und bayerischen Bauernhäusern gefunden hat, und das
benachbarte Schlofe Ambras zeugen von der Vielseitigkeit« in der

sich die Kunst hier mtfidtete. Zahlreiche interessante Bürgerhäu.ser

aus dem 10. Jahrhundert, aus der Rnroik- und 1-lokokozeit '^chon

Zeugnis, dal's iiobon den hoti.schen Kreisen auch das Rür^rcrfiuii -ich

lebhall an den Kunstbestrebungen beteiligte. Die Her/.og-i'riedrich-

strafee mit dem alten originellen Stadtturm und den interessanten

alten Häusern bietet ein echt deutsches Strafeenbild. In der Verlängerung
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der Herzog-Friedrichstrafse wurde im 18. Jahrhundert die statUiche

Maria-Theresiastralse erbaut. '

Deutsche und itafieniscfae Kunstweise zeigen sich sehr deutlich

an der 1553 begonnenen Hofkirche. Die Anlage als dreischiffige Hallen-
kirche ist ganz deutsch und trotz der späten Bauzeit noch gotisch.

Das Charakteristische gotischer Hallenicirchen in Tirol treffen wir auch
hier, nämlich die wcitgestellten Rundpfeiler, sodafs zur Sicherung
der Gewölbe, wie in Hall, nach italienischer Weise Verankerungen
angebracht werden mufeten. Die Vorballe und das Portal der Hof-
kirche tragen hingegen ganz den Charakter der italienischen Renaissance«
Aber nur langsam und vereinzelt dringt die Renaissance im Kirchen-
bau vor. Erst mit dem Bau der Josuitcnkirche, IfUS—2i. findet eine

allgemeine Aufnahme der Iienais«aiu (^ in Innsbruck statt. Die Jesuiten-

kirche folgt in ihrer Anlage der Kirche del Gesü in Rom: ein Schiff >

mit einem stattlichen Tonnengewölbe Qberspannt, von Seitenkapellen
begleitet, mit Chor und Qaerachiff, über der Vierung eine Kuppel,
deren Tambour mit Fenstern versehen ist. Noch stärker ist der
Kuppelbau betont in der Mariahilfkirche, einem von einer Kuppel über-
wölbten Raum mit fünf Absiden und einem Vorhaus (16i7— 49).

Dem ausklingenden Barockstil und Übergang zum llokoko gehört

die Jakobskirche (1717—S4) an. Es ist eine Verbindung von Xiang-

haus und Zentralbau, ein stattlicher einschiffiger Raum, der von vier

Kuppeln überwölbt wird. Für die Dekoration der Kirche wurden 1721
die Maler Gosmas und Aegid Asam aus München berufen.

Ein glänzendes Beispiel entwickelter Rokokokunst bietet die Pfarr-

und Wallfahrtskirche zu U. L. F. in Willen (1751—56). Die künst-

lerische Bedeutung der Kirche liegt hauptsftchlich in der prächtigen
Rokokodekoration. Die Fresken stammen von Matthäus Günther aus
Augsburg, darunter sind wahre Bravourstücke der DckoralionsmalorrM.

Auf gleicher Höhe wie die Fresken stehen die feinp-etonten Stuckaturen.

Von Innsbruck aus steigen wir auf zur Palshöhe des Brenner.

Hier oben wird die Kunst gar selten, aber kaum haben wir die Pafs-

höhe fiberschritten, so finden wir beim Abstieg auf der Südselte wieder
vielfache Spuren künstlerischer Thätigkeit. Da ist zunächst Gossen-
safs, schon im 15. Jahrhundert durch seinen Bergbau ein bedeulf ndor

Ort. Hier erregen unsere Autmerksamkeit der Flügelaltar der Barbara-
kapelle aus dem ersten Viertel des 16. Jahrhunderts, und die Decken-
geniAlde der Pforrkirche, letztere -von dem vorhin genannten Günther
aus Augsburg, von dem die Fresken in der Pforrkirche zu Wilten
stammen. Auf dem Wege nach Sterzing kommen wir durch das
Dorf Ried, wo sich an einem Bauernhause ein gutes, spätmittel-

alterliches Wandgomrdde erhalten hat.

Als Kunstmittelpunkt der ganzen Gegend muls die Stadt Sterzing
betrachtet werden. Im 15. und 16. Jahrhundert durch den Berg-
bau zu Ansehen und Wohlstand gelangt, entwickelte sie ein reges
Kunstleben. Mit dem Aufhören des Bergbaues im 18. Jahriiundert
sank auch die Bedeutung des Städtchens. Die Kunst Sterzings zeigt

vornehmlich deutschen Charakter. Diesen Eindruck empfängt man
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schon beim Durchwandern der Ilauptslrafse, die mit ihren zahlreichen

Erkern und kunstvoll geschmiedeten Wirtsschilden, dem stattUchen

Zwölfertunn und dem aus dem 15. und 16. Jahrhundert stammenden
Rathaus« mit seinen Arlcaden und seinem erkerartigen Eeliturm sehr

anheimelnd berührt. Die Pfarrkirche, aus dem 15. Jahrhundert stara-

mond, weist wieder die in Tirol so beliebte llallonlorm auf. Sie

wurde 1753 und 1859 renoviert, leider sehr zu ihrem Nachteil. Bei

dieser Gelegenheit wurde auch der von dem Uimer Meister Hans
Mueltscher 1456—58 gefertigte stattliche Hochaltar bis auf wenige er-

haltene Reste zu gründe gerichtet.

Von den Stoinskulptiireii Sterzingsist die bedeutendste die Madonna
in der Peter- und Paulskircbe am Jöchelsturm, Der Jin helsturni, ein

stattlicher gotischer Bau mit hohem abgetrepptem Giebel, enthält in

seinen Holzdecken prächtige Leistungen spfttmittelalterlichen Kunst-
gewerbes. Auf den benachbarten Burgen Reifenslein und Sprechen-
stein haben sich el)enfall< noch Teile der alten Ausslattiinc]: und auch
Einrichtungsgegenstiinde i i haltt n In der Umgebung Sterzings liudet

sich auch sonst noch mancherlei von künstlerischer Bedeutung, so

z. B. vorzügliche Holzskulpturen aus dem 15. und 16. Jahrhundert in

den Kirchen zu Stilfes, zu Marett und zu Auser - Riednaun.
Unser Weg fuhrf uns weiter über Franzensfeste gen Brixcn.

Die (io<}fend gewinnt allmählich einen südlichen riiarakler. Das mildere

Klima gestaltet den Anbau von Wein und Edelkastanien. Eine halbe

Stunde vor Brixen liegt das befestigte Kloster Neustift, das schon
in romanischer Zeit geblüht hat und dessen Bauten alle seit jener Zeit

Wechselnden Stilrichtungen aufweisen. Ein m. rkwürdiger Hau Neusfifts

ist die Michaelskapelle. Dieselbe ist ein runianischer Zentralbau mit

in der Gotik vorgelegtem Eingangsturm, gotischer Zinnenbekrönung
und einem gotischen Türmchen. Der ganze Bau steht in Zusammen-
hang mit der Befestigung des Klosters. Die Kapelle ist zweistöckig,

mit )'(> einem Umgang um den acht Meter weiten Mitlelraum. Die

Unlerkapelle ist mit einem rundbogigen Kreuzgewölbe überspannt,

über die obere Kapelle wölbt sich eine Kuppel, auf welche später

das oben erwähnte gotische Türmchen gesetzt wurde.
Von der romanischen Klosterkirche, einer dreischifllgen Pfeiler-

hasilika aus den Jahren 1190— 98. hat sich nur der (juadratisehe West-
turm erhalten, der der ganzen Breite des Miltelschilies vorliegt und
die Vorhalle zu diesem bildet. Die Aufsenseite des Chores gehört der

gotischen Baukunst an, ebenso die Sakristei mit ihrem spätgotischen

Gewölbe, das mit bedeutenden Gemftlden jener Zeit geschmückt ist.

Die Wandgemälde und Tafelbilder des Klosters aus dem 15. und
16. Jahrhundert zeigen unverkennbar italienische Einflüsse, wahrend
die Plastik jener Zeit an deutscher Art unentwegt festhält. Sehr tüch-

tige plastische Arbeilen linden sich im Kreuzgange des Klosters.

In den Jahren 1734-'37 fiand ein Umbau der Klosterkirche statt,

der nur die Grundanlage. <len alten Westturm und das gotische Aufsere

des fliiore- verschonte. Prächtige Fresken und KMche Sluckaturen

machen die Kirche zu emem glänzenden Kunstwerk des Rokoko. Die
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Deckengemälde stammen von Matthäus Günther, der auch die Kirchen

von Fiecht, Wilten, GossensaCs und Sterzing mit Bildern geschmückt
hat. Die GemAlde von NeastUt gehören zu seinen besten Arbeiten.

Einen wesentlich anderen Charakter als in den bisher betrach-

ieten Städten zeigt die Kunst in der Bischoi^tadt Brixen. Wie in

vielen bisehöflichen Residenzen Deutschlands, so dominiert auch hier

die Kunst des 18. Jahrhunderts. Nur die romanischen Türme des

Domes, zwei Kapellen und der Dumkreuzgang geben Zeugnis, daJs

schon im frühen Mittelalter die Kunst hier eine Rulle gespielt hat.

Noch unbedeutender sind die Reste gotischer Baukunst, die sich in

der Hauptsache auf die Pfarrkirche beschränken. Das 18. Jahrhundert

hat mit der alten Kunst aufgeräumt, oline einen entsprechenden Ersatz

zu gewähren.

Wie in der kirchlichen, so ging es auch in der weltlichen Kunst.

Die mittelalterlichen Gebäude wurden im 17. und 18. Jahrhundert

durch solche in italienischem Barock- und Rokokostil verdrängt. Die

Ttel&chen Lücken in der Architektur und im Kunstgewerbe ergänzen

die Herrensitze und Schlösser in der Umgebung Hrlxens, wie der öst-

lich von Klausen ülx r der Eisack gelegene Hof des Lnseners aus dem
Anfang des IG. Jahrhunderts, dann der Winkelhof bei Brixen. auch

aus dem 16. Jahrhundert stammend, ferner das Fürstenschlofs i'eld-

thums, 1578—80 hauptsächlich von Südtiroler und Brixener Meistern

ganz im Charakter der deutschen Renaissance gebaut und ausgestattet

Bauherr war der Ffirstbischof von Brixen, Johann Thomas von Spaur.

Etwas besser als die Architektur sind Plastik und Malerei weg-
gekommen, wenn auch hievon viel im 18. Jahrhundert zu gründe ge-

gangen ist. Tüchtige Steinskulpturen iles 14., 15. und IG. Jahrhunderts

linden sich in der Vorhalle des Domes und im Domkreuzgang. Schwächer
ist die Holzplastik in der Stadt vertreten, dagegen finden sich hübsche
Holzschnitzwerke in den umliegenden Dorfkirchen, welche von der

RestaurierungsWH t des 18. Jahrhunderts verschont geblieben sind, wie
z. ß. in den Kirchen zu Klerant, Sarns, Melaun, Feidlhums, Tils,

Scbrambach, Milland u. a. ni.

Die Malerei ist vorzii^^lidi vortreten in dem aus dem 12., 13.

und 14. Jahrhundert stammenden Domkreuzgang. Seit dem 14. Jahr-

hundert wurde der Kreuzgang mit Wandgemälden geschmückt, am
reichsten aber im 15. Jahrhundert, so dafs an diesen Bildern der

Entwicklungsgang der Brixener Malerschule deutlich verfolgt werden
kann. Auch in der Johanneskapelle finden sich bemerkenswerte Wand-
malereien aus dem 13., 14. und 15. Jahrliundert, einiges auch in der

Pfarrkirche und AUeriieiligenkapelle. Weitere beachtenswerte Wand-
gemälde finden sich in den benachbarten Kirchen zu Klerant und Melaun,

sowie in den Kapellen zu Tötschling und St Cyrill bei Untereben.

Die Kunst des 17. und 18. Jahrhunderts in Brixen hat keine

bedeutenden Werke, aufzuweisen. Der von 1745 bis 1758 im spät-

italieni.schen Barockstil umgebaute Df»ni war insprünglicli «'ine roina-

niäche Pfeilerbasiliku mit zwei Wesltürnien, mit Qucrschiü und mit
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einer Kii}»pel über der Vierung, mit Hauptchor und Nebenchöron und
einer Krypta. Malereien und Stuckaturen bieten wenig von Bedeutung.

Die wichtigfste Station zwischen Brixen- und Bozen ist Klausen.
Die Stadt besitzt trotz ihres altertümlichen Aussehens keine erheblichen

Kunstwerke. Hoch über der Stadt thront auf steilen Felswänden das
einst stark befestijjte Kloster Sähen, das ins 10. Jahrhundert der

Sit/, der Brixener Bisehöle war. Auch hier ()l)f']i haljen spätere Zeiten

die älteren Kunstwerke beseitigt und wertlose Arbeiten an ihre Stelle

gesetzt. An den Häusern in Klausen macht sich die südliche Bauart
mehr und mehr bemerklidi. hauptsächlich durch die Lichtschachte,

die den Treppen und Gallerien das Oberlicht zuführen, und durch die

Bogenstellungen, mit denen die Häuser sich nach den Höfen oder
Gärten öffnen.

Verläüst man bei Waidbruck das Eisackthal, so kommt man auf

bequemer Strafse auf die Hochebene von Kastelruth. Hier oben ist

noch eine beträchtliche Anzahl von Kunstwerken in Dorfkirchen und
Kapellen erhalten, besonders an Wandgemälden und Altarwerken.

Ein reiches Feld für den Kunsthistoriker bietet Bozen mit seiner

Umgebung. Schon im Mittelalter war es ein wichtiger Knotenpunkt
des Verkehrs, und so hat sich auch hier schon frühzeitig reges Kunst-
schaffen entwickelt Davon zeugt nicht nur die Stadt selbst, sondern
auch die zahlreichen Kirchen, Burgen und Ruinen auf dem Kranz der

Berge, die den Hnzener Kessel eiii^ciiliefsen. geben Kunde davon. Die

Einflüsse Italiens sprechen sich hier stärker, uiunittelbarer aus als in

Brixen ; andrerseits waren aber auch hier zu allen Zeiten Künstler aus

den verschiedensten Gegenden Deutschlands thftlig. Diese Vermischung
deutscher und italienischer Eigenart zeigt sich schon bei einem Gang
durch Bozen. Die engen Strafson, die weit vorspringenden Dächer und
zahlreichen Erker, die Arkaden und Lichthöfc, sind bezeichnend für

das Gesamtbild der Stadt.

Die Pfarrkirche, ursprünglich romanisch, ist im wesentlichen ein

gotischer Bau des 14. Jahrhunderts und zeigt in ihrer Anlage lombar-
dische Einflüsse. Der elegante spätgotische Turmabschlufs, der Stolz

Bozens, ist nach einem Entwurf des schwäbischen .Meisters Burkard
Engeisberger, der auch in Aii^.'-buru'- nnd am Himer Munster thälig

war, im Jahre 151'.> vollendet worcieii. In der Kirche selbst linden

sich als beachtenswerte Skulpturen mehrere Epitaphien, die spätgotische

Kanzel und die Thfirflügel des Westportals.

Ein wichtiges Denkmal frühgolischer Aidiitektur ist die Franzis-

kanerkirche, an die sich der spätromanische Kreuzgang mit seinen

frühgotischen Kapellen schliefst. Die Anla^'e i\>-v Kirche ist dreischiffig,

mit wenig erhöhtem Mittelschili", welches keine selbständige Beleuclitung

hat und daher als Vorbote der später in Tirol so beliebten Hallen-

anlage zu betrachten ist. Die Kirche besitzt in der angebauten Marien-
kapelle einen stattlichen Flögelaltar mit gemalten Schnitzereien von l.')00,

ganz in deutscher Kunstweise aus'p'eführt. Der gleichen Zeit imd Schule

gehören die Alläro von Finzon und Traniiii an. letzterer jetzt im
bayerischen Nalionalmuseum. Gleichen Entwicklungsgang zeigen der
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Hochaltar zu St. Johann im Dorf bei Bozen und die beiden Seiten-

altftre des Kirehleins St. Martin in Campill.

Die Pfarrkirche in Gries stammt aus dem 15. und dem Anfang
des 16. Jahrliunderls. Das Juwel der Kirche ist der schöne Schnitz-

altar, der 1471— 75 von Michael Fächer, dem Meister von Bruneck
im Pusterthal, gefertigt wurde.

Von großem Interesse sind die mittelalterlichen Wandgemälde
der Bozener Gegend. Von den romanisch» Wandmalereien aus dem
Ende des 12. Jahrhunderts in der Bar|^peUe von Hocheppan bis

herab zu der um 1500 <p'C'inalten Madonna an der Westseite der Pfarr-

kirche zu Bozen berichten sie von dem Gan^e dieser Kunst durcli

das ganze Mittelulter. Der Iloiiepunkt der Bozener Malerschule liegt

in den Arbeiten gegen Ende des 14. und dem An&ng des 15. Jahr-

hunderts. Die bedeutendsten Wandgemälde jener Epoche sind die

von St. Johann im Dorf bei Bozen, von St. Martin in Campill, in der

Pfarrkirche zu Terlan und in der Burg Runkelstein. Itahonische Ein-

flüsse machen sich bei der Bozener wie bei der Brixeiier Malerscimle

geltend. Ebenso lülst sich die volkstümliche Übung der Wandmalerei
in Tirol auf italienische Anregungen zurQckfülhren.

Auf unserer Wanderung nach Süden machen wir einen kleinen,

aber landschaHlich und kunslgeschichtlich lohnenden Umweg durchs

Überetsch, der uns an der stattlichen Burg Sigmunrlvkron vorbei

über Eppan, Kaltem und Neumarkt führt. Zahlreiche Kirchen dieser

Gegend zeugen von einer reichen Blüte deutscher Spätgotik. Bis zur

Mitte des 16. Jahrhunderts war man hier, wie überall in Tirol, dem
gotischen Stil treu, ohne eine Konzession an die italienische Früh-

renaissance zu machen. Stattliche Herreniu'iuser finden wir in St.

Michael, das zur Gemeinde Eppan gcluirt. Für die Annäherung an

den Süden besonders bezeichnend sind die Freitreppen, die häutig in

den ersten Stock dieser Häuser führen und auf einen offenen, von

Säulen getragenen Vorbau mönden.
Mit Trient haben wir das Zentrum des italienischen Grenz-

gebietes erreicht. Italienisch ist die Landschaft, italienisch ist auch
das Gesamtbild der Stadt. Die Paläste erinnern an Venelianor und
Veroneser Kunstübung. Über der Stadt thront der ansehnliche Bau
des Castello del Buon Consiglio mit seinem wuchtigen Rundturm. Ein-

foch aber gro&artig ist der Renaissancebau des Kastelb, der seit 1525
von dem Erbauer vdu S. Maria maggiore, dem Kardinal Cles, ganz
in italienischem Charakter ausgeführt wurde.

Der romanische Dom stammt aus den Jahren 102i2 — .05 und
wurde von 1:207— 18 in einen Gewölbebau umgeslallet. Die Anlage
folgt in der Hauptsache dem Schema der groCsen Benediktinerkirchen

des 11. Jahrhunderts : kreuzförmige Basilika mit zwei Westtürmen,
Vierung über dem Querschiff und Chorquadrat. Die Seltenschiffe des

Domes sind sehr hoch, sodafs das .NhttelschifT nur wenig hervorragt.

Dies, wie die Kuppel, die Zwerggallerien. die Fortale mit ihren von
Säulen getragenen Vorbauten und die Kadfenster sind für die ober-

italienisdie Kunst charakteristisch. Von der romanischen Plastik des
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Domes ist nur wenig mehr vorhanden. Der Christus im Tympanon
des Nordportales, eine Marienstalue neben dem Portal und der plastische

Schmuck der Radfenster ist alles, was aus jener Zeit auf uns ge-

kommen ist. Besser ist die Gotik, hauptsruhüch wieder die Spät-

gotik, vertreten. Im Dom linden sich gute Grabsteine, aber auch an

anderen Orten der Stadt treffen wir noch beachtenswerte Skulpturen

jener Periode und auch der späteren Zeil. Zu den letzteren gehört

hauptsächlich der im italienischen Barockstil prächtig komponierte

Brunnen am Domplatz.
Redeulende Reste von Wandgernäldcn aus dem 14. und 15, Jahr-

hundert haben sich im Dom und in S. ApoUinare erhalten. Die letzt-

genannte Kirche, in der Vorstadt Pie di Gastello, hart an der Etsch

gelegen, stammt auch aus romanischer Zeit. Sie besteht aus zwei

annähernd gleich grofsen Räumen, Schiff und Chor, von denen jeder

durch eine achtseitige Kuppel übrrwrjlbi winl. Als dritte romanische

Kirche jetzt profaniert — ist noch S. Lorenzo in der Nähe des

Bahnhofs zu erwähnen. An die Blütezeit der kirchlichen Baukunst
Trients in der romanischen Periode erinnert durch ihren schlanken

Campanile auch die berühmte Konzilskirche S. Maria maggiore. Die

Kirche selbst gcliürt der Frührenaissanre an; sie wurde erbaut durch

Kardinal Cles von \^'20— 23. Die Anlage ist einschiffig, mit einem

Tonnengewölbe überspannt, und hat an jeder Seite des Schiiles drei

Kapellen. Der Chor schlielst mit einer stattlichen Apsis. Reizvolle

Werke dekorativer Plastik sind das West- und Sfidportal, sowie die

1534 entstandene Orgelbrüstung.

Mit Trient. dessen Land, Volk und Kunst italienisch sind, haben

wir das Ziel unserer Wanderung auf der Brennerstrafse erreicht.

Regensburg. Pohlig.
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Rezensionen.

G. A. Lindner: Lohrbuch der empiriscli en Psychologie

als induktiver Wissenschaft. Für den Gebrauch an höheren Lehr-

anstalten und zum Selbslnntorrichto. Nach dem gegenwärtigen Stande

der Wissenschaft: neu bearbeitet und ergänzt von Dr. G. Frülihch.

11, vermehrte und verbesserte Auflage. Wien. K. Gerolds Sohn. 1898.

Xni und 270 S. Preis: 3 Miv.

Lindners Lehrbuch gehört zu den behebtesten Darstellungen der

Psychologie vom Standpunkte Herbarts. Schon za Lebzeiten des Ver-

fiisseirs hat es eine stattliche Reihe von Auflagen erlebt, die es sicherlich

dem redlichen Bemühen des Verfassers verdankt, die Gruudlehren der
Seelenkunde in einer dem alltremeinen Verständnis zupänr^lichen, durch
Thatsachen begründeten und durch Heispiele erläuterten Fassung vor-

zufüliren. Die zehnte Auflage wie die vorhegende elfte hat nach
Lindners Tod der um die Pädagogik nicht unverdiente Dr. Fröhlich
besorgt und dabei den Ergebnissender neuern psychologischen Forschung^

die sich an die Namen W^eber, Fechner, Lotze, Helmholt

z

und Wundt knüpft, nach Möglichkeit Raum |?ewrdirt und auch in

der Darstellung eine gefälligere, nocii leichter verständliche Form an-

gestrebt. Wir sind überzeugt, dafs das inhaltsreiche, gelegentlicher

Literaturangaben nicht ganz entbehrende Buch zu den alten Freunden
sich noch manche neue erwerben wird.

Was von diesem Buch gilt, gilt auch vom folgenden.

Matthias Drbal: Lehrbuch der empirischen Psychologie.

Zum Unterrichte für höhere Lehranstalten sowie zur Selbstbelehrung

leichtfafshch dargestellt. Sechste verbesserte Auflage. Wien und

Leipzig. W. Braumüller. 1897. 306 S. 8\
Das Buch ist das erste Mal schon im Jahre 1868 erschienen und

hat sich seitdem volle .30 Jahre im Gebrauche erhalten, eine Seltenheit

bei einem Lehrbuche und erst recht bei einem Lehrbuche der l'sy-

chologie. Diesen Erfolg dankt es sicherlieh dem gro&en Geschick,

mit dem es an seine Auljurabe herantritt. Durch eine Fülle glficklich

gewählter Beispiele aus der Geschichte und der poetischen wie prosa-

ischen Lektüre werden die an sich ziemlich Irorkenen theoretischen

AusfübruQgen belebt und so wird zugleich mit den übrigen J^'ächern, den
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Forderungen der Konzentration (entsprechend, die engste Fulilung her-

gestellt. Der Standpunkt des Buches ist der H er bar t sehe, wie denn
überhaupt die Psychologie an den österreichischen Gymnasien, nach-

dem Fr. Exner, der energische Anhänger Herbarts, 1848 ins

Ministerium eingetreten war, bis in die jüngsten Jahre herein die Wege
wandelte, welche ihr dieser grofse Denker gewiesen haUe. Diese letzte

Ausgabe wie schon die vorletzte besorgten die gegenwärtig bekanntesten

Vertreter die.ser Richtung. C. S. (!o melius und O. Flügel. Wer
sich über die Herbartsche Psychologie unterrichten will, wird an

dem Buch auch in der letzten Auflage sicher einen ebenso verl&ssigen

wie angenehmen Führer haben.

Alois Hofier: (J rundlchren der Psychologie. Lehrlext und

Übungen für den Unterricht an Gymnasien. Mit 41 Holzschnitten im

Text. Preis geheftet 1 tl. 10 kr., gebunden l 11. 35 kr. Prag, Wien,

Lpz. Tcmpsky. 1897. 1G8 S. 8".

Gleiclizeilig mit der Neuaufingc des Drl)al sehen Lehrbuches
erschien ehi kürzeres, in gleicher Weise für das Gymnasium bestimmtes
Lehrbuch der Psychologie aus der Feder des als Logiker und Psychologen
angesehenen Wiener Professors Dr. A. Höf 1er. Hit seinen unter

Mitwirkung Meinongs (Graz) vor einigen Jahren verfafsten Grund-
lehren der Logik*' hat der Verfasser, ein entschiedener Gegner des

Herbartschen Vorstellnngsmechanismus, bereits rrmfzi«^ Gymnasien
erobert. Damit hat er nun auch seiner Psychologie, mit der er den
Kampf klugerweise nicht eröffnete, einen Weg gebahnt. Das Buch,
das sich durch strenge, klare Dik!: i und durch übersichtliche SlofT-

gruppierung auszeichnet, will in seiner knappen Fassung nur als Lehr-
text 'rTelten. der für die freien Ausführungen des Lehrers lediglich einen

Leitfaden abgeben soll. Mit seiner im gleichen Jahre verötTentlichten

sehr umfangreichen „Psychologie" stimmt es in den Leitsätzen meist

wörtlich überein, so dalSs es als Einleitung und Vorstufe zu letzterer

demjenigen dienen kann, der sich eingehender mit der psychologischen
Wissenschaft befassen will. Ihifler geht ül)('r;ill aus von der nn-
niiltelbaren Erfahrung, läfst auch die Physiologie zu ihrem Recht
konnnen, begnügt sich aber nicht mit einer blofs deskriptiven Be-
handlung in der Art des .Analytischen Phänomenalismus", sondern
sucht nach Erklärung, nach RüekfOhrung auf höhere und höchste
Gesetze. So beniliren seine Betrachtungen die Grundlagen der Ethik,

der Ästhetik iir]il der Religion, und mit sicherer Hand weist er die

psychische Gesotzmufsigkeit in ihrer Allgemeinhcif nacli diu-ch reiche

Belege, die er dem Leben wie der Literatur entnimmt. Wir können
diese anregenden „Grundlehren'' jedem empfehlen, der sich in die

Psychologie einführen lassen will.
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Auf einen prinzipiell liülieren Standpunkt, auf den akademischen,

stellt sich:

Th. Ziehen: Leitfaden der physiologischen Psycho-
logie in 15 Vorlesungen. Mit 23 Abbildungen im Text. Vierte, teil-

weise umgearbeitete Auflage. Jena, G. Fischer. 1898. Vi und 263 S.

Preis: broch. 5 Mk., geb. G Mk.

Das im Oktober 1890 zum er.slenuiale erschieiK ne Buch tritt

mit dieser neuen Auflage den vierten Gang durch das studierende

Poblikum an. Für ein streng wissenschaftliches Buch ist das in Deutsch-

land ein grofser Erfolg, aber er wird den nicht fiberraschen, der es

kennt. Wir stehen nicht an, trotz manchen Widerspruches im ein-

zelnen, besonders in der Assoziationsfrago, Ziehens Leitfaden ob
seiner Verständlichkeit und Reichhaltigkeit für die beste einführende

Darstellung der Psychologie zu erklären, die vom physiologischen JStand-

punkte ausgesehrieben ist. Die neue Auflage, nicht unwesentlich ^^^^'en-

über ihrer Vorgängerin vergrö&ert, erfnlir an vielen Stellen teils

inhaltliche, teils formelle Ausbesserungen. Wir können das Buch jedem
anraten, der sich von einem nüchternen, kühl denkenden Führer
die Gesetze des Seelenlebens dargelegt sehen will. Wer freilich für

spekulative oder gar mystische Bedürfnisse hier ßefriedigung sucht, der

findet seine Rechnung nicht. Und diese Scheu yor dem Spekulativen

Ist keineswegs der geringste Vorzug des Buches.

Diesem metaphysischen Bedürfnis kommt kaum mehr entgegen
'

die nAchste anzukündigende Darstellung des Seelenlebens:

Wilhelm W u n d t : G r u n d r i f s der Psychologie. Dri tte.

verbesserte Auflage. Leipzig. W, Engelmann. 1898. XVI und 403 S.

Wie Ziehens Leitfaden bietet Wundts Grundrils eine Zusammen-
fiisaung der Psychologie vom physiologischen Standpunkt. Er gibt

sich als die Quintessenz alles dessen, was der berühmte Altmeister

der neuern Psychologie in seinen verschiedenen, oft tief in die Ettt-

Wickelung dieser Wissenschaft eingreifenden Werken ausführlicher ge-

boten und begründet hat. Aber dieser Cberreielitnm an Material,

aus dem der Verfasser schöpft, ist gerade das, was die Anschaulichkeit,

die Leichtübersehbarkeit der Darstellung beeinträchtigt. So erscheint

das Buch im Vergleich zu Ziehens Leitfaden als abstrakt, als blaCs.

Das lafst befürchten, dal's es das weitere Ziel, dem allgemeineren Lese-

kreis wissenschaftlich Gebildeter, denen die Psychologie teils um ihrer

Sfll)st, teils um ihrer Anwendung willen von Interesse ist, einen

systematischen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse und An-
schauungen der neueren Psychologie zu verschaffen, doch nicht in

dem Mafse erreicht, als es die zahlreichen Bewunderer dieses unermüdlich
schaffenden Geistes wünschen möchten.

BUttor f. 4. GymoaitelMlialir. SXXVI. Jihxg. 4
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Nun noch einen Blick in die Volkspsycliologio

!

Pi u fl o I r K I e i n 1 1 a u 1 : Die Lebendigen ii n d d i e T o t e n i ii

V () 1 k sg I a 11 1) e n . lieligion und Suge. Leipzig. G. J. Göschen.

1808. 8". 293 S. Preis: Mk. 0.-.

Der Verfasser, ein auf mehr als einem Gebiet fruchtbarer Schrift-

steller, bietet hier eine Aufeerst interessante Psycliologie des volles-

tfimliehen G« !-t< i glaubens in der ganzen bunten Ausgestaltung. \v< !> Iie

er im Laufe der Zeiten erfahren hat. Selb;=tnMlend jjehört Klein-
paul nicht /u denen, welche an die Existenz und Materialisation der

Geisler von Verstorbenen glauben. Er üborläfst das füglich anderen.

Für ihn sind es rein subjektive Vorgänge, und seine Aufgabe sieht er

demgemäß darin« sie rein psychologisch vornehmlich aus Sinnes-

täuschungen und ähnlichen Trübungen des Urteils abzuleiten: der
einzig gesunde Standpunkt für einen vorurteilslosen Betrachter.

Der aufserordenllich roicho Inhalt ist derart gegliedert, dafs auf

eine allgemeine Einleitung, welche die volkstümlichen An-
schauungen über die Seele und ihr Leben klar und bündig darstellt,

ein Abschnitt folgt QberdieGötterfauna (Gerberus, Hund, Leichen-

fliegen, Geier, Raben und ähnliche den Leichnam verschwindn i machende
Wesen, wie Sarg und Scheiterhaufen), hierauf einer über den Tode^^-
engel (Rufende (irisier, Weifso Frau. .Mitfag>rrau, Vampire und
Kuuzchen, kurz das ganze Heer der TodesboU nj. Das nächste Kapitel

handelt über den Katnpf zwischen Lebenden und Toten,
also über die Art und Weise, wie sich die ge&ngstigten Menschen der
todverkündenden und todbringenden Gespenster zu erwehren suchen,

mit Wasser, Feuer. Kräutern. Geläute, während im nädisten Kapitel,

der Kultus der Seelen, die Mittei ^'e/.eitrt werden, durch welche

als befreundet und wohlthätig erkannte Geister au das Haus gefesselt

werden (Hausgeister, Fetische). So glaubte man vor Zeiten und in

Halle noch 1841 unter anderem durch Einmaueruug eines Menschen
dem nougebauten Schlofs, Kloster, Rathaus einen Schutzgeist, einen

unsichtbaren, seinen Posten nie vorlassenden Wächter f^rhaffen /.u

können. Der fünfte und letzte Abschnitt endlich .spricht von der
Unsterbli eil keit, die man hofft, und von der Unsterblichkeit,
die es gibt, prüft den üblichen Unsterblichkeitsglauben unserer

Zeit und seine Bi weisr und Vergleiche, wie das Gleichnis vom Saat-

korn, die Flügel der Psyche, das Weitergeben der Fackel, die Frühlings-

wehniul. und mm weist endlich auf die ideale Unsterblichkeit, die er

sieht in der Fortdauer uiui dem Wachstun» der Erkenntnis, so dafs

alle, welche dazu beigetragen haben, oder ihr Teil beitragen werden,
an der Unsterblichkeit teilhaben können.

Diese knr/.e Inhaltsangabc mag annähernd den reichen Inhalt

d("s Buches erkennen lassen. Aber gerade diese Fülle ist es. die das
Felilt'ti eines Registers und der Belegstellen für das so anfserordenllich

mannigl'altige Material beiluueru lassen. Das wird freilich nicht ver-

hindern, dafs das frische Buch — und welches Buch Kleinpauls
wäre nicht frisch geschrieben? — jedem Leser anregende Stunden
verschaffen wird.

Digilized by Goo^



Sohmeding, Zaui hundertsten Geburtstage Fr. £d. Beuekes (Offner). 51

Zum Schluis sei Moch einer Erinneriuin-sschrift kurz gedacht:

Fr. Schmeding, Professor (Duisburg): Ziiin hundertsten
Geburtstage Friedrich Eduard Benekes. Lpz. Dürr. 1898.

S\ 76 S. 1 Mk.

Am 17. Februar waren es gerade hundert Jahre, dal's Fr. Ed.
Beneke in Berlin geboren wurde. Er war ein feinsinniger, kritischer

Forscher, der auf den Gebieten der Psyehologie, Ethik« Logik und
Metaphysik eine reiche literarische Thätigkeit entfidlete und sich damit
(Mnen Ehretiplatz in der Geschichte der deutschen Philosophie sicherte.

Durcli Pädagogen, wie Diester weg, Dittes, Drefsler u. a. fanden
seine Gedanken einen Weg in weitere Kreise. Dennoch scheinen sie

gegenüber der Herbartsehen Psychologie und ihrer ausgedehnten
Verwertung für Erziehung und Unterricht nicht in dem Mafee gewürdigt
zu werden, wie sie es ihrem inneren Gehalte nach verdienen Für
diese Bedeutung Benekes will nun auch (Im- Verfasser, sicherlich

einer seiner begeislerlsten Schüler und Verehrer, „so laut er kann,

sein schwaches Zeugnis ablegen; es ablegen bei der hundert-
jährigen Wiederkehr des Geburtstages des Mannes, dem er, wie er

rückhaltlos beketint, das Beste verdankt, was er in seiner Wirksamkeit
auf pädagogischem Gebiete gewesen; dem er namentlich aber auch
seinen unerschütterlichen Glauben an die Psychologie verdankt, deren

gröfster Püeger ßeneke war". (S. (3.) Das hat der V'erfasser redUch
gethan.

München. _ Dr. M. Offner.

Max Schneidewin, Die antike Humanität. Berlin,

Weidmann 1897. XX. u. 558 S. 12 M.

Wer den Titel dieses Buches liest, wird sich von dessen Inhalt

zu viel, wer die Einleitung (1^28) gelesen hat, zu wenig erwarten.

Schneidewin versteht unter antiker Humanität eine Ge-
sinnung, eine Denkweise, einen Komplex von Urteilen, welche

sich auf alle Ilauptgebiete des Lebens beziehen, welche aber nicht

rein theoretisch bleiben, sondern auf Gesinnung und Empündung wirken,

das Handehi regeln und ein Band der Gemeinschaft zwischen Gleich-

gesinnten bilden. Von der schulmftisigen Philosophie unterscheidet

sie sich nach ihm durch die Unmittelbarkeit und Gefühlsmälsigkeit

ihres geistigen He^itzlnms:, von der schulmäfsigen Ethik dürch ihre

aristokratische Freiheit und Unabhängigkeit g'ef,'eMiiber dt'ii siltlich

verpflichtenden Tlieorien, von der individuellen Denkweise uuizelner

Schriftsteller durch ihre grö&ere Allgemeinheit, von dem System der

Privataltertfimer dadurch, dafs dieses die Sitten und Gebräuche nach

der Seite ihrer äuCseren Erscheinung, die Humanität aber nach der

Seite ihrer geistigen Voraussetzungen hin befafst (S. 8 — 11). Die

Geburt-sslätte des Humanitätsprinzips entdeckt der V'erf. in dem Kreise

der Scipionen, die Höhe der Ausbildung und Herrschall des Prinzips

in der Persönlichkeit des M. TuUius Cicero (S. 22).
4*
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Infolge dieser bedeutenden Einschränkung seines Themas erhebt

der Verf. den Inhalt der «antiken Humanität' hauptsftchlich aus den-
joiiijjen Schriften Ciceros, in wolchMi derselbe weder unter der Herr-
schaft philosophischer Schuldoktrinen noch im Hanne advokafisciier

Herablassung zu den niederen V'olkskreisen steht, also aus den Schriften

de oralere, orator, de optimo genere oraloruni, aus den Briefen und
daneben fQr die politische Seite des humanen Bewufetsein^ aus de
republica und de legibus (S. 24^25). Mit feinem Takte zieht der

Verl. aber auch an passender Stelle einzelne Reden und solche

Stellen philosophischer Schriften Ciceros heran, an welchen derselbe

seine llerzensmeinung zu erkennen gibt (z. B. S. 323, 370), ferner

Tacitus' Dialogus (z. B. 822, 825, 327, 404) und andere römische
Schriftsteller (Ovidius, Horatius), weim auch letztere nur zum Ver-

gleich, Die nötige Reserve in der Behandlnnp; zeigt sich in der Aus-
legung der Stellen und in der Berücksichtigung der Lesarten (z. ß. S. 125,

178, 18G, 405).

So erschöpft denn Schneidewin den Inl)egriff der »antiken

Humanit&t" in sech- AI "schnitten, deren Überschriften wir hier wieder-

geben unt( I- (b rvorbebung besonderer Punkte, die uns bemerkenswert
zu sein sclieineii

:

1. Prinzipielle Erörterungen (29-46), in welchen die

»lexikalische Nachweisung des Umfangs des Humanit&tsbegriffs* (hu-

manilas) besonders wortvoll ist (vgl. S. 416), jedoch die in dem
kynisch-stoischen ilunianitätsideal (s. übri|?ens S. 10 ,420) ZU erblickende

Vorstufe desstdlien nicht genügend Hoaehtuni^ findet.

^. L 1 üb 1 i ngsanschauu n gen und Voraussetzungen der
antikenHumanität (47—71), unter welchen kosmologischc (Einheit

und Harmonie, Hröfse und Grofsarli^'kcit der Welt als eines monarehiseli

geleiteten „Staates der d'öltor und .Mcnsrlion" ) und antliropolofriseht'

auseinandergehalten worden; letztere zerfallen wieder in theoretische

(Korresponsion des Inneren und Aul'seren, Adel des Menschenwesens.
Pessimismus, Unsterblichkeit der Seele) und praktische (Ewigkeit

allgenieingiltiger Normen für das menschliche Verlialfen, Wert des

silllirlicn Gehorsams, Zusammengehöri;/keit der Menschen, Tugend al>

volleiuiete Natur oder richtipr angewandte Vernunft. Unterscheidung

der Tugenden in starke und milde, F^tlicht als heiligste Norm, Altruis-

mus und gesunder Egoismus, Selbstüberwindung, Erhabenheit über
Sinnlichkeit, über das Gerede der Menschen, über den (ii \\ ülinheits-

schlendrian und den Druek der GesctiAfte, Hochgemutheit, Ert>scl)aft

der eleusini-schen Mysterienweisheil).

3. Die antike Humanität im Verliältnis von Mensch
zu Mensch (71—209); unter dieser Überschrift wird besonders Ober
Ciceros Ansichten vom Lebensumgang, von der Freundschaft, vom
Brij'f-, Kmpfeldungs- und Widmungswesen, von den Frauen, von der

Erziehung, von der Feindschaft und von den Sklaven (s. auch S. 320,

463, 4Üi>j gesprochen.

4. Das Verhältnis der antiken Humanität zu Staat
und Vaterland (209—S86); wir gedenken hier der Ausfährungen
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a) über die Naturnotwendigkeit des Staat« >, fibcr die Pflicht der Be-
teiligung am Slaatsleben, über die Nationalität der Kultur, b) über die

Bedeutung der Religion, über Justiz und Finanzwirtschafl , über die

Staatsformen, über Sittenaa&icht und c) äber .die GrundsAtase für das
politische Leben und im besondern über Giceros Verhalten wfihrend

des Bürgerkriegs und nach ihm.
5. Die antike Humanität in ihrer Stellung zu Wissen-

schaft und Kunst (246—418); man erfährt hier nicht nur von den
Gegenständen des geistigen hiteresses der antiken Humanität (Sprache,

Beredsamkeit, Geschichte, Jurisprudenz, Philosophie, Philologica,

Mathematik und Astronomie, Künste), sondern auch von ihren ästhe-

tischen Grmidsätzen, von ihrer Stellungnahme zwischen Praxis und
Theorie, zwischen Banausentum und Wissenschaft, zwischen Römer-
und Griechentum u. a.

6. Die Humanisier ung des sinnliclien Menschen (418

bis 444); das humane Verhältnis zur Aul^nnatur (Naturgefühl u. s. w.)

luid zur eigenen sinnliehen Natur (Tafelfreuden, Schaulust, Sport) wird
betrachtet.

Im Schlulsleile (144—537) zieht der Verf. die Summe des Ganzen,
indem er den Gesaniteindruck der antiken Humanität beschreibt, dann
die Frage, ob das Altertum humanitäre Bestrebungen im modernen
Suine kannte, an der Hand neuerer Darstellungen beantwortet und
schh'efslich die antike Humanität sowohl mit dem Humanismus als

auch mit der Goi>tesrichtung der Gegenwart eingehend vergleicht.

Ein Anhang gibt über 10 von 57 Nummern einschlägiger Literatur,

die der Verf. nebenbei einsah, Bericht und Urteil; es sind dies Schriften,

in welchen die Idee der Humanität zur Besprechung gelangt war.

Hinter der Widmung (U—XV) des Buches {an L. Wiese) steht ein

übersichtliches InhalLsverzeichnis (XVII—XX); das Bedauern, dafs

dieses Buch, in welchem man oft und gerne nachschlagen möchte,

kein alphabetisches Register von Namen und Sachen cBegriffen) birgt,

möge gleich jetzt ausgedrückt sein.

Ob es uns hiemit gelungen ist, von dem Reichtum des Werkes
eine Vorstellung zu geben, möchten wir bezweifeln. Kann man doch
aus demselben selbst für den lateinischen Stil lernen! Der angeführten
ßegriflFsbestimmung entsprechend erhält man über manche Dinfro

wünschenswerten Autschlufs , die sich weder in den Rahmen einri

Ethik noch des Systems der Privataltertümer aufnehmen lieisen. Mit

seinen Lebenserfofanmgcn, Anschauungen und GrefQhlen hält Schneide-
win durchaus nicht hinter dem Berge; hie und da beleben sogar

persönliche Erinnerungen den Flufs der interessanten Darstellung.

Neben Ausblicken auf die Geistesgeschichte des Altertums, die natür-

lich nicht fehlen diirften . finden sich an nicht wenig Stellen solche

auf die Geschichte der neueren Pliilusuphie (man seiie z. B. des Verl.

Philosophiegeschichtliches Urteil S. 380). Von Abschweifungen kann
man dabei nicht reden; alle derartigen Betrachtungen erscheinen not-

wendig zur Beurteilung und Beleuchtung der antiken Humanität. Der
Schluß des Ganzen endlich führt uns mitten hinein in den Schul-
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kämpf des neunzehnten Jahrhunderts und berührt wohl alle die

dringenden Fragen, welche den Freunden und Feinden der G} mnasial-

bildung das Herz beschweren, unter anderen auch den lateinischen

Aufsatz, als dessen Anwalt j=ich der VerC. niehrlach in dem Buch«*

bekennt. Paul Nerrliclis Buch „Das Dogma vom k.lassi>(lie)i

Altertum" mag mit den Anstofs zum Entstehen der vorliegenden

Schrift gegeben haben (s. S. 2), aber es ist ebenso begreiflich, wenn
der Vert Stellung zu nehmen sucht in dem immer noch nicht ab-
geschlossenen Streite für und wider Cicero, gegen dessen Schwächen
er ebensowenig blind ist wie gegen die Mängel der spezieil römischen
Humanitfit (s. z. B. S. 334).

Ob Sciineidewin bei alledem nicht doch diese odci jene Schrill

aus der zur Verfügimg stehenden Utteratur Obersehen hat, ist schwer
zu entscheiden. Er verschm&ht es, mit dem drückenden Ballaste der
Geleiirsamkeit seine Fahrt zu machen und überall Gitate zu geben;
nicht allzu oft taucht der Name eines Buches oder Autors im Texte
auf und gibt Kunde von den Studien des Verl. Wir wollen es darum
unterlassen, Literaturangaben zu machen, wie sich solche besonders

zu einzelnen Fragen z. B. der Sklaven- und Nationalitätsfrage, bei-

bringen liefsen.

Trotzdem aber der vielsoitig gebildete, urteilsfähige und vorurteils-

freie Verf. im übrigen, wie bekannt ist und dies Buch nicht

selten verrat, ein begeisterter Verehrer E. v. Hartmanns — aus dem
wenigen, was die oben genannten ciceronischcn Sdbriften zu bieten

Termochten, au&erordentlich viel zu machen verstand, erhebt sich die

Frage, ob es berechtigt ist, die Fundgruben zur Darstellung der
antiken Humanitrit in dem Mafse zu vermindern, wie es Schneidewin
unternommen iiat (S. 11

—

-Hy).

Es ist zuzugeben, dafs der Verf. einen überaus glücklichen GrilT

that, wenn er den vornehmen gesellschaftlichen Kreis, der sich um
den jüngeren Scipio scharte nnd nach ihm weiterbildete, als die
.schönste \'erkörperung der antiken Humanität zum Gegenstand seiner

Betrachtung ausersah. Das Prädikat „human" kann jenen sympathischen
Persönlichkeiten mit Lintern Fug zugesprochen werden. Und gleicher-

weise würde es als eine gewisse Unzukömmlichkeit emplünden werden,
wollte man versuchen, das Wort »human* auf irgend einen griechischen
Schriftsteller streng anzuwenden. Aber die Humanität des Seipionen-
kreises und des Cicero ist, wie die eigene Darstellung des Verfassers
lehrt, nicht voraussetzungslos. Sir hal ihre W)rgeschichle , und an
dieser sind die griechischen Plulusoplien von den Sopliisten an, ist

ein Isokrates, sind wohl auch die Historiker mitbeteiligt. Neben dem
£influfs der Stoa, welchen Schneidewin S. 4S0 einräumt, der aber
noch tiefer zu gehen scheint . als der Verf. annimmt . war m. E. der
[Jinflufs der übrigen nacharislotelischen Philosophenschulen, der
E[»ikureer vielleicht ebensosehr wie der Akademiker, von Bedeutung.
Es wäre der Untersuchung wert, ob nicht in der Epoche vor Cicero

sich eine Veränderung der iimeren Stinunung nach der Ilichtung

grd&erer Feinfähligkeit und Empfindsamkeit hin vollzog. Das Auf-
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kommen des Neupytbugoreismus , das um jene Zeit statlfand, sowie

gewisse andere Zeichen geben zu denken. Der Zug nach Vereinigung:

der Schulmeinungen utid einzelne Anfseruagen des Philodemos und
Sextus Empirikus wären zu beaciiten.

Anderseits wird in Rom selbst die humane Gesinnung kaum
auf die Kreise Scipios imd Qceros beschränkt geblieben sein. Die
Persönlichkeit des Vergilius kann, obzwar er stark der Einwirkung
philosopliischer Ideen ausgesetzt war, ebenfalls als ein Typus harmonisch
sciuwier Menschlichkeil gelten. Wie sich aus Livius Beiträge zur

Kenntnis der antiken Humanität gewinnen lielsen, möge an zwei Bei-

spielen gezeigt werden. 88, 57, 6 erzflhU er, da6 ein Gallier und
eine Gallierin, ein Grieche und eine Griechin lebendig in einen stein-

ummauerten Ort unter die Erde versenkt wurden ; obwohl der Brauch
noch zu des äUeren Plinius Zeilen bestand (s. VVei fsenb or n-
M aller 7. Aufl. z. St.), kann sicli Livius nicht enthalten hinzuzusetzen:

minime Romano saero, gibt also zu verstehen, dals jene Barbarei

seinem und seiner Zeit Gefülilc widersprach. 22, 60, 5 berichtet er

davon, dafs T. Manlius Torquatus die in der Schlacht bei Cannä
getan<^'enon Römer nicht losgekauft wissen wollte; zu nimis durae

(seventaus) tritt dabei der Schaltesatz: ut plerisque videatur — denn
SO, und nicht Tidebatur, ist zu lesen, da ja die Senatoren dem Antrage
des Manlius beitraten. Darin liegt aber eine /arte Andeutung, daCs

Livius der Mehrzahl seiner Leser mildere Gesinnung zuschreibt.

Gegen die Anatomie des menschlichen Körpers hatte man in weiteren

Kreisen eine liefe Abneigung; wenigstens spricht Plinius (29, 13) von

einer saevitia secandi und Phavorinus (Gell. XXX 1) von einer imma-
nitas secandi partiendi(|ue corporis humani und Simon Sepp, dem
ich diese Stellen verdanke (Pyrrhoncischo Studien S. 5(5. 89), möchte
diese Scheu als empirisch-skeptisch hinstellen. Plularchos (soll. an.

11, 6) mifsbilligt dann sogar die Anatomie der Ameisenbaulen (s. auch

mein Würzburger Programm ,Die Tierpsychologie des Flut." 1897 S. 48).

Warum fand aber Varro, der den philosophischen Theorien mit selbst-

ständigem Urteile gegenübersteht, nach S. 389 .ein Haupt der humanen
Gesellschall keine Gnade?

. Nicht minder als die Cicero zeitlich näher stehenden römischen

Schriftsteller verdienten Femer spätere Autoren Verarbeitung. Vor
allem Plularchos von Chaironeia, der gewife ein edler Vertreter

humaner Denkweise genannt und in mancher Be/iclumg mit Cicero

verglichen werden daif; von einem „Trümmerfeld" wird Schneidcwin
bei Plularchos schwerlich sprechen können.

Hfttte sich liei Berücksichtigung all dieser Faktoren auch kein

wesentlicli ander(.>s Bild fOr die antike Humanität hervorzaubern lassen,

als es der Verfasser zu zeichnen verstand, innerlich bereichert wäre
es doch worden tnid die Ausbreitung der humanen Gesinnung hätte

sich dabei verfolgen lassen.

Auch darüber liefse sich streiten, ob es Schneidewin wirklich

gelungen ist, die Grenzlinien zwischen den philosophischen Theorien und
der unschulmärsigen Humanität reinlich zu ziehen. Wie das Interesse
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der Sache selbst in der Benutzung des Tacitus zuweilen die für die

Schriftsteller gezogenen Schranken durchbricht, ebenso geschieht es in

drr ^relegentlichen Verwertung theoretisch bestimmter Stollen aus (to

tinibus 11. ä. (z.B. 3li, 39:^ f., 4781 an den durch die f'o-rin.shestimnnuig

der Humanität kiinstlich aufgerichlelen Dämmen. Die Gesinnung tier

scipionischen und ciceronischen Humanität ist eben ein Kind auch
der Schulphilosopbie, und diese hat ihre Ableger nicht nur in Schriften

wie de republica und de legibus entsandt, sondern sogar auch in die

Hriefe, wofür u. a. der Terminus x(ddv (S. r>G) Kunde gibt. Cicero,

der einmal philosophisch gebildet war, wird sicli ebensowenig, als t-r

in de inventione ganz in Uhetorik aul'geht, bei der Abfassung der

Briefe erst seiner Sdiulk^ntnisse entledigt haben, um sein innerstes

Herz auszuschütten, sondern auf dem Grunde dieses Herzens hatten

sich gewllk manche Scliulmeinungen festgesetzt, die nun auch wieder
mit an die Oberfläche traten. So dürften wohl Sehn ei dew Ins
Forschungen un.s mehr darüber Auflilärung gebracht haben, >viewoit

philüsopliisclie Theorie in die vornehme römische Gesellschaft eindrang

und wie sie sich dort abklärte.

Doch bildet der soeben berührte Umstand zugleich eine grofse

Schwierigkeil für die Behandlung des Gegenstandes, insofern es sehr

traglich ist. ob sich jene Grenzlinien zwischen philosophischer Theorie

und Humanitütsgesinnung nberhaupt nur streng leslhalten las.-tn.

Und darin wie in den künstlcrisclien und persönlichen Schwierig-

keiten, welche die Bewältigung der im Titelbegriff gestellten Riesen-
aufgabe (s. S. 12) bietet, hat der Verf. seine vollgiltige Entschuldigung
für die Art, w'ie er seinem Thema gerecht wurde.

Wir glaubten, bei dem hervorragenden Weile des Buches die^o

luisere allgemeinen Bedenken nicht nnterdnicken zu .sollen; um so mehr
müssen wir es uns bei dem Umfange desselben, um nicht gegen
einzelne Abschnitte ungerecht zu werden, versagen, auf Besonderheiton
einzugelu n. Wer gewohnt ist, mit dem Bleistifte zu lesen, Wörde ihn

bei der Lektüre der Schritl nicht leicht aus der Hand bringen; so oft

würde er sich zu zweitelnden wie zustiiiiniendeii Zeichen veranlafst

sehen , so anregend ist sie aber auch in den mannigfaltigsten Bc-
zieliungen.

Wir sind überzeugt, uns den Dank, besondei's auch der Lehrer
in den höheren Klassen unseres Gymnasiums zu erwerben, wenn wir
znr T.esnng die.ses gediegenen und gedankenvollen Buches, das zugleich

frisch utid genufsreich geschrieben ist, — trotzdem nicht immer im
Ausdruck (Fremdwörter) und Satzbau (z.B. S. 116, 383, 475) die ideale

der antiken Humanität (s. S. 348 f., 351 iT.) hochgehalten scheinen —
aufs eindringlichste einladen.

München. AdolfDyroffl
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Otto Bremer, Zur Lautschrift. Anhang zu Band 1 der

„Grannnatiken deutscher Mundarten". Leipzig, Brciticopf & Härtel 1898.

21. S. M. 0,75.

Der Verfasser vorUegender Scluitl ist zu der Überzeugung ge-

kommen, da& eine Vereinfachung der in seiner „Deutschen PhonetUc"
gegebenen Lautschrift geboten sei, wenn er auch aufserhalb seiner

Sammlung „kurzer Grammatiken deutscher Mundarten" auf Nachfolge

rechnen wolle, „und es ist ja dringend zu wünschen, dafs in der

Transskriptionsfrage, wenigstens für die deutsche Sprachforschung,

eine Einigung erzielt werde". Gewifs, aber nicht blofs für die deutsche

Sprachforschung, sondern ffir die Sprachforschung überhaupt; denn
'

es ist doch eim :,tarke Zumutung an den Studierenden, daCs er mit
jedem neuen Werke eine neue Transskription sich einprägen soll.

Darum ist es auch verwunderlich, dais der Verf. ein eigenes Laut-

system dem bereits sehr verbreiteten System der Association Phonetique

entgegenstellt. Welche Gründe ihn dazu bestimmt haben, gibt er

nicht an. Dieses System mag seine Mängel und Unbequemlichkeiten
haben und insbesondere zur Bezeichnung der mundartlichen Laute
nicht ausreichen, aber es ist nun einmal von vielen Phonetikern nn-

genommen, und hiemit die so wünschenswerte internationale Einigun^^

wenigstens angebahnt. Es wäre daher ni. E. verdienstlicher und er-

sprießlicher, das System der Assoc. Phon, im Bedarfsfalle zu verbessern

und zu erweitem, als ein ganz neues, davon abweichendes zu ersinnen,

das schwerlich den Vorzug erlangen wird.

Wilhelm Vieler, Die Aussprache des Schriftdeulschen.

Mit dem „Wörterverzeichnis für die deutsche Rechtschreibung zum
Gebrauch in den preufsischen Schulen" in phonetischer Umschrift

sowie phonetischen Texten. Vierte Auflage. Leipzig, Reislaod 1898.

YII u. 119S.

Das recht brauchbare Büchlein gibt zunächst das bekannte Titel-

bild : den Durclischiiitf durch Nase, Mund und Kehlkopf in ihrer

.Stellung beim Atmen, enthält ferner eine allgemeine I^utlehre, die

Behandlung des gesprochenen Deutsch, die Erklärung der Lautschrift,

das Wörlerverzeichnis mit phonetischer Umschrift und schliefst mit
phonetischen Textproben ab.

Diese vierte Auflage unterscheidet sich von den seit 188G er-

schiLtienfii Auflagen durch zwei wesenilicho Punkte: 1. hat der Verf.

auch hier die Lautsciiritt der Association Piionetique durchgeführt;

3. nimmt er, der Bühnensprache folgend, zur Aussprache des in- und
auslautenden g, wie schon in seiner „Kleinen Phonetik" gerade um-
gekehrtt; Stellung: früher in erster Linie Reibelaut, daneben auch
Verschlufsiaut, jetzt vorzugsweise Verschlufslant — ta:yo, ta:k — , da-

neben auch Reibelaut — ta:go, ta:x — ii»ag. IG steht einmal ta:ge,

vielleicht das einzige kleine Versehen, das der Sorgfalt des Korrektors
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entgangen ist). In den anderen zweifelhaften Fällen entsclieidet V. so,

wie bei den verschiedenen ..Streitfragen" in seiner 1805 erschienenen

Biüsrhnro ..Wie ist die Aussprache des Deutsdun zu lehren V (I3e-

sprociit ii i[j diesen „Blättern" Jahr^'. 1S98, Bd. XXXIV, 85 f.) Nur
läfsl er hier wieder dem y für weniger gebräuchliche Wörter wie

anonym« Asyl u. dgl. den von der Schulaussprache des Grieefaischen

her geläufigen ü-I.aut, den er dort für Podantorio erkläit hat. Der
norddeutschen Aussprache der französischen Nasalvokale in Chance.

Bassin, f^nllon. Vordiin, wie barbarisch sie auch klingen mag. will tn-

imnjer noch eine gewisse Berechtigung nicht abstreiten, doch soll sie

nicht gerade zur Nacliahmung empfohlen werden. (Die Ausgleichungs-

kommission für die Bnhnensprache hat diesen Barbarismus in der

Aussprache verworlVn).

Im übrigen lliui sieb der Verf. mit Heebt etwas darauf zu gute,

dafs die aus Bübnenli'itern und rniversilütsprofessoren zusammen-
geselzte Kommission zur Ausgleichung der Dillerenzen in der Bühnen-
aussprache fast bis ins einzelne zu denselben Resultaten gelangt ist,

wie er sie seit Jahren vertreten hat.

Würzburg. _ Johannes Jent.

Dl. Theodor Matthias. Sprach leben und Sprach-
schäden. Hin Führer durch die Schwankungen und Schwierigkeilen

des deutsctien Sprachgebrauchs. Zweite, verbesserte und vermehrte

Aufl. Leipzig. F. Brandstetter. 1897. 484 S. .M. 5,50.

Unter den Bücliern, die sich zur Aufgabe gesetzt haben, die

deutsche Spraebe von den Vernnslaltungen zu .säubern, die unberufene

Arbeiter an ihrem Bau angelii achl haben, ist eines der reichhaltigsten

das von Matthias. Es behandelt in vier umfänglichen Abschnitten die

Wortbildung nebst der Wortbedeutung, die Wortbeugung, die Wort-
fügung und die SatztVi^'^nn^' iiiul bespricht in jedem derselben eine

solche Fülle (los Feliln lialten oder Schwankenden, dafs man nur selten

auf eine Anfrage keinen Bescheid erhält. Dazu wird die Benützung

des Buches duicii eine gedrängle inhaltsübersicht und ein ausführliches

Inhaltsverzeichnis sehr erleichert Diese Reichhaltigkeit und Oberr
sichtlichkeit wird aber dadurch erst wertvoll, dals wir fiberall einem
gesunden Urteil begegnen, dem wir uns willig unterordnen. Matthias

i-;t weder zu engherzig noch zu nacbsiebli'j. Er will keine Versteinerun^r

der .Spraclie, sondern lebendige Weitelbildung: er gebt aber auch den

Auswüchsen scharf zu Leibe, welche Gedanken- und Geschmack-
losigkeit, Unkenntnis der Gesetze der deutschen Sprache, Einfluüs des

Fremden hervorgerufen haben. Mit Recht werden Bildungen ver-

worfen, die deutseben Stämmen unnötigerweise fremde Endungen an-

hängen. Also nicht Warlerei, sondern Gewarte. ni< lit Streiterei,

sondern Gestreite, nicht Badenser. sondern Badener, nicht liailensisch

sondern halliseh, nicht liarfenieren, sondern harfen. Wohlverdient ist

auch der Spott, der über die abgeschmackten Erscheinungen aus-

gegossen wird, welche Wohldienerei und Mangel an Selbstgefühl in
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früheren Zeiten hervorgerufen hal und auch jetzt noch fortwucliern

Ift&t Getrauen sich dodi mandie in dnem Schreiben an eine an-

sehnlichere Person nicht, mit dem natürlichen ^leh" au&otreten,

sondern (|nälon sich mit Umschreiblingen, wie der Unterzeichnete, der

Gefertigte, oder falls es ein Rillschreiben ist, der Bittsteller, der Petent,

der Supplikant. Wahrend sie sich aber auf ihr „Ich'' nicht zu be-

sinnen trauen, erblicken sie in irgend einem Herrn Rat gleich einen

Koilektivbegriff und fragen ehrfürchtsvoll den Bedienten: Sind der

Herr Rat zu Hause? Fein, vielleicht nur zu fein Mrird auf Seite 225
auseinandergesetzt, wann „sich erweisen" mit dem ersten und wann
mit dem vierten Fall verbunden werden soll. Beachtenswert i>t auch
die bereits von VVuslmann aulgestellte Hegel, dafs koordinierte Relativ

Sätze mit dem gleichen Pronomen, am besten mit „der" eingeleitet

werden sollen ; ist aber einem dieser Sätze noch ein Relativsatz unter-

geordnet, dann soll dieser mit ,,welclier" beginnen. Als Beispiel wird
ein Satz der ..Frau Rat" angeführt, die in einem Briefe schreibt

:

Wollen Sie von einer Frau einen Rat annehmen, die zwar von der

ganzen Medizin nicht das Mindeste versteht, die aber doch Gelegenheit

gehabt hat, mit vielen Menschen in genauer Verbindung zu stehen,

welche von diesem Übel geplagt wurden.
Freilich werden nicht alle Normen, die der Verfasser aufgestellt

hal. Zustiiiin)ung finden; aber diese Bemerkunr^ soll den Wert des

Buches nicht mindern. Schon lloraz hat die Sprache mit einem Baume
verglichen, an dem fortwährend alte Blätter abfallen, neue liervor-

spriefsen. Wie sollte bei so beständigem Wechsel eine Überein-

stimmung in allem erzielt werden lEönnen?

Bamberg. Dr. Schmaus.

Prof. M. Evers, Direktor des Gymnasiums in Barmen, Deutsche
Sprach* und Stilgeschichte im Abrifs. Berlin, Verlag von

Reuther und Reichard. 1899. XX und 284 Seiten 8". Preis M. 3,60.

Das vorliegende Buch bildet den erstod Teil der Sprach- und
Literaturgeschichte des Verfassers.

Der Berichterstatter hat das Buch im rnttn ichte der siebenten

Klasse zur gelegentlichen sprachgeschichtlichen liluslrierung einzelner

Perioden der Geschichte verwendet und bei längerer Beschäftigung

mit dem Werke bestätigt gefundeti, Avas sich der Verfasser davon
verspricht. Das Buch erscheint infolge der übersichtlichen Anordnung
des Stoffes, die rasches Zurechtfinden und leicliten Überblick ermöglicht,

hervorragend geeignet, den praktischen Zwecken tles rnlerrichts wie

des Selbststucüums, als Leitfaden und Lesebuch, als liillsnutlel wie

als Nachschlagebuch zu dienen. Sehr zu statten kommt der praktischen
Verwendung des Buches der den Inhalt farbig gliedernde verschiedene

Druck, ein Verzeichnis des Inhalts und der literarischen Sprach- und
Slilproben, sowie ein Namen- und Sachregister.

Überschreitet aber eine Sprach- und Stilgeschichte nicht die Grenzen,

die dem deutschen Unterricht an den höheren Schulen gezogen sind?
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Eines ist sicher: Der Mittelschüler dringt im Verlaufe seiner

Studien TerhällnisnoäliBlg tiefer in die Geschichte der fremden Sprachen
als in die seiner Muttersprache ein. Die Vorbereitung für die Lektüre

der Klassiker führt iiin beispielsweise auf die Elyniologie, selb>t wenn
er den etymologischen Notizen der Lexika nur einen flüchtij^en lilick

leiht. Fremdartige^ otl wunderlich erscheinende Worlformen wecken
in dem Schüler viel häufiger den Wunsch, ihre Herkunft kennen zu
lernen, als die ihm selt>stvcrstSndlich dankenden seiner Muttei'sprache.

Das Wort Freilag legen sich die meisten Schüler volksetymologisch

zurecht, das Wort vendredi regt sie zum Fragen an. So i>t es durch-

aus nicht ausgeschlossen, dafs die französisclien Bezeichnungen der

Wochenlage der Meluzahl unserer Gymnasiasten etymologisch klarer

sind als die deutschen. Man mache doch die Probe und stelle fest,

wie vielen Schülern der drei oberen Klassen die anmutige Etymologie

des Wortes Adler bekannt ist.

Der Verfasser gibt auf Seite 18 eine Äufserung von Becker-Lyon
wieder, die Wiederbelebung der sinnlichiMi (iniridbodeutung der Wörter,

wie sie die Wissenschati der Etyniülugiu aiisln bi'. sei von grofser Be-

deutung, nichl blofs für die Sprache, sondern auch lür unser Denken.
Er fügt dann selbst bei: »Dieses wird dadurch, um Goethes Wort zu
gebrauchen, ein g^enstftndlicheres Denken, als es bei unserer Neigung
zur Abstraktion sonst zu sein pflegt." Dem mufs man beipflichten,

besonders wenn man zu der betrübenden Erkenntnis gelangt ist, dafs

unseren Gymnasiasien ihre Mutlersprache abstrakter erscheint als die

Fremdsprachen.

Für die Notwendigkeil, unsere Jugend tiefer in den Goldschacht

der Muttersprache einzuführen, als es bis jetzt geschieht, sprechen

jedoch auch Gründe anderer Art.

In einer Zeit, da in fast allen Zweigen des germanischen Stammes
(la< Bewufstsein der ZMsammengehörigkfit, durch feindliche Angriffe

geweckt, sich zu regen begiiuit, ist es für den gebildeten Deutschen

Plliclit, seine Muttersprache nicht nur spi nchen, sondern auch sehätzen

m können. Zu leicht sinkt die Mutter;»prachc für den, der sie nur

kann, nicht kennt, zur rollenden Münze herab.

Vor dieser Verkeimung unseres edelsten nationalen Gutes mufe
wenigstens der Teil dt r Jugend bewahrt bleiben, dem ein*' iHm i dir

nüchternsten Lebensbetliii fnisse Innansfrehende Bildung zu teil wir l.

Die Jugend unseror .Miltclsi hiiit n solid' sich wenigstens am Ziele ihrer

Bildung durchgerungen liaben zum vollen Verständnisse der Schenken-

dorffschen Verse:
SjMMclio scliiiii iiiitl \viiiiili'rl):tr.

Auh, wie klinj^est du so klar!

Will noch inirger mich vertiefen

In (liMi IJcichtun), in die IViieht;

ist mir 'S doch, als ob mich riefen

Väter um des Grahe« Nacht

Noch eines: Die Zeiten sind ja lange vorüber, da noch deutsche

Stämme im Verkehre unter sich des Dolmetschers bedurften Al>er
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entspricht es dor Würde unsorcr Multerspraclie. dafs beispielsweise

Grotlis Quickborn und die köstlichen Heiinalt'rüclile, die Reuter seinem

Volke bietet, wegen ihres Dialektgewandes vielen humanistiBeh 6e-

bildeten ungeniefebar sind, wfthrend der Dialekt Homers ihnen den
Genofe seiner Werke nicht verkümmert?

Evers' Sprach- und Stilgeschichle ist ein schätzenswertes Hill's-

buch für Lclirer, die ihre Schüler nicht nur zum richtigen Gebraucli,

sondern auch zu einem tieferen Verständnis ihrer Muttersprache zu

führen trachten.

Dtllingen a. d. Donau. Dr. Ludwig Kemmer.

Lehmann und Dorenwell, Deutsches Sprach- und
Übungsbuch für die unteren und mittleren Klassen höherer Schulen.

3. Hell: Quarta (96 S.). Hannover-Berlin, Karl Meyer (Gusl. Prior)

1898. Preis geheftet 70 Pfg.

Auch über den 3. Teil kann das Urteil im allgemeinen nicht

anders lauten. Vi xVuch er bietet dem Schüler Belehrung und Am-egung
geuü^s und mit richtiger Wahl sind iia und dort wieder solche Fälle

ins Auge gefafet, wo das Sprachgefühl der KIflrung und Befestigung

vorzugsweise bedarf. Ich verweise z. B. auf § 8, 4; 9 D und E; 12 B;

21 a, zweiten Abs. ; Aufg. 78; § 40 B, d (wogegen sich freilich der Vf.

öfters selbst verfehlt).

Eine zweite Aufl. wird aber auch im Teil vieles zu bessern

finden. Erstens am Inhalt und der Form der Regeln. S. 3:

LAndemamen sind nicht immer neutral (Schweiz, Krim, Steiermark,

die auf -au und -eil). Ebd. Z. IG v. u. steht „bei verftnd. F. dagegen"
st. ,.au(li bei v. F.''; in dieser Hegel wäre übrigens ein kurzer Hin-
weis erwünscht, wie die Sinnvei'wandlschaft auf das Geschlecht vieler

Lehn- und Fremdwörter eingewirkt hal. — § 3, 3, 2. Abs. sollte etwa
lauten : Viele Abstr. nehmen die Pluralf. an, um Wiederholungen einer

Thfttigkeit, wiederholte Äußerungen einer Eigenschaft, Arten oder
Wiederholungen eines Zustandes zu bezeichnen, oder wenn ^ii u. s. w.
— S. 5: Der Plural ..Gemache" ist un;^'ebräuchlich. — S. 7 : ,,Des

Bärs" sollte in einem Schulbuche nicht zugelassen sein. — S. 9, Z. 2

V. u. hielse es besser: Best. d. Eig. aus mehreren Namen hinterein-

ander, so l^ann nur d. letzte u. s. w. — § 7 C kann nach der Haupt-
regel ganz erspart werden. ~ Au%. 11 mufe heilsen: Setzt die richtige

Endung und an den richtigen Stellen Komma I
— S. 17: Zusannnen-

selzungen wie gröfstmöglichst und baldmöglichst sind zu bekämpfen.
— § 9 B sollte auch die Anrede an eine Person mit „Ihr" erwähnt
sein. — S. 20: Neben dem plur. malest, vermifst man den PI. d.

Bescheidenheit. — % 12, A, 3 ist anfechtbar. — S. 26 Z. 10 ist nach
SachbegrifTe einzuschieben: gleichTiel ob sie durch einzelne Wörter
oder durch Sätze ausgedrückt sind. — S. 26: Verbindungen wie „mit

Vgl. die Beaprevliuiig des 1. und 2. Teiles, .Jahi'g. 1<<)UU, Ö. 477.
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wuä" bind nicht unbedingt abzulehnen (Ihiden sich z. 13. bei Vischer

und haben eine Stütze an entspr. Gebrauch von „etwas^*). — S. 88

:

beklommen erscheint mit Unrecht unter d. nhd. „klimmen", da es

von einem andern, jetzt verschollenen „klimmen" herkommt. — In

§15 vermifst man bei mehreren Verben die Angabe des e-Wechsels.
— S. 29: Neben drosch dürllo das fdlere drasch noch angegeben sein,

q) und r) gehören unter Nr. 2. Bei „schallen" sollte auch die trans.

Bedeutung des schwach, konj. Zeitw. berücksichtigt sein, bei scheren
— bescheren die verschiedene Aussprache. — S. 30 unter 4) kann
noch das AtJj. „verschroben" beigefügt werden. — § 10 A, a, 4 könnte

einfach lauten: „Die meisten intrans. Verben Begegnen, weichen

(reichen ist Druckf.), gehngen, mifslingen passen ja alle unter b iwo

es übrigens statt tians. Intrans. heiDsen mufs), und der Zusatz betr.

Zustand u. Thfttigk. kann den Schüler nur verwirren, da ihm nachher
unter B dn umgekehrtes Verhältnis begegnet. — S. 33: „Bewirkende"
Verben — factitiva ist nicht glücklich. — 19, B, a): Man geht unter

Umständen ,,nach" einer Person. Unter f) sollte „gegenüber von Str.''

heber als falsch bezeichnet sein. — § ÜO, ß, a: Schritt für Schritt und
Sehr, vor Sehr, sind gleicliberechtigt. — b: Der Sprachgebrauch: ,.Das

ist gut für den Husten**, ist unanfechtbar. — c: Auch in „olme zu"
und „um zu" mit Inf. hat man nur Prftpos., keine Konjunktionen vor

sich. — Die Worte: „von einer Präposition abhängigen" tmler ei sind

zu streichen. — In § 19 b und § 21 d ist nicht berücksichtigt, dafs

eine dem iSomen nachgestellte „Präposition" eben nicht Präpos.,

sondern stets Adverb ist. — S. 39 unter 4) muCs es statt Grundvokals
Stammvokals heiben. — In § 23 steht manches, was unter § 24 gehört,

und anderes, dessen Ableitung nicht feststeht. — S. 41 : Bei ,.-sam"

fehlt die Bedeutung: zu efw. :joneigl. Unlcp den Nachsilbon vermifst

rjian: ern (en), ig, icht, isch. — S. 42 Z. \) imils es licifscn: zu dem
auf diese Vors. folgenden Worte, oder noch einfacher: zu dem Grund-
worte. ~ Warum ist in § 25 b) blofs die Vorsilbe ge- und nicht auch
die übrigen nach ihrer Bedeutung besprochen? — S. 4i Z. 2 möchte
ich den Ausdruck „geheiligt" beanstanden. In llaselnufs und Ascher-

mittwoch sind -el und -er kiMiic „des Wohlklangs wegen eingesch.

Bindelaide". — S. 45: Sollte es für deutsche Loser wirklich nötig

sein, Wörter wie Alphirten, Nestel, Erdrücken, Kuheuter zu trennen?
— S. 48 fehlt eine Bestimmung darüber, wann die Verben trennbar

od. untrennl>ar zusammenges, sind. — § 30 wäre aus praktischen

Gründen besser vor die Wortbildung gerückt. — S. 49 : Wo betont

man Bäckerei u. ä. auf der Stammsillx'? — .S. ,52 Z. 7 v. u. : Die Be-

zeichnung ,,adverbialer Genitiv" ist unpassend. — § 32 C 3 ist hinter

Interrog. einzuschieben: oder das begriffliche „es". — § 33 ist (offen-

bar absichtlich) fast unverändert aus dem ä. Teil übernommen, wie
auch manche andere Abschnitte. In den Regeln vom Dativ- und vom
(ienitivobj. übrigens die Iran--. Vorben vergessen. - :W A ist

vom gen. part. falschlich gesagt, er gel)e den Teil eines (J;iii/en an;

der Objekt, üenitiv ist übersehen. — S. 02: Die Verwendung der

Präp. „von" statt des attr. Gen. ist m. E. zu weitherzig behandelt
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(nachher heifst es unter den Beispielen: „Das Gewebe von einer

Spinne" — „Der Heim von einem rüni. Krieger"!). — S. 62 Z. 4
T. u. stände statt öfters besser: fost immer. — Die Fassung des I.

und 2. Absatzes von § 40, B, c ist mi&lungen. — Zu § 42, 2) u. 3)

ist zu bemerken, dafs doch aucli eine Verbindung von Nebensätzen
gleichen Grades und Verhältnisses als „Satzverbindung'" bezeichnet

werden mufe. — Die Regel auf S. 76, Z. 7 — 10 ist ziemlich nichts-

sagend. Z. 11 ist hinter „ein" einzuschieben: oder zwei. — S. 77:

Der Pradikatsatss umscbr. nicht blofs das subst., sondern auch d. adj.

Prädikatsnomen (z. B. Wie der Herr, so der Knecht) und kann im
letzteren Falle auch durch konsekutives „dafs** eingeleitet werden (z. B.

Das Essen ist so. dafs man es nicht genief^en kann). 78: Die

T"^ntorscheidung von Akkus.-, Dat.-. Gen.- und präp. Objektsatzeii i.st

unnalürhch und wertlos (demgeiuuCs auch Aufg. 94). — Auch der

subjektive Dafs-Satz kann durch den Konj. ohne „da£s" ersetzt w. —
J§ 50 A 2) sind die fragenden Fron, und Adv. vergessen. — S. 81

:

Dafs die Adjektiv- und Partizipialapposition nur im Nom. und Akk.
zulässig sei, kann man nicht behaupten. —

j5 53, 2): Es mufs den
Schüler verwirren, wenn die Begriffe der Gleicl»zeitigkeit u. s. w. zuerst

auf den Nebensalz, dann auf den Hauptsatz bezogen sind. — S. 85
unten: Die mit „dadurch dafs** eingeleiteten Sätze werden hier zu
den reinen Modalsätzen, S. 88 aber unter die Kausalsätze gestellt;

letzteres ist richtig. — Die F^lssunfr der Regel auf S. OL Z. 4—6 ent-

spricht nicht ganz dem historischen Sachverhalt. Z. 8 wäre statt

vollständige besser „eigentliche'* zu setzen. — S 91, Z. 5 v. u. ist

der „Konjunktiv'* genauer zu bestimmen und zugleich vor der Um-
Schreibung mit „wQrde" zu warnen. — Auf S. 99 muik Z. 6 v. u.

lauten: „der Konjunktiv des Imperf. oder Flusquamp., wenn die Vor-
aussetzung als nidit''. — Unter 61, IV, 5) ist die Nobeiieiiiander-

stellung der deutschen und laloini.'^chen Bezeichnungen nicht durchgeführt.

Was die Lehr- und Übungsbeispiele betrifft, so sind zunächst

folgende durch andere zu ersetzen oder zu streichen: Aufg. 10, 2:
Viel Geld u. s. w. (bei diesem „viel'' ist keine Flexionsendung „ab-
gestofsen"); Aufg. 11, 1 („folgender*' behandelt der Vf. im ganzen Buche
als Adjekt.. während es nach dem besten und häutigsten Gebr. pro-

nominal istl und 4 (steht schon oben unl(M' d. liehrbei.sp.); Aufg. 17. 9

und 13 (Stilist, gewagt); Aufg. 19, G (läfst sich nicht in der geforderten

Weise umwandeln); § 12, F 9 (kein Relativ); Aufg. 49 mißhandeln
(keine Zusammensetzung); § 27, a, 4) Spruchwort (Ortli.), 5) Oberhemd
(Ober- ist Adjekt.); § 27, b: Fönfpferde-Krafl (kaum in dieser Form
gebräuchl.): § 'M C-. Es sind jetzt drei Wochen (gehört vielmehr zu

S 32 G, 3); § 47. A 4 (kein Fragesal/.i: Aüf-. 99 (zieml. wertlos) : 55. 4
(kein Kausalsatz); § 56, B: Sclireib mir bald, dafs ich dich uljholen

kann (gerade bei „können" setzt auch die Schriftspr. selten den Konj.) ;

Aufg. HC, 15 (gehört zu d< ii Küii/.es.sivs.). — § 8, E, c) „Niemand hat
geredet wie er'' hat nielit die Bedeutung : aufser ihm hat kein anderer
geredet (in diesem .Sinne vielmehr: als). — 9 E: Kaum musterhaft

ist: An d. Mund. d. Mains liegt Mainz; ihr gegenüber u. s. w. — In
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64- Lehmann u. Uorenweil, Deutsches Sprach- u. Übungsbuch (fc^gg).

§ 12 ß, 3. Abs. sollten die Relative, in E, a die Rel. und Demonstr.

nicht immer im näinl. Kasus stehen. — Aufg. 24. 20 und 28: besser

Heklors und Hera ohne Artikel. — Aufg 59, 28: Besser „einem" als

..oincn". — Aufg. 71, 0: „Die Nomina, nämlich Substantive und Ad-
jcklivL'/" — S. Gl, letzte Zeile: e, Flasrhc des schönsten Weines
(nicht schrilldeutäch). — Aufg. 85, 8: ,,hiiUeir' besser als „liabun *. —
§ 46, D, 4: Besser: Der Baum, welcher keine Frucht trftgt. — Aufg. 90, 10
ist nach „ermordet": worden, in 11 nach „nur": vorhandene ein-

zuschieben. — Aufg. 91, 10 ist logisch bedenklich. — 49, B 2: r3e.ssf>r

..vergeltest". — §52. A, 2: Wohin sollst du gehen? (Nicht: Woiiin

geheV). — Aulg. 108, 7: „als" ist zu streichen. — Aufg. 110, 11 würde
richtiger lauten : Dies ist von grofsem Werte, weil u. s. w. — § 57, A, 6

mufe heissen: Man mufs nicht borgen, wenn man nicht (es sei denn,

dafe man; aulser wenn man) wieder/., hat.

Die Fragen und Aufgraben sind i)is\veilon der Klassenstufe

nicht recht angemessen, so wenn S. 2 der Schüler gefragt wird: Wie-
viele Genera unterscheidet man? oder wenn ihm S. 28 aufgegeben

wird, die Konjugation der liilfsverba haben, sein und werden durch-
zuüben; oder die Arbeit des Findens ist ihm durch fit>erllässigc Winke
und Verweisungen zu leicht ;i(macht.

Verballhornte (Ii tute bietet auch dieser Teil, wenn auch weniger

zahlreich als die beiden ersten (z. B. Aufg. 24, 38; 59, 1(5; §36, ß, (i:

Aufg. 72, 18; 105, 17; 112, 3 u. a. m.).

Von den zahlreichen Schreib- und Druckfehlern greife ich

einige besonders störende heraus: S. 9 Z. 25 steht Pronomen st.

Personennamen; S. 14, Z. 15 Flexionsendungen st. Flexionsendungen;
Z. 28 näheren st. näherer: letzte Zeile 2 st. 4: S. 19 Z. 10 Epominandas:
S. 24. D Überschrift: Welches st. Welcher; S. 28 Z. 3 nach Präsens
einzuscli. : des Passivs; S. 30 Z. 6 erschraken st. erschrocken; S. 31

Z. 14: dunn st. dumm; S. 34 Z. 5 hatte st. hätte; S. 39 Z. 2 v. u.

steht Frost wiederholt; S. 43, Z. 14 u. 15 v. u. sollte bei Rechenbuch
und Zeichenbuch die ganze Silbe chen fett gedruckt sein (so ist der
Fettdruck öflers falsch gesetzt); S. 15 Z. G v. n. b sl. a. 3): Z. 2 v. u.

a st. a, 1); S. 49 Z. 13: unwiderbringlich, Wachholder; S. 57. Z. G

V, u. Gebahren ; S. 67 Z. 4 Wellen st. Wällen ; S. 69 Z. 4 Sprache st.

Schriftsprache; S. 70, Z. 14 v. u. das st. dafs: S. 71 Z. 18 v. u. ge-

backen st. bereitet od. geknetet; Z. 12 v. U. neniaisclicn ^l. nemeischeii:
S. 74 Z. 20 Hrllephoron st. Bellerophon; S. 76. Aufg. 90: Doppelt gibt,

wer zweimal gibt. i!i S. 79 Z. G Fidel st. Fiedel: S. 80 Z. 3 v.u.

verheerendes st. versehrendes; S. 83 Z. 16 v. u. Lokalsätze st. Neben-
sätze: S. 89 Z. 8 damit st. dafs; S. 91 Z. 13 fehlt hinler „Leben":
ein; Z. 25: Blei st. Brei; S. 94 Z. 6 t. u. aufthut st. auf thut.

Die Interpunktion ist nicht konsecpient und sorgfältig genug.

Druck und Ausstattung sind ebenso wie in den beiden
ersten Heften.

Zweibrücken. Egg«
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V

P. Wenel, Geaeh. d. deatoohen Diehtung (Brenner). 65

P.Wessel, Gcschichle der deutschen Dichtung für

die oberen Klassen höherer Lehranstalten. Bis zur Reforroalioi), für

Obersecunda. dotha. F. A. Perthes 1898. 36 S. 0,60 Mk.

— — , Mittelhochdeutsches Lesebuch für die Ober-

Secunda höh. Lehranstalten, ebd. 1,00 Mk.

Der gute Hodanko, die alte Literatur in Übersicht mit Hervor-

hebung lies Wortvollen vorzuführen, verdirnf Lob; leider ist an dem
Büchlein im einzelnen mancherlei auszusetzen. Der Verfasser hat

nicht die nötige Fühlung mit der neueren Forschung, Ja auch die alte

ist ihm nicht genügend vertraut. So setzt er — um nur Eines anzu'
führen — den Umlaut des kurzen a in die mhd. Zeit! Von der Be-
deutung Karls iV. für die deutsche Knir/.hMsprache hat er eine schiefe

Vorstellung ; geradezu falsch ist, dals unter ihm die deutschen Kaiser-

urkunden begännen. Die neue Schriftsprache wurde im 17. Jhd.

durchaus noch nicht allgeroein anerkannt, wie W. meint. Von einer

Blütezeit der deutschen Dichtung um 600, von Liedern auf Donar steht

bei Tacitus nichts. Die mytholc^ische Deutung Sigfrieds gehört —
zudem in so bestimmter Form - nicht in ein Elementarbuch. Der
'Trug Sigfrieds gegen Brunhild' ist unklar. Und so könnte noch eine

gute Weile fortgefahren werden. Aucii das Verhältnis des Umlanges
der einzelnen Atischnitte ist nicht immer zu loben. Die geistliche

Dichtung des 10. und 11. Jhd. ist ganz übergangen, Konrad v. Würz-
burg ist schlecht charakterisiert : von Waltlier wird nur eine (natürlich

lange nicht gesicherte) Lebensbeschreibung, keine Würdigung gegeben.

Das Buch ist also nicht zu empfehlen. Es zeigt sich eben wie bei

Pütz, dafs der Historiker nicht ohne besondere Studien auch Lilerar-

historiker sein kann.

Das Lesebuch enthält Stücke aus den Nibelungen, der Gudrun,
dem armen Heinrich und Walther ohne alle Zulhalen. Die ortfin-

graphischcn Änderungen, von denen der Herausgeln i- in der Einleitung

spricht, zeigen nicht sehr tiefes Verständnis, die Lachmannische Art,

Nibelungenstrophen zu drucken, ist vredec schön, noch entsprechend.

Wörterbuch und Grammatik h&it der Herausgeber far unnötig; der

Lehrer bat beides zu ersetzen. Was dabei herauskommt, weife man.

Würzburg. O. Brenner.

K n a u t h Hermann, S c h i 1 1 e r s S c e n e 1 1 aus d e n P h ö n i z i e -

rinnen de.s Euripides zum Drama ausgestaltet. Halle a. S.

1898. (Der Latina zur 200 jährigen Jubelfeier gewidmet). 02 S.

Die Entstehung von Schillers Scenen aus den Phönizierinnen

fällt wie die Übersetzung der Iphigenie in Aulis und die des 2. und
4. Baches der üneide in den Rudolstädter Aufenthalt 1788: um sich

ganz in den Geist der Antike zu versenken und aus ihm neue Formen
und Anscliauungou zu gewinnen. I»e5chritt der Dichterheros den Weg
der freien lleproiliiktioii. Dio I^hönissen sind bekanntlich ein Fragment

BUtUer f. d. OyrauiusiiiIiM.-liulw. XXWI. Jahrg. 5
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66 Knautb, Scbillen Scenen »us d. Phöoizieriimen (Menrad).

geblieben ; mit dem V. 624 des Urigiiialsi, mit des Eteokles Abscheu
erregendem Wunsche «Sei's drum! Des Lajus ganzes Haus yerderbe!*

bricht es ab. Doch fand die Idee des Kampfes der feindlichen Rrüder
seine klassische Wiedererweckung später in der Braut von Messina.

Jene Scenen zum Drama auszugestalten hat sich H. Knauth, Überlehrer

an der lateinischen llauptschule in Halle, vorgenommen und man kann

ihm keinu giülsere Anerkennung aussprechen als^ die Versicherung,

dafe er seine Arbeit durchaus stilgerecht durebgefährt hat. Freilich

mubte durch das von Schiller vorgezeichnete Ziel die Ähnlichkeil mit

dem Original eine ziemlich entfernte werden. Die mitunter sehr

schönen Chorparlien — ich erinnere nur an den Gesang auf den

Kriegsgott als Stifter alles Elends. V. 784 ff. — liefe der V. ganz weg-

fallen, gewann aber dadurch den Vorteil, dafs die sehr reich gegliederte

Handlung um so kr&ftiger hervortritt Aus dem Prolog, richtiger

Theaterzettel des Originals, machte er ein durch edle Einfachheit er-

greifendes Gebet der Jokasto an Afiollos Altar. Auch sonst führte er

dieses längste der Euripideischeii Stücke (es zählt 176() Verse) durch

starke Kürzungen auf möglichst einlache, klare Grundlinien zurück.

So entstand folgende Gliederung in 5 Akte: 1. Gebet der Jokaste,

Mauerschau der Anligone, Versuch der Jokaste, die Brüder zu ver-

stöhnen*), 2. Eteokles' Kriegsrat mit Kreon, des Tiresias Forderung
eines Mensclienoplcrs, Monoikeus' freiwilliger Opferiod. 3. Botedbericht

an die Jukasle über denselben und den bevorstehenden Zweikampf
der Brüder, Entschluis der Jokaste und Antigone, diesen zu verhindern.

4. Botenbericht an Kreon über den Tod der Brüder und der Jokaste.

5. Trauer der Antigone bei den drei Leichen, Teilnahrae des Ödipus,

Schlufs, von Knauth frei erfunden: Ödipus segnet die gefallenen

feindhcheii S<iline und sieht im Geiste sein seliges Ende in Altika.

Bei solchem Verfahren treten echte Gedankenperlen klar hervor,

z. B. Menoikeus' schöne Abgangsworle (S. 39 = V. 1015 sq.)

Ach wenn doch jeder, was an Gntern er
Sein eifjfcn iH iitit. ilrni Vaterlniidi' weihtS)

tio wäreu weniger von Leiden wulil

Die StKdte keimgesacht und gliickgesegnet

oder die Verherrlichung der Gleichheit (d. i. Gleichberechtigung), des
'heiligen Gesetzes der Menschheit' (S. 16 V. 535 sq.) oder die patrio-

tische Stelle (S. 10 = V. 858 sq.):

Zum Viilerliitid luhlt jetler sicli g'oz(i;,'('n

Und ii:i< h dtM" Heimat stehen die (iedunken.

Aufgefallen ist mir nur die falsche iMessung Kapuueus (S. 43)

nach Schillers Vorgang (S. 7) und die leicht milsverst&ndlichen Worte
des Tiresias (S. 30): ,Mein Sohn Menoikeus* Kind des Kreon, sprich'

(vgl. v. 811 f &xvov Mevoixev, rrat KQtovrog, sint liun): ferner hätte

Knanlli, nachdem er den Chor ganz weggelassen, auch den ohnehin

gesclmiacklosen Titel , Phönizierinnen' fallen lassen und durch einen

bezeichnenderen ersetzen dürfen.

*) bis faieher Schiller.
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Halm-Latibmaim, Cioerot anigew. B/odea 6. Bd. (Hammer), 67

Das Werkchen verdient Anerkennung, weil es nicht nur eine

Pflicht derPidtät gegen unseren großen Dichter erfüllt, sondern audi
ein treffliebes Dichterwerk des Altertums unverdienter Nichtbeachtung
zu entreiben bestrebt ist

München. Dr. J. Menrad.

Halm-Laubmann, Ciceros ausgewählte Reden erklärt.

5. Bd.: Die Reden für T. Annius Milo, für Q. Ligarius und
für den König Deiotarus. 10. Auflage 1899. Berlin, Weidmann.

hl den Bearbeitungen der klassischen Schulautoren ist leider eine

grofse Verflachung eingetreten. Und dazu haben sich auch Männer
herbeigelassen, die sonst mit Recht auf den Ruf eines Gelehrten stolz

sind. Eine rGhmliche Ausnahme machen die Hahnschien Ausgaben
von Reden Ciceros, die auch der neue Herausgeber Laubmann auf
der früheren Höhe zu erhalten weifs. Dafs neue Auflagen derselben

sich bei der Menge der anderen billigeren Marktware nicht mehr in

so rascher Folge drängen, läfst auch zu einer gründlichen Nach-
besserung Zeit, wie ^e Toriiegende Erldärung der Reden Ciceros för

Hilo, Ligarius und Deiotarus beweist Zun&chst ist der kritische

Anhang umgestaltet und vervollst&ndigt; doch hfitte man bei der
Wichtigkeit der Sache nicht blofs eine grofse Anzahl der Lesarten des

llarleianus 2()8l2, des wiedergefundenen Goloniensis, sondern die

erschüptonde Mitteilung derselben gewünscht, wenn eben auch der
Kritik genügt werden will; dazu gehört auch eine etwas genauere
Bezeichnung Lig. 15, 30, 33, Deiot. 24, 34 u. a.

In der Herstellung des Textes wird im grofsen und ganzen das
Beispiel von C. F. W.Müller undNohl in konservativem Sinne eingehalten.

So ist gegen die 9. Auflage Ascon, 32 nova lege mit Mommsen auf-

genommen, Mil. 26 mit Müller quod erat dictator Lanuvii Milo nicht

mehr beanstandet, Mil. 33 deferre posses. et aspexit mit Gaumitz fOr

lückenlos erklärt, wenn auch die Begründung etwas bestimmter gefofet

sein könnte. Mil. 55 fehlt jetzt Milo nach imparatus, statt es nur in

Klammem zu setzen wie 59 de servo. Mil. fii wird mit Recht Luter-

bachers Vorschlag domum — rcfertam zurückgewiesen ; aber den
Hedner verführte nicht die für Nominativ und Accusativ gleiche Form
arma . , devecta, um auch domus . . referta zu sagen, obwohl esse

dicebant vorausgeht, sondern es schwebte ihm bereits die folgende

Zusammenfassung vor: haoc non delata solum, sed paeno credila . .

sunt. Mil. 85 ist arao nobon religiones unklar, nach der sonstigen

Symmetrie mül^te auch eni Verbum dabei stehen; könnte nicht arae

ursprünglich als o^a« am Rande gestanden haben? Lig. 15 empfiehlt

sich wegen der Konzinnität quam multi, qui, cum. Deiot. 35 hat

nicht etwa Nohl ad extrenmm causae vermutet oder zuerst auf-

genommen, sondern hie und da gute Handschriften überliefern so,

und ihnen ist schon Klotz und Kayser gefolgt, wjlhrend andere ad

extremani causae partem bieten, was Müller vorzieht; doch vgl. Cic.

Verr. 2. 181, Hör. sat. II 6. 76 und Naegelsbach Stil. § 23. 2a. £ben-
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68 iialm-Laubiiuiiia, ( icerot» auügew. Kedeu 5. Bd. (Hammer).

dort wird jetzt id autem aliquid est, tc ut plane Deiotaro reconeiliet

oratio mea berK^tellt. \\ ährend fruht r id autciii quid est ? te ul go-

srliiieben wurde; vergleiclil man aber Stollen, wie div. in Clac-c. i2i2

at enini solum id est, ut rne SicuU maxinie velint, so erscheint hier

aliquid unecht.

Der Besonnenheit in der Behandlung des Textes entspricht auch
die Umsicht in der Erklärung. Diese ist vielfach etwas höher ge-

halten, als ein Primaner im Diirrli-rlinitl braucht oder erfafst, hat

darnni aucl» \visscnsrliartli( lien Werl, wie Mil. <), 2i. 31 u. a. \*'ue

Vt rhrssi-niiigen oder Aiuicruii^'en bietet lar^t jede .Si-ite difst-r Auila^e

:

insbesondere sind die Übersetzungsbelielle nieist im Ansclilusse an

NaegelslMiGhs Stilistik an solchen Stellen vermehrt, wo der treffende

deutsche Ausdruck femer liegt. Über die Grenze solcher Zugaben
wird man immer verschiedener Ansiebt sein können; so wünschte
man eine Erläuterung Mil. 12 ^'ratia. 87 lumen, 65 exanimari. 72 pul-

vinaria, 70 forluna; I.iy. 1 conferenda, (i ocrurrat. 14 hunianilattiu,

21 militiae, pondus sustinere, 22 arcem, 25exclusus (vgl. Hör. sal. I 9. 58),

30 oratio u. a. Die Erklftningp Mil. 15 nempe gehört schon zu 7.

ebenso ist 47 testiln- -ofort zu begründen, da 54, worauf verwiesen

wird, uxore aueli diiicli Konzinnifflt veranlafsl sein soll. 50 oecullator

et receplor ist ( iitwidcr nielonyniiseh wiedcrztigebcn oder mit ' ünler-

schlupr und Hehler'. 73 ist recensio vom Censor für die Anlegung
von BQrgerlisten ein neues Wort und einer Erklftrong beddrHig.

86 celebritate 'Feierlichkeit' wird bei cedere etwas anders aufgefa&t.

In der Rede pro Ligario sind noch eini^'e Fragen der früheren

Auflagen anre<rend zum Nachdenken, aber nicht leicht zu beantworten,

so 1, in welcher Beziehung das Prädikat prac^tanti ingenio mil der

confessio des Pausa stehe. Die Note 3 privato deferebatur 'der Dativ

wurde Ton Baiter hergestellt* wird im kritischen Anhang, auf den ver-

wiesen wird, ohne weitere Erklärung wiederholt, statt dessen hätte

Hör. sat. I G, 26 invidia adcrevit. private quae minor esset heran-
gezogen werden können: doch bleil)t privato bedenklich. Zu be-

zweifeln ist, ob () monuiiiciilis der Medner an arae elenienliae gedacht

hat, zumal da er ja iiidit in der ersten Kaiserzeil' lebte. 14 in

tali miseria multorum pci fugium misericordiae tollere ist die frühere

Erklärung, misericordiae sei gen. obiecl., neben der neuen richtigen

Auflassung als gen. subiect. stehen geblieben; zu vergleichen war
auch Sali. Cat. 54 in Cacsare niiseris perfuginni. 25 dnbiteni liegt

'Deliberativ' näher als 'fragender Konjunktiv'. Der Ausdruck 2G quotus

euim istud qui.sque kann durch eine Parallelslellc näher gebracht

werden, ebenso 21 aliquem se maluisse, wenn se nicht verdorben
ist 38 daturum kann wohl nicht le zweimal gedacht werden, und
das angeführte Beispiel Mil. 52 ist ni( Iii sclilageiirl : dpiui te kann auch
nur zu daturum bezogen werden: nur daran will ich erinnern, dafs

du*. Deiol. l?> iusU& läfst niclil an die Bedinj^ungen eines Triumphes
denken, sondern an die förmliche, feierliche Kriegserklärung durch die

Fetialen.

WQrzburg. C. Hammer.
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Hodermann, Unsere J^rmeespraehe u. die C&sarfibers. (Landgraf). 69

M. Hodermann, Unsere Armeesprache im Dienste
der Cäsar-Übersetzung. Leipzig. Dürr. 1899. 44 S. Preis 75 Pf.

Die Gegner des humanistischen Gymnasiums, die da meinen,

Cäsar werde immer nocli in derselben trockenen und einseitigen Weise
interpretiert, wie etwa noch vor 30 Jahren, sollten einmal einer

heutigen Gftsarstunde beiwohnen, dann würden sie schon dardx einen

Blick in den Schaolrasten einer Tertia, in dem vielleicht gerade die

Abbildung (oder gar das von emem Schüler gefertigte Modell) der
Hheinbrücke oder einer Katapulte ausgestellt ist , oder dan h einen

Blick aut die Tafel, an der mit farbigen KrLnden ein Situationsplan

etwa der Nervierschlacht gezeichnet ist , von dem mit einer gewissen

Zfthigkeit festgehaltenen Irrtum befireit werden, die Gäsarlektüre diene

auch heute noch nur zum Abfragen und Befestigen des grammati-
kalischen Lohrstoffes der Klasse. Aber nicht nur die Erklärung, auch
die Übersetzung dieses Schritlstellers ist eine andere geworden. Da-
durch dafs eine grofse Zahl unserer jüngeren Lehrer als Eitijährig-

Freiwillige gedient hat, bringen sie von vornherein den militärischen

Reallen ein ganz anderes Interesse und Verständnis entgegen, und
dieses mufe naturgemäfs auch in einer ihrer militärischen Schulung
entsprechenden deutschon Übersetzung des Cäsartextes überhaupt und
besonders der militärischen Terminologie zum Ausdruck kommen.
Üals sich daran melir oder minder ausführhche Belehrungen über

Ähnlichkeiten und Verschiedenheiten des römischen und deutschen

Kriegswesens anschüelsen, ist ebenso selbstverständlich, wie dafe die

Schüler derartigen Darbietungen mit dem grö&ten Interesse folgen.

Dies vorausgeschickt glaube ich nicht zu weit zu gehen, wenn ich

behaupte, dafs das vorliegende Schriflchen für die militärisch aus-

gebildeten Philologen nicht viel Neues bietet, dafs diese jedoch gleich-

wohl mit Vergnügen wahrnehmen, dak die hier unter jedesmaliger

Verweisung auf die einschlägigen Reglements gegebenen authentischen

Obersetzungen der militärischen term. techn. mit den von ihnen beim
Unterricht angewendeten übereinstimmen. Von grofsem Nutzen jedoch

wird das Büchlein dunen von uns sein, die in rebus militaribns Laien

sind; sie können sich hier mit leichter Mühe eine ausreichende

Kenntnis unserer Armeesprache, soweit sie für eine gute Cäsar-
Übersetzung nötig ist, verschaffen und so auch ihrerseits dazu bei-

tragen , dafs die nur aus Wörter- und Übnngsijüchern. Vokabularien

und Phraseologien geschöpften „wesenlosen*" und unmiiitärischen Wörter
und Wendungen, wie , Kundschafter, Fufssoldat, Zufuhr, für das

Getreidewesen sorgen , mit Krieg überziehen" endlich einmal völlig

aas der Schule verschwinden.

München. Gustav Landgraf.

1) S. Aureli Augustini epistulae ex recensione AI. Gold-

bacher, pars U ep. XXXi—CCXXIII =^ Corpus scriptorum ecclesiasti-

corom latinorum uol. XXXIV, 2. Wien, Prag und Leipzig 1898.

746 pag. 8^
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70 Corpus loript. eocL latin. toL 34, 2; 36, 2; 37; S8. (Thielmum).

2) Episliilao i mperatoruni jto n t i f i i- u ni ulioniiii. Avellana

quae dicitur cdilrM tio ex reccnsione (). Guenther. pars II (ep. CV

—

rr.XLlV, appeudices, iiidiceb» = G. S. E. L. uol. XXXV, 2. 18Ö8.

VI pag. und S. 495 - 976. 8*

3) Flavii Josophi opera ex uersione lalina ed. CBoysen,
pars VI de Judaeorum uetuslale sine contra Apionem übri 11 =
C. S. E. L. uol XXXVU. 1898. I.IV und pag. 8".

4) S. F i I a s tr ii diuersaruni liereseon über ex recensione Fr. Marx
= C. S. E. L. uol. XXXVIII. 189S. XLIl und 274 pag. 8".

5) S. Aureli Augustini confessionuin libri ti'edecim ex re-

COgnitione P. Knoell. Lipsiae, Teubner, 1898. IV und 34» pag. 8^

1) Dem 1895 erschienenen ersten Teile der Briefe Augustins

(Nr. 1—30) hat Goldbacher jetzt den zweiten (Nr. 31—223) folgen

lassen. Da ein dem ersten Hefte beüiegender Zettel erUArt, daCs erst

,opere perfecto subsequetur praefatio', so verschieben wir ein Urteil

ilber das kritisclie Verfahren des Herausgebers bis zum Erscheinen

des Schhil'sbandes. Wir betonen hier nur die Schuierijjkeit (k'r kriti-

schen Behandlung, welciie darin liegt, dals fast für jeden einzelnen

Brief eine anders geartete Zusammenstellung von Handschriften in

Betracht komnd. S. 516, 16 niox, ut audiuimus wird das Komma
nach niox wohl zu streichen sein. Ähnlich wie z. B. in siniul ut,

sinuilalque sind in niox ut, wofür man auch mox allein sagte, die

beiden Teile zur Bedeutung einer einzigen Partikel zusannneiigewachsen.

Im Briefe des Hieronymus 258, 7 wäre für die klassische lieniiuiscenz

des Giceronianus unter den Kirchenvfttem (illius recorder historiae,

quod . Hannibalem iuueniiiter exultantem Q. Maximus patlentia sua
fregerili nicht auf Liv. XXII cap. 12— 18, sondern auf Cic. Gat. mai. 10

zu verweisen: Hie iQ. Maximus) . . et Ilaniiihaleru iuueniiiter exsul-

tantem patientia sua molliebat (vgl. Luebeck, Hieronymus quos noueriL

scriptores pag. 148).

Zum Interessantesten, was der vorliegende Band als Lektüre
bietet, gehört der teilweise etwas gereizte Briefwechsel zwischen
Hieronymus nnd Augu.stinus. namentlich soweit er sich auf die Bibel-

übersetzung bezw. Bibelrezension des ersteren bezieht. Die Bedenken,

die der Bischof von Hippo gegen eine Übersetzung aus dem hebräi-

schen Urtext hat, werden von ihm hübsch illustriert durch den Hinwels
auf einen Vorgang in der afrikanischen Bischofsstadt Oea (p. 253), wo
das Volk bei der Verlesung eines Abschnittes aus dem Propheten
Jona das neue hedera des Hieronymus an Stelle des altgewohnten
Cucurbita beanstandete und darob in grofso Aufregung geriet. Auch
zu Vergleichen betrclls des Sprachgebrauchs der beiden kirchenlehrer

bietet dieser Briefwechsel AnlaCs, da der eme öfter die Worte des
andern wiederholt. Hieronymus schreibt 241, 10 absque ullo rancore
stomachi mit Verwendung seiner Lieblingspräposition absque; Augustin
gebraucht da. wo er sich zum erstenmal auf diese Worte des Hieronymus
bezieht (2G4, 12), gleichfalls absque, um dann im folgenden, wo er
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' seine eigene Erörterung an die Worte des Heiligen anknüpft, sine za
verwenden: 264, 14. 21 sine (ullo) rancore.

Auch sonst bietet der Text bf'nchtcrisvverte ?[)rarliliche That-
sachen in Menge. Ich nenne die Aliitteration doccnlur atque di-

scuntur 429, 6, falsorum atque fictorum 430, 13, die etymologische

Figur tnrbalentas turbas 121, 8 (cf. Landgraf, de figuris etymologicis

linguae latinae p. 46 sqq.). Audi dem Reim ist Autrn^tin bekanntlich

nicht abhold: 4;?0. tot loeis pingitur. funditur tunditur, sculpitur

scribilur, legitur agitur,
\
cantatur saltatur

^
Juppiter adulleria tanta

committens ( vgl. Wölfflins Archiv T 363). Hier bildet funditur tunditur

einen vollkommenen, die drei übrigen Paare wenigstens einen halben
Reim. Dafs pin^'ituf für sich sieht, fällt auf; durch pingitur <fingitur>

wäre Konzinnitäl und Reim ohne besonderen Aufwand von Mühe her-

gestellt. Man beachte, dafs in A auch tunditur (nach funditurj aus-

gefallen ist.

Auch der kritische Apparat gibt dem, der ihn recht zu lesen

versteht, wortvolle Fingerzeige zur Geschichte der lateinischen Volks-

sprache. Expeclans 421). 22 in APRK für spectans zeigt den be-

kannten vokalischen Vorschlag vor s impura, und in stoicoruni

M 689f 21 und ji!|:stilichone F 517, 15 ist 1 radiert, worauf schon das
Isti lichomen in A an letzterer Stelle deutet. Quomo 113, 4 M (für

quomodo) ist wohl der Vorläufer von franz. comme, ital. come; die

Form euersuiri 420. 12 F für euersum iri ist mehrfach behandelt

(Wölfn. Arch. II 11.). Amminuculum, welciies durch amminuculati

695, 21 in vorausgesetzt wird, zeigt die beluumte vulgäre Diminutiv-

bildung: genuculum, it. ginoechio.

Auch die Bibolcitate. die Augustin nach der eigentlich sogenannten
Ilala gibt, bieten reichen Stoff zu Beobachtungen. Vergleichen wir die

Anführung aus eccli. 27, 12 sapiens sicut sol permanet, stuitus auteni

sicut luna niutatur (177, 17 ff.) mit der Fassung der Vulgata (homo
sanctus in sapientia manet sicut so): i i i stuitus sicut luna mutatur),

so interessiert besonders dor F']rsat/. des afrikanischen nam =
(o <U a(foo)v MC fff '/.ilvi] d/j.oiüviai ; Wrdffl. Arch. VIH 505. IX 248)

durch das gewöhnliche autem. Ich bemerke noch, dui^ 052, 4 fif. im
Gitat aus den Maecabäern (U 7, 18—19) die Fassung des Textes eine

wesentlich andere ist als in allen uns bekannten vorhieronymischen
Versionen. Auch C.omplut. 1 und Lugd. aus denen ich voll-
ständige Abschriften der M accabä erb ü eher besitze,
weisen einen durchaus abweichenden Wortlaut auf.

2) Der zweite Teil der Kaiser- und Papstbriefe aus der collectio

Avellana umfafst die Nummern 105—244 nebst appendices und in-

dices. Die notwendige Ergänzung zu dieser Ausgabe des um die

älteste Geschichle des päpsllichon Kanzleiwosens verdienten Verfassers,

welcher mit vorliegendem Bande eine zehujalirige mühevolle Arbeit

abschlie&t, bilden seine Ävellana-Studien (Sitzungsber. der Wiener
Akademie, philos.-hist. Klasse Bd. 234 Nr. 5. Wien 1896), die nur

wegen zu grofscr Ausdohnung in der Ausgabe .selber keinen Platz

gefunden haben. \yir konstatieren, dafe dieser zweite Teil auf der
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^'loichoii wissenschaftlichen Höhe steht wie der erste, und haben diesem
Urteil nur wenige Bemerkungen hinzuzufügen. Zunächst ist — um
auf den ersten Teil zurückzugreifen — S. 326, 13 das Citat seniitas

propriae cultarae errauerunt, collif^nt autem manibus infructaosa

nicht Anspielung auf sap. 15, 4, sondern stammt aus einer vorhierony-

mischen Version von Prov. 'J, 12 roi'g ä^oiac lov Idi'ov yfoiQyiov

7ien/.ävipai . . . avvuyfi x*^**' tixtt(iittav. In der interessanten

Übersetzung von des Epiplianius Schrift ,de XII gemmis rationalis

sutomi sacerdotis Hebraeorum*, welelie durch irgend einen Zufall mit
der collectio Avellana in Verbindung geraten ist, wird 749, 26 (cum
latere non potest) lalere kaum transitiv zu fassen sein. Nach .Mafs-

gabe von SLellen wie Apic. VII 266 potesl [man kann) el de abdoniine

huiusmodi ofellas facere (vgl. Rönsch , semasiol. ^itr. III 64) , wo
potest im Sinne von fleri potest mit dem Infln. verbunden ist, wird
man auch an unserer Stelle, da der Schritt vom inf. zum acc. c. inf.

kein besonders grofser ist. non potest im Sinne von fiori non potest

fassen; dazu stimmt dann genau das griech. jVaara^o/itvov di t'uh'raiov

SiaXa^eiv, Zu der 748, 1. 26 genannten Völlrerschalt der Bugaei

bemerke ich, dafs in der lucianischen Übersetzung des Buches Esther

VIII 25 von 'Afidv 'Aunddi}ov o BovynToc die Rede ist.

Eine beachtenswerte Vidgfirform steht 7G8. -25 in V: nectabanlur;

Verba wie necto flecto pecto, welche in ihrer Bildung den Eindruck
von Intensiven hervorriefen, wurden im Volksmund nach der 1. Kon-
jugation gebeugt. Der inde.x scriptorum zeigt die bemerkenswerte
Thatsache, dafs zur Zeit, da die grofse Masse der Briefe der collectio

Avellana geschrieben wurde, die Bibelübersetzung des Hieronymus in

Rom die alle Itala schon fast ganz verdrängt hatte. Sehen wir ab
von der oben erwähnten lateinischen Bearbeitung des Epiphanius. die

ihre Cilalc durchgängig nach einer alten Version gibt, so finden wir

nur Hiob und die Sprichwörter noch ein und das andere Mal nach
einer ältt ren Fassung citierL Die Sache verdiente übrigens eine nähere
Untersuchung.

Durch besondere Reichhaltigkeit zeichnet sich der dritte index

(reruTU et uerborum) au-. Kulturliislorisches Interesse bietet /.. B. der

Artikel appcllationes, der die Anreden an die Kaiser (christianilus

serenitas etc. uestra) und an die Geistlichen (beatitudo sancfinionia etc.)

umfalst. Auch beachlenswerlc sprachliche Thatsachen iuiden sich hier

verzeichnet. Quod eis ad buccam uenerit 453, 21 (p. 868) zeigt das
unveränderte Fortleben der vulgären Phrase {;/.. B. Gic. Att. I 12, 4
quod in buccam iMnerit), nur dafs man in dorn Ersatz von in durch
ad eine Ausdehnung des Gebietes der romanischen Lieblingspräposition

sehen mag; in prona mente 124, 18 (p. 916) erkennen wir die roma-
nische Adverbialbildung. Das Perf. exig-ui statt exegi 617, 34 (p. 876)
zei^'t wie andere Bildungen auf ui (desinui terui ardui u. ä.; vgl. Ott
in Eleckeis. Jahrb. 1^71 S. 70:2) die Tendenz, den im Präs. vorliegenden

Stamm auch im l'erl. zu erhallen, während irripio für irrepo 402. 9,

subripio für subrepo 466, 22 u. ö. auf einer auch sonst beobaciiteten

Verwechselung ähnlich lautender Wörter von verschiedenem Etymon

rir|itrnri_h)f f ^iflSigli'^
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beruht (OU a. (). S. 845). — Von Drackversehen ist mir nur ^»9^
p. 916 für t'iio'il}}, aufgefallen.

'S) Ursprünglich halle B. \iesc eine Noubearlj'.idiii^' des lat.

Josephus zur Ergänzung seiner griechischen Ausgabe geplant, schliefs-

Kch aber, als ibn die Beschäftigung mit dem Original zu lange hin-

hielt, das von ihm gesammcUc Material an K. Boysen überlassen,

der sich nunmehr der schwierigen Aufgabe unter/ot^en hat. Eine
Neuheraiisj^abe des Josephus latinus ist aus mehr als einem Grunde
wünsclienswert. Seil der Baseler Ausgabe von 15:28 bezw. 1535, in

welcher S. Gelenius einerseits willlcärlich elegantes Latein herzustellen

suchte, andrerseits den griecli. Text zur Verbesserung der Version

heranzog, ist für den hU. Jos<jpbus so gut wie nichts mehr geschehen,

auch hat Migne die Übersetzung in die Palrologia lalina nicht auf-

genommen. Den umfangreichen btolf hat Boysen Huf 9 Bände be-

rechnet, wobei für die praeiktio zu den antiquitates und den Buchern
contra Apionem ein ganzer ^fiisciculus Torgesehen ist. Dafs das bellum
Judaicum von den übrigen 1 Übersetzungen abp-esondert und mit eigenem
Index versehen ist, kann nur gebilligt werden. Der lat. Te.\t dieses

Stückes rührt von einem andern Bearbeiter (etwa Rufm?) her als der

der übrigen Schriften. Dies ergibt sich bestimmt aus der Thatsacbe,
dafs der Übersetzer des bellum seinMtt Original in ganz anderer Weise
und ditrch andere Mitt' l trcrorlit zu werden sucht, dafs er eine wesent-

lich andere Interprctalionsmanier befolgt als der Bearbeiter der anti-

quitates; vielleicht klärt der Herausgeber uns über diesen Punkt in

der praefatio des näheren auf.

Übrigens slannnl die Übersetzung der d^aio/.nyia aus dem Kreise

Cassiodors, der inst. diu. litt. 17 bemerkt: ITmic (i. e. .Tosephiim in

libris antiquilatum Judaicarum) ab amicis noslris . . . magno labore

in libris uiginti duobus conuerti feeimus in lalinum. Da er nun
weiter angibt, er habe die Kirchengeschichtp des Eusebius durch
Epiphanius übersetzen lassen, da aufserdem die Übersetzung der

Archäologie und flt t- Bücher gegen Apioii sprachlich viele Ähnlich-

keiten mit der liistona triperlila aulweisen, so liegt die Vermutung
nahe, dafs wir die Übertragung der beiden zuerst genannten Schriften

gleichfalls dem Epiphanius zu verdanken haben; jedenfalls mufs er in

hervorragendem Mafse dabei thätig gewesen sein. Der Plural alterulros

z. B. im Sitme von d?.?.i','/.ovg kommt, wie i< h Arch. Vit 378 f. nach-

gewiesen, in der historia tripertita besondeis häufig vor, während er

anderwärts sehr selten ist. Wenn sich nun dieses alterutros auch .in

der Übersetzung der BOcher contra Apionem findet (7, 3. 14 u. ö.;

vgl. inter alterutros conscriplores 8, 17), so liegt der Schhlfe auf

Identität der beiden Bearbeiter nahe.

Dafs boysen seine Arbeit mit der pars VI beginnt, hat seinen

Grund nicht nur darin, dafe es leichter war, 26 Codices durchzu-

mustern als 200 (denn soviele etwa gibt es zu den antiquitates),

sonilern auch darin, dafs die Bücher ^'f^'on .Apion ganz besonders

verderbt waren und deshalb einer lleilunu' iti cvsiev Linie zu bedürl< n

schienen. Die sehr sorgfältige praetatio belehrt uns über die iiand-
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?(lirifloii. ihren Wert und ihr gegenseitiges Verhältnis. SfimtUche

Codices zertalien in zwei Klassen, pleni und lacunosi, die aber alle

auf einen gemeinsamen Archetypus zurückgehen. Auch dieser war
»ßhon 70Q Fehlern aller Art entstellt. Dazu kommt nun, daCs der
Übersetzer keinen reinen griechischen Text vor sich halle; so steht

5. 12 a Dracone ex Phoetiicibus nach der Lesart von A (Poivixiov,

während das echte Original ^f^^ qovixüiv bietet. Um aber das

Ma& der Schwierigkeiten voll zu machen, hat der Bearbeiter seine

Vorlage häufig gar nicht verstanden. Bemerkungen wie 48, 1 ,Josephi

senlenliam non rectc intellexit inlerpres', finden wir wiederholt, und
zur Heiterkeit werden wir gestimmt, wenn wir 5:^, 6 lesen, dafs die

Worte et apud regem deoruni Vulcanum Übersetzung sind von xai

rov ßttihXia %6}mv tuv i^eav; der Bearbeiter verwechselte xolos und
XojXog. Eine besondere crux bildeten noch die massenhaft vorkommen-
den Eigennamen, die in den Handschriften regelmäfsig aufs ärgste

verunstaltet sind. Wir haben die-o Schwierigkeiten hervorgohob(3n,

um das Verdienst des Herausgebers In desto lielleres Licht zu rücken.

Die gründliche Behandlung der Handschriftenfrage, die zahlreichen

zutreflendcn Verbesserungen und Ergänzungen des korrumpierten Textes,
die aber doch nirgends die gebotene Vorsicht vermissen lassen, sichern

der Ausgabe dauernden Wert.

Für den -zu erwartenden sachlichon Index mache ich auf

die Bedeutung aufmerksam, weiche die Stelle II, 7 iX. für die be-

schichte des jüdischen Kauuns iiat (vgl. Bleck, Einleitung m das A. T.,

6. Aufl. S. 510 f.). Auf den sprachlichen Index darf man im voraus
gespannt sein, denn die Diktion des Übersetzers bietet viel Interessantes,

Auch eine Durchforschung des kritischen Apparates fördert Material

zum senno cotidianus zu Tage. Vulgär ist /. B. die Verscimiclziirii.':

postergum 55, 12 iu BP, vulgär der Nomin. aliariuin 11, 1 in Lii.

66, 13 hat B. mit Recht die volkstfimliche Form lapidicina in den
Text angenommen, das regelrechte lapicidina von V in die An-
merkungen verwiesen.

4-) Die Schrift des Bischofs Philastrius von Brixia, .,ein bescheidenes
Gegenstück zu den haereses des Epiphanius*'. die später von Auguslin
benutzt wurde, zählt nicht weniger als 15ü Häresien auf und darf für

manche ihrer Partien auch auf das Interesse des Laien Anspruch er*

heben. Die Vorrede des Herausgebers stellt sorgfältig alles zusammen,
was wir über Leben und Zeit des Philastrius wissen, berichtet ein-

gehend ülier Handschriften und Ausgaben des Autors sowie ühor das

kritische Verfahren. 127, 16 war aus B Iradi habebat beiiiubehallen,

woraus das trahebat von A verstümmelt ist; die Verbindung von habere
(« liültiv) mit dem Inf. ist ja bekannt genug (Arch. II 78 ff.). Ebenso
war 105, 18, wo vom hohen Liede gehandelt wird, aus B suum
(Vateninm anf/.utiehnien. Wir lesen bei Sabatier canl. cant. 2. 3

IVaternus [lidü.iftdt'n) meus in medio filiorum; im Zusammenhalt mit
V. 10 und 16, wo dieXtftdog mit frater übersetzt wird, ist fratemus *s

h'ater zu setzen.
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Die Bibel des Pbü. verdiente wohl eine nähere Untersuchung.
Die breite, im Griech. nicht begründete Fassung desGitates sap- 1, 14

(p. 42, 20 und 91. 2ii (ocit ex nihilo omnia, ut possent esso (Ol, 24
ut essent) quae non eranl (Vulg. ereauil enim ut essent omnia, txnai-

yuQ eis TO eivtu td ndvta) erweckt kein günstiges Vorurteil für itire

Zuverlässigkeit, umso weniger als an der zweiten Stelle (91, 24) das
im griech. Text fehlende ex nihilo Tür die Darlegung des Phil, aus-

schlaggebend ist: wahrscheinlich liegt eine Verschweifsung mit sap. 2, 2

quia ex nihilo nali sunius vor. Auch sap. 3, 1 p. 12, 13 et non tangit

eas mors (Vulg. et non tauget illos tormentum mortis, *o* w /*»}

B,ynfttu avtmv ßäaaintg) hat mors, das ursprünglich nur als Erklärung
zu dem allein richtigen iorroentum bdgeschrioben wurde, letzteres

verdrängt und sich an dessen Stelle gesetzt. Beachtung verdient,

da£s 4, 16 ff. das Citat psalm. 48, 13 in der Schreibung xuid xäika

überliefert ist, die ohne Zweifel auf das Handexemplar des Phil,

selber zurückgeht
Volles Lob verdient der index uerborum (p. 162 ff.), der. indem

er alle Wörter verzeichnet und bei den wichtigeren auch sämtliche

Stellen, dem künftigen Thesaurus aufs beste vorarbeitet. Einige sprach-

liche Beobachtungen gibt schon Marx selber, z. B. dafs Wörter wie
num dum tum haud quoque u. a. von Phil, vermieden werden. Auch
der kritische Apparat bietet manches Wissenswerte, so die Assimilation

sup patriarchis 83,5 in A*. Oclanda 86, 14 in A für optanda zeigt,

dafs beide Formen ottanda gesprochen wurden (it. otlo = octo, it.

seile s Septem); in cauculo 82, 25 B für calculo begegnet uns die

bekannte Erweichung des I vor Konsonanten (franz. haut « altus).

Das verkehrte deorum 10. 12 in AB (Marx deorsum) ist zunächst auf
die gemeinromanische Vulgärlbrni deosum zu deuten (it. giuso). Proto-

plaustura 25, 19 B (-plaustrum A), eine häufig in den Handscliritlen

auftauchende Schreibung, zeigt das Bestreben, wenigstens den zweiten

Teil des Fremdwortes durch Annäherung an ein lateinisches mehr
mundgerecht zu machen. In spanis 45, 18 A steht für ispanis, da n
vor s nicht gehört wurde, in ospirantos 88. 24 A (auch flatu respirantes

in B ist als llatus espirantes zu deuten) erscheint der bekannte vokalische

Vorschlag. Ist dieser vor s impura ganz gewöhnlich, so fällt er in

ignostici 45, 19. 48, 4 A auf, während cognostici 59, 16 A auf Volks-

etymologie zu beruhen scheint.

5i Die oben an letzter .SlPÜe genannte Bearbeitung von Augustins

confessiones ist im ganzen ein Abdruck der gröl'seren Ausgabe Knölls

(vol. XXXm des Gk)rpus, Wien 1896), nur dalb an einer Anzahl Stellen,

welche die praefatio auEsählt, die Lesarten des mehrfach interpolierten

Sessorianus aufgegeben und dafür andere Codices zu ihrem Rechte
gekommen sind. Der knappe kritische .\pparat enthält nur aus-

gewählte Varianten des Sessor. und dos Paris. IDU, dazu die Ab-
weichungen der Mauriner und der Oxforder Ausgabe. Die CState aus
der hl. Schrift sowie die Parallelstellen aus Augustin und andern
Kir( hetischriflstellern haben eine erfreuliche Bereicherung erfahren.

Wir zweifeln nicht, dafs die handliche und billige Ausgabe den an-
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ziehenden „Lobpreisungen" des groben Kirchenlehrers neue Leser zu-
fahren wird.

Landau.
, _ P*». Thielmann.

Dittmar, Arniin. Studien zur lateinischen Modusiehre.
Leipzig Teubner 1897. 34r, S. 8 Mk.

Trotz allem, was über die geislbildetidt» Kraft lior latr-inischen

Syntax geschrieben wurde, so leitet etwa Dittmar sein buch ein, muls
schon das oberflächliche Durchbiftttern einer lateinischen Grammatik
zu dem Ergebnis fuhren, da£s die Römer sehr inkonsequente, unklare,

unlogische Denker waren, die mit der gröfsten Willkür das ererbte

Sprachgut verwalteten und selbst über die cinfac hslrii Begritle im
Unklaren waren. Besondei-s gro£s erscheint die Verworrenheit auf

dem Gebiet der lateinischen Modussyntax. Hier einige Klarheit zu
schaffen und dabei jene Vorwürfe der lateinischen Grammatik abzu-
nehmen und den Grammatikern aufisubürdcn, ist das Ziel, das Dittmar
sich steckt.

Man merkt, er tiält sich in dieser Einleitung von Übertreibungen
nicht fi*el; auch beim Schlußwort wird der Mund ziemlich voll ge-
nonmien und am Ende gar in feierlicher Weise Gottes Segen auf
diese Studien zur lalcinih^flien Moduslehre lu'rah^'olleht. Ich meine,

man sollte den lieben Gott mit solchen niii'/'H niiht holäsfijien.

Glücklicherweise thun diese Eigentumlu hkciten, liie den V'ater-

freuden des Verfessers entsprungen sein mögen, dem Kern des Buches
wenig Eintrag. Wir haben es vielmehr — mag man über einige

Hauptresultate denken, wie man will — mit einer tüchtigen Leistung

zu tliun, die unsere Erkenntnis nach mehr als einer Richtung hin
fördert.

Im ersten Teil (S. 5—76) wird ein Buch einer scharfen Kritik

unterzogen, das, wie es B. Delbrück in ii;*m Geleitwort voraus-

sagte, die Verbandlungen über diesen Teil der lateinis( hon Syntax bei

uns in lebhaftesten Flufs gebracht bat: .Die < liun - Konstruktionen.

Ihre Geschichte und ihre Funktionen von William Gardner Haie.
Ubersetzt von A. Neitzert. Leipzig Teubner 1891*. Haie war mit
Geschick und Erfolg gegen Hoffmann-Lü bbi rts Theorie von der
relativen und ah-oluten Zeitiiebnn'fT aufgetreten; Dittmar versucht mit

grofsem Srliart'sinii (iu- Schwäehen von llah's ei^Mier Tbcorie blofszulegen.

Nacli Haie kouuuL der konjuiikliv in Cum-Sätzen noch nicht im
Altlateinischen vor; in der klassischen Zeit drückt er die Situation

aus, die zu der Zeit herrscht, wo die Hauptliandlung eintritt, während
der indikativische Cuin-Satz <'inla(li dii' Zeit, das Datum dieses Ein-

tretens bestimmt. Ausgang.spunkt der Kntwickelung ist in vorliterarischcr

Zeit der Konjunktiv der ideellen Gewifsheit (eine besondere Art des

Potentialis) in negativen Relativsätzen (,es gibt keinen, der das könnte');

auch die Konjunktion cum ist ja nichts weiter als ein Kasus des
lidativpronomens und war, wie dieses, ursprünglich ein Fragewort
(quom jwann?').
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Dittmar weisl nun m. E. flberzetigend naeh, dafs <lor Grund,
weshalb sich bei Plautus und Terenz so wenig erzählende Cum-Sülzo
im Konjunktiv finden, einfach der ist. dals diese Männer Verfasser von
Komödien und keine Geschichtschreiber sind(S. 6ij; er macht mir
des wdteren wahrscheinlich, dafe auch Cicero in keinem der vielen

Beispiele, wo sie den Indikativ bringen, den Konjunktiv gesetzt haben
würde (S. 48). Ferner hat Dittmar das Unzureichende des von Haie
jTrefjebenen Bedeutungsunterschiedeä zwischen konjunktivischem und in-

dikativischem Cum-Salz klar zum Bewulstsein gebracht; wir werden
freilich sehen, dafe auch seine eigene Definition des lateinischen Kon-
junktivs mehr als einmal vefttgt und naturgemiifs versagen mufste.

Schliefslich darf man Dittmar auch zugeben, dafs die von Iliile skizzierte

vorliterarische Enlwickelung Lücken und ünwahrscheinlichkeilen aut-

weist; nur fragt es sich auch hier, ob Dittmar etwas zwingenderes

an die Stelle zu setzen weife.

Er geht im zweiten, aufbauenden Teil seines Buches (S. 77 fif.)

vom Konjunktiv in den sogenannten mifsbilligenden Fragen aus, also

von Fällen wie

Ter Andr. 915:
Non ita arbitrere: bonus eät hie vir. Hhl^c vir sit bonus?

• Plaut. Mil. 496:
Vicine, ausculta quaeso. -jr Ego auscultem tibi?

»Das soll ein guter Mann sein?' ,lcli sollte auf dich hören?*

Solche Fragen werden häufig durch utine, utne, ut eingeleitet, z. B.

Plaut. Rud. 1062: Gripe, animum advorte ac tace. Hh
Utin islic prius dical?

Wörtlich: ,Wie? Der da sollte eher reden?'

Plaut. Men. 683:
Mihi tu ut ded eris pallam et spinter? numquam factum reperies.

Wie .Du willst mir gegeben haben?'
Vereinigt man parataktische Sälzf. wie diese, unter einem ge-

meinsamen Salzatcenl, so entsteht die hypotakti.sciu' Fügung:
Mihi tu ut dederis pallam el spinter, numquam factum

reperies! Neben den mißbilligenden Fragen haben auch Haupt-
sätze positiven .Sinnes den gleichen ,po]emischen' Konjunktiv:
mancaiH ,i( h will bleil)cn', maneamus ,wir wollen bleiben, lafst uns
bleiben", moriar, si verum non dico ,i( Ii ^vill sterben . ,

.' (der pro-
spektive, der adhortative, der Schwur- und Verwünschungs-Konjunktiv).
Weil man nun so oft sagte: Fieri non potest, ut roaneam (aus ut?
maneam? fieri noi] potest .wie? ich soll bleiben? das ist unmöglich^),

so fügte man auch bei: Fieri potest, maneam, ein ut hinzu und sagte:

Fieri potest, ut niancam.

Auf ähnliche Weise sind die Konsekutiv-, die mil diesen ver-

wandten Final-und Konzessiv-Sfltze in solchen parataktischen Gefügen aus
einem polemischen Konjunktivsatz mit ut entstanden. Aber nicht nur
diese, aucli der Konjunktiv in Relativsätzen im weitesten Umfang, also

auch nach cum ((ninm), quod, priusquam u. s. w., ferner in gewissen
Kondiziunalsätzen und schlielslich in indirekten Fragesätzen geht
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genau auf den gleichen Ursprung zurück. Vgl. etwa S. 125, 135,

169, 204:

Plaut. Aul. 769:
Sanus tu non es, qui furcm me voces?

fWie^) kannst du mich einen Dieb nennen? Bist du nicht recht

bei Trost?'

Verg. Bei. 8. 7 : En eiit uniquain

Ilie dies, mihi cum Itceat tua dioere focta?

,Wann wird es mir vergönnt sein, deine Thaten zu besingen?

Wird wohl jemals jener Tag kommen?*
Ter. Heaiit. 3:J5: Longumst, Gütipho,

Si tibi narrem, quam ob rem id faciam.

Eigentlich: ,So? (sizu si-c) ich sollte dir erzfthlen, weshalb ich

dies thue? Das ist viel zu umständlich!*

Plaut. Bacch. 745:

Adscribedum eliani. + Loquere, quid pcribam modo.
,Sprich: was soll ich denn eigentlich schreiben?*

Wir sehen es als ein groftes Verdienst Diitmars an, dafe er eine

neue Reihe einzelner konjunktivischer Nebensätze sehr geschickt aus

der allf'n Parataxe erklärt, und ilaIV er den Konjunktiv der mifs-

billigenden Frage in vielen Fällen als Grundlage sekvmdärer Gebraucbs-

typen erwiesen hat. Leider ist er in den bekannten Fehler verfallen,

einen richtigen Gedanken viel zu stark auszuquetschen.

Einmal Termifst man bei dem unermüdlichen Bestreben, jeden

Konjunktiv aus ursprünglicher Parataxe abzuleiten, ein systematisches

Eingehen aut die ungeheuer grofse Gruppe von Nebensätzen, die rein

analogisch oder sagen wir es gleich: mechanisch nach überlieferten

-Nebensatztypen gebildet werden. Denn, was Dittmar gelegentlich

darüber bemerkt (in seiner Schrift z. B. S. 86/87 oder in der BPhW.
1899 Sp. lOilK gonügt nicht. Hier darf wohl auf Ollo Behaghels
höchst lehrreiche Abhandlung ,Der Gebrauch der Zeitformen im kon-

junktivischen Nebensatz des Deutschen. Paderborn 1899* verwiesen

werden, die auch zur lateinischen Zeitfolge und zur griechischen

Modusverschiebung und allem, was damit zusammenhängt, sehr gute

Bemerkungen bringt. Behaghcl bel(Mil cnorgisch den Unterschied

zwischen lebendigen und überlieferten Verwundungen einer syntaktischen

Erscheinung; er stellt fest, dafii nicht alle Nebensfttze unmittelbare

Fortsetzungen alter und namentlich nicht noch lebender Hauptsätze

sind, dafs vielmehr auch auf syntaktischem Gebiet die Analogie in

weitem Umfang ihre Wirkungen entfaltet hat (S. 15-10). Es verdient

dies auch deshalb hervorgehoben zu werden, weil einige allgemeine

Grundsätze Dittmars leicht Verwirrung anrichten können. Er verlangt

z. B. ganz richtig, dals die sprachlichen Erscheinungen mit psycho-
logischem Auge geprüft worden sollen (S. 3:28). Das darf aber nicht

so verstanden werden, als ob in jedem mechanisch nachgebildeten

') DtT Kpäteie Xotn. Sin^r. qui wird (wie «lui in <itii-ri) als oine ursprünsr-

iichu Kasusfurm iii der Bedeutung ,Waram ? wie ?' autgolulst 12.j Anm.J. i>aü

ist freilich mehr »It ttosiofaer.
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Falle einer Modusverwendung die fpvxixi^ did&eat^ des ursprünglichen

Typus wieder ericeunbar sein müsse. Ich n^hme als Beisj)it 1 einmal

die lateinischen Konsekutivsätze: nach ut consecutivuni slelit iinnipr

der modus coniuuctivus. Dittmar scheint mir bewiesen zu haben,

daik dieser Konjonktiy in einer Anzahl von Fällen auf den unab-
hängigen Konjunktiv der sog. mifsbilligenden Frage zurückgeführt

werden kann, und ich will ad hoc einmal annehmen, dafs diese be-
sondere Art dos Konjunktivs der ursprüngliche und einzige Typus
dieses Modus im Konsekutivsätze gewesen sei. Nun vergegenwärtiee

man sich nel>en der ähnlichen Funktionsentwickelung von griech. mg,

M<J[B und lai. ut die reiche Fülle von Modi, die nach diesen griechischen

Konjunktionen möglich sind: hier dienen der modus indicativus,

potentialis, irrealis, der Infinitiv mit und ohne nv, der Infinitiv mit

ov und mit fJiij dazu, alle denkbaren leinen Bedeutungsschattierungen

wiederzugeben. Wir sind bei dieser Menge psychologischer Möglich-
koiten, denen das ältere lateinische Verbalsystcm formell ohne
Zweifel gerecht worden konnte, keineswejrs borcchtigt anzunehmen,
dafs der Konjunktiv der mifsbilligenden Krage von vornherein der

einzige im Konsekutivsatz mögliche Modus war. Wir können ebenso-

wenig für wahrscheinlich halten, daß» man sich nadi und nach
daran gewöhnte, alle Prädikate des Folgesatzes unter dem einseitigen

Gesichtswinkel dieser besonderen Konjunklivfuiiktioii anzuschauen. Wir
müssen uns die Sache vielmehr so zurechtlegen, dafs dieser in be-

stimmten Fällen ursprünglich notwendige Typus durch unbewuüisle

Analogiebildungen immer mehr an Boden gewann, da& seine älteste

Funktion verblafsle. je tiefer er in das Gebiet anderer Typen eindrang,

und dafs schliefslich der Konjunktiv schlechthin .Mo ius des Konsekutiv-

satzes wurde, ohne dafs man sich irgendwie klar machte, ob denn
seine ursprüngliche Natur gerade ihn vor allen anderen Typen zu

dieser Rolle prädestinierte, und ohne da& es möglich wäre, ihn im
einzelnen Fall im Sinn jener ältesten Funktion zu erklären und zu
äbersetzen.

Aber, wird Dittmar einwerfen, wenn ich auch vom Konjunktiv

der mifsbilligenden Frage ausgehe, so stelle ich diesen docli andern
Konjunktivtypen, dem Prospectivus, Adhortativus, lussivus, Concessivus

ausdrücklich gleich und definiere diesen Gesamtmodus so, dafs sich

thatsächlich auch die sekundären hypotaktischen Gebrauchsweisen ans

seinem Wesen, so wie ich es auffasst». t^anz natürlich cntwif kelu lassen.

Ich befürchte, hiemit berührt Dittmar eine woiUru methodische

Schwäche seiner Arbeit. Gr definiert den Konjunktiv als ,polemischen*
Modus so w, if, dafe allerdings jeder einzelne Typus in diesem Mantel

Platz hat. al>er kaum einem pafst er onlontlich, manche kleidet er

komisch , und häufig kann auch der Indikativ in dieses Gewand
schlüpfen. Nun gibt zwar Dittmar selbst in der B l^li W
Sp. 1039^1040 den Terminus ,polemisch* preis, und meint, es komme
ihm nicht sowohl auf den Namen als auf die Sache au, aber ich

glaube, wenn der Mantel fällt, stürzt der Ilerzo-j' nach. Mit andern

Worten: die Änderung des Namens ist nur die Konsequenz einer
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veränderten Autlassung der Sache, die schon im Buche selbst durch-
bricht (S. 81, 312). Oder soll der Modus der ,seelischen Depression*

wirklich dieselbe Sache bezeichnen, wie der .polemische* KoqjunkUv.
der unter dem Motto eingeführt wurde: iloh/iog nattg ndntdv'f

Freilich gegen den «Souveränen, apodiktischen' Indikativ mit dem sehr

poleniischen Motto: Sic xoh). sie iubeo (S. 209) hebt sieh der modus
depressiv US entschieden schärler ab als der polemische Kon-
junktiv. Aber der. neue Terminus verdankt doch wohl bloCs der Ver-

gleichung mit dem ,e x c i t i v e n' Acc. c. Inf., dem Modus der seelischen

Exptase' (S.312; BPhW1890 Sp. 1039— 1040) seine Entstehung. Schwer-
lich hätte ihn Dittmar von Beispielen abstrahiert, wie den folgenden:

Nep. 2. 6. 5 Quo factum est, ut Atheniensium muri ex sucellib

sepulcrisque constarent.
Caes. B.G. 1.36.1: Ad haec Ariovistus respondit: ius esse belli,

ut qui vicissent, iis quos vicissent, quem ad modum vellent

imperarent.
Die Aufstellung solcher und ähnlicher Termini ist nur wieder

ein neues Glied in der langen Kette mifeglüclEter Versuche, {»imftTe

und sekundäre Verwendungstypen, die noch nebeneinander herlaufen.

unter einem allgemeinen Generalnenner zu vereinigen, anstatt streng

historiscli die Keime der späteren aus den früheren Gebrauchsweisen

zu entwickeln und das selbständige Wachstum der neuen Keime un-

befongen zu beobachten. Ja, ich halte es bei einem Miscfamodus, wie
dem lateinischen Konjunktiv, nicht einmal für ratsam, die primären
Typen dieses Modus im Hauptsatz unter einen gemeinsamen
Nonner zu Idingen, besonders nachdem aiii"!ik:inisciic Gelehrte wie

Haie, Elmer, Bennetl, Morris uns daran gewöhnt haben, die opta-

tivischen und konjunktivischen Bestandteile des lateinischen modus
subiunctivus auch syntaktisch wieder auseinanderzuhalten.

Dittmar fällt es nun nalürlich nicht ein, die Spuren der alten

optativisclien Funktion beim lateinisclien Konjunktiv leuiznen /u wollen.

Er spriclit S. 326 über die allererble Optativ-Verwendung im Haupt-
satz, S. 321 utier den Optativ in der oratio obliqua, S. 178 ff. fiber

den Konjunktiv optativischen Ursprungs in bestimmten Kondizional-
Sätzen; S. 199 wird zugegeben, dafs man bei Verwünschungen und
Beteuerungen. S. i^O:! t.laf< man in quod- und Finalsätzen häufig

schwanken kaim, ob alter Optativ oder Konjunktiv zu Grunde liegt.

Aber im grofsen und ganzen ist er bemuht, das Gebiet seines modus
depressivus nacii allen Seiten auszudehnen. Und hier komme ich

wieder auf ilie Oeiuerkung zurück, dafs er diT Versuchung nicht

widerstehen konnte, einen riebt iiren (icdankeii lui'p^ebührlich auszu-

pressen. Das lial neben anderen auch Eduard Bottck erkannt in einer

kflrzlich erschienenen Schrift: ,Die ursprüngliche Bedeutung des Gon-
junctivs in lateinischen Nebensätzen. I.Teil: Ut-, Ne-, Quo-, Quo-
minus. Quin-, Relativ- und Curn-Sätze. Wien. Holder 1899'. Dittmar
bespricht diese Arbeit in der Bl'hW 1899 Sp. 10;^— lOW; es ist

ihm nicht gelungen , alle Angrille erfolgreich abzuwehi en, wenn er

lAUch in der Ablehnung positiver Aufsteilungen Botteks z. B. der Ab-
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leilun^' erzählender Cum -Sätze aus Konzessivsätzen durchaus recht

hat. Der Slrfit bfjjinnt schon bei Dittmars Ausgangspunkt, dem Kon-
junktiv in miisbilligcnden Fragesätzen, Ist er ein echter Konjunktiv

oder geht er auf den alten potentialen Optativ zurQck?
Die Art und Weise wie Gustav Müller, dem wir eine werlvolle

Monojrrnphif') über diese Fragesätze verdanken, jenen Konjunktiv als

echten Konjunktiv mit dem von Üclbrück angenommenen Grundbegrilf

des Willens darzustellen sucht (S. Vi Anm. 5: man stöfst damit den
fremden Willen weg!), wird wohl heute niemand mehr billigen. Dittmar
selbst meint BPh W Sp. 1041, wenn dem lateinischen Egone tacearo?

ein griecliisrhes ^/wttöj = ,Ich sollte schweigen?!' entspreche, so

werde man doch wohl verpflichtet sein, bei Erläuterung des faceani

vom Konjunktiv auszugehen. Aber in der nächsten Spalte beweist

ihm das andere Verfahren des Griechischen nichts gegen den echt-

Icoigonlcttvlschen Ursprung des lateinischen coniunctivus concessivus,

und in seinem Buche heifst es S. 324 vom Optativ: ,Wcnn eine Kon-
struktion im Griechischen den Optativ aufweist, so ist damit nicht

gesagt, dals der betreffende lateinische Konjunktiv auf den alten

Optativ zurfickgehen müsse*. Ich meine, was dem Optativ recht ist,

mufs dem Konjunktiv billig sein. Dittmar hingegen schwankt in dieser

methodischen Frage, or ruft das Griechische nur dann zu Hilfe, wenn
es für seinen Konjunktiv zeugt Es fragt sich übrigens, ob es dies

in unserm Fall durchaus thut. Mit jenen griechischen Konjunktiven

wird allemal eine Aufforderung, eine Zumutung zurückge-

wiesen*); ich wö&te indes kein Beispiel, wonach di i griechische Kon-
junktiv zu setzen wfu'e. wenn durch einen solchen Fragesatz eine Be-
hauptung als unglaublich dargestellt werden soll. Jedenfalls halle

ich im Lateinischen ein Zurückgehen auf den potentialen Optativ für

sehr wohl möglich in einem Falle wie
Ter. Andr. 914—915. Si. Simo, hunc noris satis,

Nun ita arbitrere: bonus est hic vir. 4= Hie vir sil bonus?
Die bestimmte Versicherung des Cfirenies: bnnu? est hic vir

nimmt Simo stark zweifelnd wieder aut und versielit sie mit einem
Fragezeichen. Er ist aber ein höflicher Mann, er thut unwillkürlich,

als habe er nicht recht gehört, er vermeidet den von Ghremes ge-

brauchten .Modus der Wirklichkeit und schwächt die be^timmfe Aus-

sage des Gegners durch den sogenannten Optativ der gcmiiderten

Behauptung^) ab, weil er sie durch den Ton der rhetorischen Frage

als ganz unglaublich bezeichnen will. Wäre er weniger urban, so

*) Gustav Müller, l lioi- die sttgeiiaimtoii uuwiiiigea oder mifsbilligendon

Fragen im I.at^Mniscta'n, (I^^r. (l/irlitz ls75.

*) Vgl. die Beispiele bei ßaph. Kühner Au»fiihrl. Gramm, d. griech. Sprache
1896* n 1 S. 222 und bei Tlieod. Ludwig De ennntiatorum interrogativornm

apud Ari»tophaneni iisu. Inaug.-hiss. Könit;sber;r \!^^2 S. f;4— »j').

*) Derselbe ist wohl auch vorausxuaetzeu in Fällen wie Cic. Tusc. IV 4, :

Atqui si ista (aegritudo) pertarbare animum saptenÜs non potest, nulla potorit.

Quid enim? metusne coaturbet? Plant Mcrc. 153 Paipo percutii. ^ Egon ausiin

tibi usqtinm quicqiinni fnoinus fal^tim ))rol<><iui V Plaut. Amph. 81S Quid ego tibi

deli^ui, öi . . . tecum Jui V=f= Tun niecuni fueris ?

VUtttor f. 4. OjmDMtalMdnttw. IZZVI. Jalng. 6
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könnte er die Behauptung des Ghremes einfach im Indikativ, der in

solchen Fällen auch vorkommt, wiederholen und ein (liekes Frage-

zeichen dahinter setzen. Dittmar behauptet nun zwar S. 186, der

Oplaliv sei zu dieser Funktion, dem Ausdruck der gemilderten Be-

hauptung ,nitlil gerade' geeignet, umsomehr sei der (polemische!)

Koigunktiv daza prädestiniert. Aber hier wird ihm wohl niemand
fo^en, mid sein eigener Ton klingt nicht eben zuversichtlich. Für
einen ursprünglichen Optativ in den niifsbilligenden Fragen oder

richtiger vielleiclil: in einem Teil derselben scheint aber vor allem

die Negation non zu sprechen, die hier die Regel*) ist ^^Bottek a.a.O.

S. 7, Goelzer in der unten Anm. 3 zitierten Grammatik S. 329 Anm. 1).

Es wftre sehr gut gewesen, wenn Dittmar den Negationen non und
ne beim Konjunktiv eine entschiedenere Aufinerksamkeit gewidmet
hätte; sie sclieinen mir «ehr wichtige Gradmesser für jede Theorie

dieses luleinischen AMischmodiis zu sein.

Beantworten wir so die Fra^jc nach der Natur desjenigen Kon-
junktivs, der fQr Dittmars Studien der Angelpunkt ist, mit einem
nondum liquet , so steigen bei manchen Konjunktivfunktionen im
Hauptsatz, die Dittmar mit jener zusammenbringt, und fast bei jeder

neuen Kategorie von Nebensätzen, die (M* behandelt, neue Zweifel und
Bedenken in uns auf. Wir müssen uns hier mit dem begnügen, was
schon gesagt und angedeutet wurde.

sind meist wesentliche Punkte, in denen wir mit Dittmar

nicht übereinstimmen. Trotzdem stehe ich nicht an, das Buch wieder-

holt zu empfehlen: sein reicher Inhalt und sein wissenschafilicher

Ernst sichern ihm in der Geschichte des Problems eine dauernde

Stelle. Auch das warme persönliche V'erhällnis, in dem der Verfasser

zu seinen ,Studieh* steht, verhei&t trotz der Gefahren, die es in sich

birgt, für weitere Arbeiten guten Erfolg.

München. Gustav Herbig.

Paul Gau er, Grammalica militans. Erfahrungen und

Wünsche im Gebiete des lateinischen und griechischen Unleriichtes.

Berlin. Weidmannsche Buchhandlung. 18'.)8.

hl der Einleitung wird es beklagt, dafs in Preufsen im Verlaufe

der Schulreformbewegung die Grammatik in eine dienende Stellung

zweiten Grades herabgedrückt worden sei, obwohl doch die sprachlich-

logische Schulung überwiegend auf der grammatischen Seite liege.

M I>ie iibprull wied-T atiLipf'ihrtt' Sfollp ('iiv ur! Att XTI -10, 2 mit ne wird
bei liiemann-Goel/er Grummuiro coiuparee du Orec et du Latia Paris Ibi»? S. 327
Anm. 1 richtig erklärt.

') (^iif.' f "iciiiinkf'ii liicfct W. Gu tl) III a ri ri in dnni (Jjmi. .Über eine \rt uu'

williger Fragen im Ijateinischen'. Nürubtirg ISÜl. — Kineti couiuuctivus potei»-

tialis im Lat. leugnet H. C. Elm er The Supposed May>Potential Use of the
Latin Snlijunetive. ProoPodinjrH of tlie Am. I'liilol. AffJoc. Boston. Vol. 28 (1897)
S. XVI—XIX und im 3. Teil der Studie» in Latin Moods and Tenses = Cornell

Studies in Claas. Philol No. VI Ithaca. N. T. 1898. Vgl. dazu H. Blaae ALL 11

S.284—28&
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Der Verfasser verlangt für diesen Zwei^ des gymnasialen Unterrichts

ein selbständiges Dasein. Wie nun der grammatische Unterricht in-

mitten all der Hemmungen, unter denen er zur Zeit leide, doch als

selbständige Macht wirksam werden könne, wie sich aus ihm Kräfte

entwickeln liefsen, mit deren Hilfe die Schdler kluger und besser (!)

wurden, das will Gauer im vorliegenden Buche lehren.

Um einfach zu reden: er zeigt, wie der grammatische Stoff

rationeller bcbandelt werden kann und wie manche Ergebnisse der

neueren Spraclitorschung für den Unterricht im Gymnasium zu ver-

werten sind. Seine Grundlage bilden zum grüfsten Teile die For-

schungen anderer Gelehrter ; aber er selbst versteht seine Lesefirüchte

geschickt zu verw^ien, grammatische Fragen anziehend zu behandeln
uTiiI für sie Tutpre^se zu erweckon. Gerade durch den letztgenannten

Vorzug wird das Buch vielleicht gröfseren Nutzen stiften als durch

die Einführung neuer Thatsachen in den Unterricht und durch die

Ausbildung einer Anzahl leicht verwendbarer Handgriffe. Es wird
auch ermutigend auf jene Standesgenossen einwirken, von denen
Oskar Jäger sagt, dafs sie sich zur Grammatik nur bekennen, indem
sie sich vor dem mitsprechenden Dilettantismus gewissermaf^^en ent-

schuldigen. x\nfängorn im Lehramte kann das Buch nicht empfohlen

werden, da es diesen noch an praktischer Erfahrung für die Aus-
schddung dessen geliricht, was mit Erfolg im Unterrichte zu verwerten,

was abzulehnen ist.

Die Kapitel über Induktion und Deduktion erschöpfen den Stoff

nicht, enthalten aber gute Gedanken. Zuzugeben ist, dafs manche, die

nach der induktiven Methode zu unterrichten sich rühmen, von ihr

eine ganz eigentümliche Vorstellung haben. Wenn es aber wirklich

solche Leute gegeben hat oder gibt, wie die auf Seite SS geschilderten,

so konnte über sie hinweggesehen werden; zur Erheiterung der Leser

ist ja das Buch nicht geschrieben.

Vor Übertreibung und Überschätzung der induktiven Leluweise

dfirften Cauers Ausführungen über die Berechtigung der deduktiven

Methode bewahren. Es ist eine Reihe von Fällen vorgeführt, in denen
es einfacher und lehrreicher ist, aus Begriff und Wesen der Sache
das Richtige abzuleiten, als es durch Bc obachtung zu finden ; in anderen
Fällen ist gezeigt, wie Induktion und Deduktion sich v<Tbinden lassen:

wenn z. B. die Bedeutung der Verbalsnbslantiva auf -c/s. auf -iiy?

in ein paar Fällen verstanden und mit Hilfe des Lehrers als Regel

befestigt sei, könne jedes weitere Beispiel, sofern der Verbalstamm
darin bekannt sei, durch einen leichten deduktiven Schluß übersetzt

werden. Überhaupt bioh dio Bedeutungslehre mit ihrer Fülle von

Einzelheiten das geeignetste Feld, um erst induktiv, dann deduktiv

Gedanken zu entwickeln und so ehie der Grunil formen des wissen-

schaftlichen Denkens dem jugendlichen Geiste geläufig zu machen.
Nur ganz geringe Bedeutung fQr die Praxis des Unterrichts

kommt den psychologischen Betrachtungen der Sprache, wozu im
Kapitel Psychologie und Logik angeregt wird, zu. Es wird davon

ausgegangen, daCs in der Sprache blofs empfundene Gedankenglieder
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mitwirken; oft liege in ihnen, wenn sie auch beim Reden oder Schreiben

im Hintergründe blieboii. das ei^ontlirh Entscheidende; auf diese Weise
wird z. B. das Entstehen von Koii/.e-^i\ -^filzen aus kausalen Sätzen

erklärt. Nun sielit der Verf. selbst tiu, dals solclie psychologische

Erklftrungen Schülern erst auf einer Stufe zugemutet werden können,

auf der der Sprachgebrauch bereits bekannt und eingeübt ist. Aber auf

der Oberstufe wird man, wenn man niclit die Lektüre durch entbelir-

lirho grainmatisclie Erörterungen verkürzen will, nicht mehr dazu

korunien. Doch, meint Cauer, bei verwandten Erscheinungen, so beim
Kapitel von der Attraktion der Kasus, könne man getrost mit der

Erklärung beginnen; aber diese Anregung hat er durch die gesuchten

Worte, mit denen er sie einleitet, nicht gut unterstützt, — Was nun
'/ar solche psychologische Wirkungen nnlaii^it, die nur in einzelnen

Fällen hervortreton und aus den Verhältnissen des einzelnen Falls

verstanden sein wollen, so wird von ihrer Erklärung im Gynujusium
am besten ganz abgesehen, wenn die Gelehrten hierüber selbst nicht

einig sind. So tritt Cauer Gic de olT. I, 2i. 8i (sunt qui . . . non
audent) aus psychologischen Gründen für den Indikativ ein, während
namhafte Gelohrte sich für audcant entschieden haben. — Die An-
gleichung des poluisset an polluisset bei Cic. pro Rose. Auier. 23, 65
(nemo pulabat quemquam esse, qui, cum omnia divina atque humana
iura scelere neforio polluisset, somnum statim capere potuisset) bftit

Referent für ein äuJkerliches Mittel, das in das Kapitel Psychologie

gar nicht gehr>rt

Statt der Goetheschen Worte, die dem Kajiitel über historische

Grammatik vorgesetzt sind, wäre als Motto besser der Satz auf Seite 73
gewählt worden: «Indem wir die Frage nach dem Wober und Warum
aufzuwerfen bemüht sind, kann es leicht geschehen, da& wir über
das Ziel hinausschiefsen". Indessen hat Cauer im ganzen doch den
richtigen Weg zwisclien dem Zuviel und dem Zuwenig herausgefunden.

Er sucht zunächst an Beispielen /u zcij^rcn, dafs die vergleichende

Sprachwissenschaft das Lernen erleichtert hat. Die Gewohnheit, überall

innere Ordnung anstatt fiufserlicher Regeln aufeusucben, habe auch
aufserhalb des cngei-en Gebietes, das die Lant^'esetze beheiTSchten,
sich nützlich bewährt; heute lerne man z. R nicht nur. dafs die De-
ponentia, die einen Affekt bezeichneten, den passivischen Aorist

bildeten; man weise auch auf den (irund hin; wer sich ärgere, werde
durch Menschen oder Dinge in diese Stimmung versetzt; jeder, der in

Leidenschaft gerate, Terhalte sich eben leidend. Aber durch die Jung-
grammatiker ist festgestellt, dafs die Wege, die die Entwicklung der
S[)rache eingesdilngen. wirr durcheinander gehen, so dafs also unreife

Knaben darauf nicht gclührt werden können. Sollen nnti. tr:)<„d ( lauer,

wirklich die Recht behalten, welche meinten, die Ergebnisse der
Sprachwissenschaft gehörten überall nicht in die Schulet' Er glaubt,

da(s Homer eine vortrefiflibhe Gelegenheit zur historischen Betrachtung
der Spraclie biete. Viel sei schon gethan, wenn der Irrtum, die homeri-
schen Formen seien aus den attischen entstanden, bekämpll werde. Das
ist Einbildung. Die Zalil der Lehrbücher der homerischen Formen-
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lehre dürfte doch sehr gering sein, in denen noch jetzt von auf-

gelösten Formen der verba contracla, vom Konjunktiv mit verkürztem
F:5indevocal etc. die Rede ist. Auch ist zu bezweifeln, ol) d<n Stliüler

in dem regellosen Gemisch der Laut- und Wertformen bei Homer
eine Ahnung von dem Wesen und Wachsen der Sprache bekommt.
Dagegen hat CSaaer aaf dem Gebiete der homerischen Syntax einen

glficklichen GrilT gethan. Ih seinen Anmerkungen zur Odyssee^) hat

er die Erkenntnis verwertet, dafs der Satzbau aus der Nebeneinander-
stellung zweier Sätze entstcUidr n ist; er hat oft gezeigt, wie der Wunsch-
satz nahe daran ist, ein Bedingungssatz zu werden, er hat aufstellen

aufmerksam gemacht, von denen her die Finalsätze erwachsen sind;

er hat dtf im Nachsalze als einen Rest aus früherer Zeit behandelt,

in der z.B. die Temporalsätze noch selbständig waren; ebenso hat

er die ursprüngliche Auflfassung der Partikel it mit dorn einleitenden

Pronomen gogtbcn. Dieser Versuch ist zweifellos gelungen. — Im
Lateinischen ist seltener Gelegenheit geboten, auf den Ursprung der

Nebensätze einzugehen; aber es ist auch schon in manchen Schul-

grammatiken geschehen, freilich nicht immer ganz klar und richtig.

So wird z. B. die Entstehung des Konjunktivs in den mit quin ein-

geleitef«'!) Sätzen vielfach falsch erklärt. Das Richtige gibt Cauer

nach Waldeck auf Seite 69: „Wie kommt es, dafs von non dubito

ein Satz mit quin abhängen kann, aber nicht von dubito? Der innere

Grund wird sofort klar, wenn man sich den abhängigen Satz wieder,

wie er es früher gewesen, selbständig denkt. Gerroani retineri non
poterant. Quin in Romanos tela conicerent? Warum sollten sie

nicht schleudern?" — Wohl angebracht ist aber die Warnung, etwa

zu glauben, dafs in einer sprachhchcn Form der rc^ifen Sprache genau

noch dasselbe ausgedrückt sei wie auf einer früheren Entwicklungs-

stufe; so hätte z. B. der Typus ov fitf nav^nfim erst dann gebildet

werden können, als der abwehrende oder warnende dafe-Satz
navawuai) so oft gesagt und verstanden worden sei, daf^: er den ab-

gekürzten Sinn einer positiven Befürchtung oder Vermutung geiiabt

hätte. Ganz richtig sind die Regeln, die der Verfasser von diesem

Gesichtspunkte aus für die Heranziehung der Etymologie aufstellt*

In dem Kapitel Tempora ist der Unterschied zwischen dem
Lateinischen und Griechischen in der Abstufung der Tempora betont.

Cauer stützt sich auf die Forschungen von Carl Mutzbauer (Die Grund-

lagen der griechischen Tempuslehre und der homerische Tempns-
gcbrauch. Strafsburg i. E. 1893) und Hans Meitzer (in der Zeilscluift

fOr das Gymnasialwesen 49, 455 ff.). Hervorgehoben zu werden Ter-

dient, da& nicht einmal das Participium Aoristi die Vorzeitigkeit

ausdrückt. — Beachtenswert ist der Wink, bei der Lehre vom
griechischen Tenipus nicht allzu viel Gewicht auf die begriülielie Va-

klärung zu legen, die vollkonmien doch nie gelinge, während durch

wirksame Beispiele die Änderung des Sprachgefühls, deren man für

das Griechische bedörfe, allmfthlich wohl erreicht werden könne. —

0 Besproohen in diesen BlStteni, 86, 128 ff.
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Mit didaktischem Geschick beliandcU Cauer den gnomischon Aorist,

den er den Scliiilern vom Deutschen her nahezubringen snrht, zuerst

(Uirch ni'^'ativo Sätze wie: Irh bin Jung gewesen und all geworden

und habe nie gesehen den Gerechten verlassen oder seinen Samen
nach Brot gehen, oder: Noch keiner entrann dem verhängten Geschidc

(dabei verweist er auf Honi. « 210: ov y«^ tw hc ^ov yo'roi avtog

dvf^yvüi), dann auch durch positive Gedankin: Hofloii und Harren

macht man« hen zum Narren, Mit I hirren und Uoüon liat's mancher
getroflVn. Er niacid darauf aufmerksam, dafs die meisten in den

GraniMiatiken gesammelten Beispiele des gnomischen Aoristes ein

TtMoMt^ oder iiSti oder of Ttleiorot enthielten, die alle eine getreue

Nachbildung im Deutschen ebenso gestatteten wie die verneinten

SStze. So sei es zuletzt nur ein mäfsiger Bestand, um den die Ge-
dankenforru in der frenideu Sprache ausgedehnter sei als bei uns.

Im aciilen Kapitel bezeichnet es Gauer als verkehrt, die Modus-
lehre einer fremden Sprache mit einem System zu beginnen; das
richtige Verfahren sei, von den Formen der fremden Sprache auszu-

gehen, sie zu vergleichen, zu ordnen, den Schülern durch Hinweise

auf verwandte Ersclieinnngon im Deutschen allmrdilich klar zu machen.
Dagegen ist nichts einzuwenden. Ai)er durchaus unpraktisch sind die

Ableitungen, die auf Seile 103 und IUI von dem ,Modus der Bedingt-

heit* gegeben werden. Kein Schulmann möge dem Verfasser auf diesem
Wege folgen! Wie angenehm sticht davon die klare Darstellung der

griechischen .Moduslehre auf den iolgenden Seilen ab. Nun freilich

geht es nicht ohne Demerkungen ab. die zum \\'iderspruch heraus-

fordern. So heilst es auf Seite 105: „Eine zusammenhängende Durch-
nahme der griechischen Moduslehre erfolgt in Obersekunda
Die Homerleictüre eines Jahres hat eine Vorstellung davon gegeben,

wie Nebensätze aus selbständigen S&tzen entstehen." An wie vielen

Gymnasien wird jetzt schon, zumal im ersten Jahre, das Heraus-
wachsen der Nebensätze aus selbsländigin Sät/.en verfolgt ' Erst all-

mählich wird sich dieses Verlahren Bahn brechen; trotzdem stellt der

Verfasser das, was erst geschehen soll, als schon geschehen hin.

Bei der Behandlung des Ursprungs der Nebensätze im 0. Kapitel

fällt mancher schöne Gewinn ab. Von «c rf bi i Homer und <Jf im so-

genannten Nachsalze war schon o})eu die Ivetl«'. Uirum — an führt

(lauer den Schülern zuerst in solchen llelspielen vor, in denen utrum
noch als Pronunjen übersetzt werden kann; so könne der Schüler

auch später an der Konjunktion, die daraus geworden sei, nicht irre

werden. „Utnnn tandem pluris aestimemus, pecuniam Pyrrhi an con-
tinenliam Fabriciiy (Farad. Stoic. V^l, 18.): Welches von beiden sollen

wir iiölier schätzen? Ul quam primutu iutellegere posset, utrum apud
eos pudor atque officium an timor valeret (Caesar bell. Galt. 1 40, 14):

welches von beiden bei ihnen gelte, Ehrgefühl oder Furcht* Indeni

G. die Konjunktionen, in denen Adverbia oder erstarrte Kasusformen
des Relativstammes lei, lit erkennbar sind, von vornherein als solche

behandelt, stellt er die damit beginnenden S;it/e als eine Abzweigung
von den Relativsätzen dar. So komnit er zu einer ansprechenden
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Erklänin'^': dos cum inversum; man brauche so nicht mehr davon zu
rtdrii. (lafs hior der Nebeusatz cii^eutlich die Haupfhandlung enthalte;

es sei gar kein Nebensatz, sondern ein relativisch angeknüpfter Haupt-
satz, der ganz mit Recht die Zeitsetzung bestimme: in dem vor-
bereitenden Satze stehe das Imperfektum zur Bezeichnung der Situation,

die bestanden habe, als das Wichtigere — das Krcignis — eingetreten

sei. — Die Mitteilungen über die Behandlung des Acc. cum Inf. im
Relativsatze (Ulixes cuius consilio Troiam expugnatam esse iiomerus
tradit . . . .) konnten wegbleiben, da sie nichts Eigenartiges enthalten.

Die Anwendung von Parenthesen bei der Obersetzung von Sätzen
wie: si quid est in nie ingenii quod sentio quam sit exiguum möchte
Ref. nicht empfehlen; sie befördert die Bequemlichkeit. Oft wird ja

zur Form der Parenthese gegriffen, wenn die Kraft zum Bau einer

regelrechten Periode nicht mehr ausreicht.

Im 10. Kapitel .Bedingungssätze* sind u. a. die mannigfachen
Formen zusammengestellt, durch die neben den Bedingungssätzen eine

Bedingung ausgedrückt werden kann. „Dahin gehören z. B. Temporal-
sätze (quid domini faciant. audent cum lalia fures?). Participialkon-

struktionen (lianc adepti victoriani in pcrpotuum se fore victores

confidebant ). Relativsätze (qui tacet, conseatiie videtur) etc. G, zeigt,

da& es im Deutschen ähnlich steht; aus Goethes Egpont (4. Aufzug)
hätte noch beigebracht werden können: Freiheit? Sn schönes Wort,
wer's recht verstände.

Zum Schlu.sse spricht C. die Ansicht aus, die Philologie werde
nur dann ihren Einflufs auf das geistige Leben der Nation wieder

gewinnen, wenn sie sich der Pfliclit der Erziehung gegen die Gesamt-
heit wieder bewufst werde ; gegenwärtig aber würden die Schule und
ihre Aufgaben von den Vertretern der Wissenschaft geringschätzig be-

liandell, die Hochschule spr( ( he -ich von der Pflicht, die Studierenden

auf ihren Lchrerberuf vorzubereiten, los. So sei es gekommen, dafs

das Uauptslück der Ausrüstung des jungen Gyninasiailebrers in das

mit einem Gymnasium yerinuidene pädagogische Seminar verlegt

worden sei. Das bedeute aber, daßi der höhere Unterricht auf die

Stuft Ii s Elementarunf( rrichts gestellt werde. Allein wenn Cauer das,

was den Studierenden der Philologie auf der Universität geboten wird,

für so unbedeutend hält, dafs er die Seminarunterweisung für das

Hauptstück ihrer Ausrüstung erklärt, so befindet er sich selbst in der

ihm unerwfinschten Gesellschaft der Pädagogen. Er ist ungerecht

gegen die akademischen Lehrer der Philologie und gegen die Pädagogen;
es ist nicht richtig, dafs sich die Universität ihrer Aufgabe entzieht,

wenn auch zuzugeben ist. dafs der zukünftige praktische Beruf der

Hörer gröfsere Berücksichtigung verdient. Die auf Verbesserung der

Metliode gerichteten Bestrebungen der Schulmänner aber verdienen

nicht die geringschätzige Behandlung Gauers. Der Ton, den er gegen

manche ansschlägt, berührt auch sonst unangenehm. Dem Referenten

fielen bei dri Lektüre des Buches die Worte Oskar Jägers (Lehrkunst

und Lehrliandwf rk. Seite 445) ein: Etwas von der Charis, die diesem

Manne ^Eugen iiorel) innewohnte, möchte ich allen unseren Lehrern . .
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wünschen. Die Eriniiernngen aus der Militärzr-il t\r^ Vorfas-^rrs nahmen
sich in ilein grammatischen Biicho sondtrbar aus, ebenso auch der

Titel. — Druckfehler habe ich nur zwei angemerkt : Seite 41, 13 mufs

es expugnatum hei&en, Seite 78 . . noch unberQhrl blieb. John Ries . .

.

Mänchen. Karl RQck.

Georges Bertrin, la question hom^rique. — Varietes

litUraires. Paris 1897. Librairie Gh. Poussielgue. 334 S.

Der grürsere Teil dieses Buches ist der homerischen Frage ge-

widmet, welche hier von extrem unitaristischem Standpunkte aus be-
handelt wird. Der Verf., Prof - )! ;ini institut catholiijue zu Paris,

tritt als Kämpe für die Kinheit di r llia- uii<l Homer als deren Dichter

In die Schranken 'i, bekämpll uIht ^v«m-i r die Wolf-Lachniannsche.

Theorie im allgemeinen als vielnielu die Iranzüsischen Anhänger der-

selben, vor allem M. Groiset, der seine Ansichten über die uns hier

beschäftigende Frage am ausführlichsten in der von ihm und seinem
Bruder verfafsten Hisloire de la litterature grecque (tonie 1) entwickelt

hat. Auf die in Dcufsdiland er>chienene einschlägige Literatur, die

zu einem Strome angeschwollen ist, nimmt B. im ganzen sehr geringe

Rücksicht; nur F. A. Wolf, G. W. Nitzsch, G. Hermann, ütfr. Müller,

K. Lachmann werden mehr oder weniger eingehend gewördigt,

aufserdem K. Lehrs, R. Volkmann und E. Buchholz erwähnt. Der
Verf. wollte mit seiner Arbeit offenbar keine systematische Darstellung

liefern; sie ist mehr eine geistreiche .Causerie" als eine streng wissen-

schaftliche Abhandlung. F. A. Wolf erfährt in derselben insoferne

keine ganz gerechte Beurteilung, als er die vom Verf. auf ihn zurück-
geführte Liedertheorie nie aufgestellt hat. Er war, wie neuerdings
wieder R. G. Jebb (Introduktion to Homer, S 148 der deutschen
übersetzg. v. E. Schlosiir^ron richtig betont hat, weit davon entfernt

einen persönlichen Ilonui- zu li iignen; er si)richt wiederholt von
einem ,primus auclor", den er auch geradezu llumer nennt, als dem
Schöpfer des Kernes unserer llias (vgl. u. a. Proleg. in Hom. XXVIII.
edil. 3. cur. R. Peppmülh r. p. '.»i. ibid. XXXI p. 103 und Praef. in

II. edit. p, XXV IIP. Erst K. Lachmann machte den kühnen Versuch,

die llias als ein Konglomerat einzelner von verschiedenen Verfassern

herrülirender »Lieder" zu erweisen. Aber diese Theorie, so wie sie

Lachmann aufstellte, dürfte heute in Deutschland nur mehr wenige
Verfechter zählen, und auch in Frankreich steht M. Groiset nicht ganz
auf diesem Boden, insoferne dieser Gelehrte den Plan der llias im
Kopfe eines Dichters entstanden sein lälst. der an« h die Hauptzfige
des Epos srhon entworfen liabe. Croisets Hypothese hebt mithin die

Eiidieit der llias nicht vollständig uul, wie B. meint, sie bemüht sicli

nur, die Zusätze, Weiterbildungen, Interpolationen von anderen Händen

') Mit woit f,'f<"irserer AuHführliohkeit verfol^^t «,'l.>iclii- Zii-l \ l" . i-ret,

IloiiR i-t'. etutle biitonque et vritique. Paris ItiW.K Vgl. Uetrue urit. XXX.11I 1899,
I p. :k;4 Ü.
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blolszulegen, die das Gedicht in seiner uns überlieferten Gestalt un-
widersprechiich aufweist

Verfolgen wir etwas genauer den Gang der Darstellung des
Buches, so gibt der Verf. zuerst die ,histoire de la question" (p. 9—34),

Wickelung der homerischen Frage und berücksichtigt hauptsächlich

französische Forscher, unter denen aber doch wieder Gh. Thurot
fehlt. B. hätte Ihn sdion deshalb nicht übergehen sollen, weil Thurot
ein entschiedener Gegner der Wolfsehen Lehre war (vgl. diese

Zeilschr. XIX 1883 S. 346). S. 12 liest man bei B. die auffallende

Bemerkung: ,Snr les trois aedes noinni*^« dnns les oenvres homeriqnes
deux sont aveugies, comme ie fut llüiiiere lui-nienie, si Ton en croit

la tradilion. C'est Demodocos et ce Thamyris de l'Iliade, que les

Muses ont trappt de c^cite purce qu'il s'est Tant4 de les vaincre*.

Aber was für einen Glauben verdient die Tradition von dem blinden

Sänger Homer? Und wie pafst vollends Thamyris in diesen Zu-
sammenhang? Abgesehen davon, dnfs die Deutung des nr^Qfk (B 595)

mit „blind" nicht ganz sicher erscheint, wurde Thamyris, weim das
Wort sich wirklich auf die Augen bezieht, erst geblendet, als ihm die

Gabe des Gesanges von den Musen entzogen wurde. Ein Sänger aber,

der JSUr Strafe geblendet und zum Singen unfähig gemacht wird,

kann unmöglich eine Parallele zu dem blinden Honicr abgeben. Mehr
als der erste Teil des Buches befriedigt der zweite, ..Systeme des

Ghorizontes" (35— 75), der die Gründe darlegt, welche der Annahme
eines und desselben VerfiEissers für Ilias und Odyssee widersprechen.

Die hier in Betracht kommenden Punkte finden sich nirgends so voll-

ständig, übersichtlich und knapp zusammengestellt wie in vorliegendem

Werkchen. Im einzelnen zwar lälst sich manches beanstanden. So

liegt in der Verschiedenheit der Charaktere des Achilleus in der ilias

und des Odysseus in der Odyssee gewifs kein Grund, letzteres Epos
dem Dichter der Ilias abzusprechen. Auch ist die Athene der Ilias,

von den oflFenbar jüngeren Bestandteilen des Gedichtes abgesehen,

keine andere als die der Odyssee: ihr Auftreten in A ent.spricht

ganz der Rolle, wolehc sie in der Odyssee spielt : wenn sie in j den

Bruch des Waffenstilistundes durch Pandaros veranluist, so thut sie

das nicht aus Frivolität, sondern weil eben der Kampf auf jede Weise
wieder entfoeht werden soll. Aber diese Einzelheiten beeinträchtigen

den Wert des Abschnittes nicht: er ist der beste Teil d(> Buches.

Der dritte und ninfangreifliste. ^l'unite primitive de l'Iliade", /.erfüllt

in zwei Unterabteilungen, deren erste, ,,preuves" betitelt, die Kiiiheit

des Epos in positiver Weise begründen will (S. 76— 130). Man be-

gegnet unter den hier beigebrachten Argumenten keinem eigetitlich

neuen, sie sind alle in der deutschen Literatur, namentlich bei

A. Kiene, Komposition der Ilias und die Epen des Homer, U. Volk-
mEfnn, Geschichte und Kritik der Wolfschen Prolegomena, £. Buch-
holz, vindiciae carminum Homericoruni bereits zu finden. Für
denjenigen freilich, der die Zeugnisse aus dem Altertume olme Kritik

annimmt, gibt es keine Zweifel an der Ursprünglicbkeit der ganzen

Diese besteht in einer der Ent-
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llias, keine homerische Frage (vgl diese Zeilschr. XIX 1883 S. 347).

Pafe übrigens B. inkonsequent verfährt, wenn er einerseits die Nach-
richten und Urteile der alton crpfron die moderno an der Ilias geüble

Kritik ausspielt, andererseit^^ aber im Widerspruch mit der fast ein-

stimmigen Meinung des Altertums die Odyssee einem anderen Dichter

zoznschreiben geneigt ist als die Ilias, ist schon von A. Hauvette
(Revue crit. XXXII 1898, 1 p. 28) mit Hecht l)cmerkt worden. Die

zweite Abteilung des dritten Abschnittes beliandelt iS. 13l~i07) ,,Ies

objections". die «regen die Herleitung der Ilias von einem Verfasser

erhobenen Einwurle, die sie zu widerlegen sucht. Sie verhält sich zur

ersten wie die refutatio zur confirmatio.

Es finden sich hier die bekannten Fragen über das Alter der
Buchstabenschrift der Griechen, die mündliche Fortpflanzung der
Epen u. s. w. in unitaristischem Sinne erörtert. Bei Besprechung der

für die erste Frage wi(lilij.'en Stellen der Ilias gibt der Verf. eine

neue, aber durchaus unwahrscheinliche Erklärung von H 190: «Dans
le troable que lui (nflmiich dem Aias) cause sa joie, il )e (nämlich

das Los) laisse ^chapper de ses mains et tomher ä terre/ Die Homer-
interpreten werden die Rauchen st ein 'sehe Erklärung, die auch
C. Hentze in der 1. Aufl. der Anieirj'sehen Iliasau?gal)e, I. Bd. 3. Heft,

angenonnnen hat. schwerlich zu (niiisleii der v. B. aufgestellten preis-

geben. Auf eine bedenkliche Bahn verweist der Verf. mit dem Satze:

,0n n'est pas tenu. pour croire ä l'existence d'un fait historique, de
trouver des raisons (pii la justifient" (S. 158). Was S. 163 über den
eiidieitliclien Plan der Ilias gesagt wird. len<:nete F. A. Wolf so wenig
als es M. Cruiset leu^'net. Wenn Verf. die I nehenheiten und Wider-
sprüche in dem Epos, die er natürlich nicht in Abrede zu stellen

versucht, hauptsächlich durch die Annahme erklären will, dals Homer,
ohne sich an die zeitliche Reihenfolge der Begebenheiten zu binden,

l)ald diese bald jene Partie des umfangreichen Stoffes ausgearbeitet

habe, so mufs man ihm die Frage entgegenhalten, wie es kam. dafs

der Dichter nach Vollendung des Ganzen diese Anstöfse nicht bemerkte
und beseitigte. Auch der Gesichtspunkt, der unter allen von B. auf-

gestellten das gröfete Gewicht zu besitzen scheint, dafs nämlich die

Widersprüche bei Annahme mehrerer Dichter viel weniger begreiflich

seien als bei der eines einzigen, da die späteren Imitatoren doch
darnach getrachtet haben würden, ihre Zn<ät/e mit dem ursprüng-

liehen Gedichte in Einklang zu bringen, liat genauer erwogen keine

Bedeutung. Gerade heutzutage sind es ja nicht mehr so fast die

sachlichen Widersprüche in Einzelheiten, mit denen die Kritik operiert

(vgl. P. Cauer. Grundfragen d. Homerkritik S. 245 ff.), als vielmehr
die im Epos .sich olTenbarenden verschiedenen Vürstellnngcn , An-
schauungsweisen, Bildungszustfinde. welche sie als Kriterien für die

Annahme mehrerer verschiedenen Zeitstufen angeiiüriger Dichter ver-

wertet. Im übrigen möge sich der Verf. beruhigen ; die Honier-

forschung in Deutschland ist seit den Tagen F. A. Wolfs, der selbst

konservativer war als einige seiner Gegner zu glauben geneigt sind,

durch manche jetzt aufgegebene Hypothesen und Theorien hindurch
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ZU einer ziemlich konservativen Richtung gelangt. Bei B. findet fireitieb,

was von jenseits des Rheins kommt, wenig Gnade ; an mehr als einer

Stelle ?ei!U's Budies mischen sich politische Antipathien in die wissen-

scliatHichc Untersuchung. Insbesondere niachon die docli wohl aus-

schliefslich von politischen Erwägungen beeinüuisten Ausfälle gegen
den bekannten Schriftsteller K. Hillebrand, bis 1870 Professor an
der facult6 des lettres in Douay, der sich durch seine Übersetzung von
Otfr. Mullers Geschichte der griechischen Literatur ins Fi-anz isische

ein großes Verdienst erworben hat, keinen angenehmen Eindruck. —
I)it? librigen Seiten des Liut hi\s i^08— 334) enthalten Stoffe, die

mit der honierischen Frage in keinem Zusammenhange stellen. Diese

ffVari^t^ litteraires* setzen sich aus Tortrfigen und Aufefttzen zu-

sammen, welche bei verschiedenen Anlässen entstanden sind. Der
Vollsländit,'keit wogen seien die Titel im folgenden aufgezählt, l) Un
recent voyage en Grece (wie es scheint, im J. 1896 unternommen); les

jeux olympiques d'aujourd hui, lettre d'un spectateur (worin der Verf.

seine gelegentlich der im J. 1896 in Griechenland in Scene gesetzten Nach-
ahmung der antiken Nationalspiele gewonnenen Eindrücke schildert) ^)

;

^ i la Sorbonne (Plauderei über zwei an der pariser Sorbonne gehaltene

Promotionsvorträge , von denen der eine die Darstellungskunst des

Taeitus, der zweite Malhurin Regnier, den Schopfer der klassischen

Satire in Frankreich, zum Gegenstande hatte); 4) les sermons de
Bossuet, une Mition definitive (Würdigung der früheren Atisgaben der

Werke des berühmten Kanzelredners und der neuesten von J, Lelmrq);

5) Victor Hugo, les pauvres gens, un plagiat inatlendu (Nachweis,

dafe das bezeichnete Gedicht V. Hugos nur ein Plagiat der „enfants

de la morte" des heule kaum in seinem Vaterlande mehr gekannten

Dichters Clh. Lafont ist); ti) Mgr. d'Hulst, un adieu ä sa memoire du
pied de son lit funöbre (warmer Nachruf auf den ebensosehr wegen
seiner Gelehrsamkeit als wegen seiner parlamentarischen Thätigkeit

angesehenen Rektor des Pariser Institut catliolique, Grafen d'IIulst).

Druckfehler begegnen in dem Buelif wenige. S. 20 ist zu lesen

Fred. Aug. Wolf statt Fred. Wolf, Buchiiolz st. I^ucccholz, S. 2G Nitzsch

st. Nitsch, S. 27 Volkmann st. Volkman, S. 107 succede st. succcede.

S. 305 steht Zeile 8 v. o. der Artikel du, Z. 3 v. u. le unrichtig doppelt.

S. 20 ist in der Fufsnote ciliert, Biu liholz, vindiciae etc. Den voU-

st&ndigen Titel dieser Schrift erfährt der Leser erst S. 27.

G. Hentze, Anleitung zur Vorbereitung auf Homers
Odyssee. I. Bftndehen: (Sesang I—VI. Zweite berichtigte Auflage.

Leipzig 1897. B. 6. Teubner. 8^ Preis M. 0,80.

Das nunmehr in zweiter Auflage — die erste erschien 1890 —
herau^egebene Büchlein bietet zu den ersten sechs Rhapsodien der

Odfsaee einen fortlaufenden Kommentar, der namentlich die Bedurf-

*) Eineii deuticben Berieht darttber findet man a. «. in der Zdtschrift :

Das humamst Gymnasium, VII 1898, S. 186 ff.
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nisse des AnfEüigers berücksichtigt. Der Gebrauch desselben wird

sich besonders fi1r die G. Klasse solcher Gymnasien empfehlen , die

ihren Schülern zur Heiiützung beim Unterrichte nur Textausgabeii

ohne Anmerkungen in die Hand geben. Der vom Texte getrennte

Kommentar kann dann zur häuslichen Vorbereitung dienen. Derselbe

schliefet sich an die 5. Auflage der Dindorfschen Textausgabe der
Odyssee an, und der Name des Herausgebers bürgt für die Gediegen-

heit des Inhaltes.

Nur ein paar Kleinigkeiten sind bei der Durchsieht ties Büchleins

aufgefallen. Wenn S. 7 zu a 88 von ehier attischen Form eiaeÄtvaojuai

gesprochen wird, so kdnnte das den Schöler, dem ohnehin die Neigung,

als das .Futurum des Verbums into^ai eXemoinai anzuwenden, nur

schwer zu benehmen ist, in dieser Neigung bestärken. —
xfxa(>/(r/f^v£ i^vfjt/^ {S 71) heilst doch eigentlich .diesem meinen Herzen
erwünscht*. x

A. Koch, Sc h ü 1er k 0 in m e n t a r zu Horners Odyssee.
Leipzig 1898. G. Freitag. S'\ l'reis M 0,70.

Gegen den Titel des vorliegenden Büchleins mufs entschiedener
* Protest erhoben werden. Einen Kommentar erhalten wir hier

nicht, sondern blols eine Pnlparation ; der H. Verf. selbst gibt

im V'orworle seiner Arbeit diese Bezeichnung. Hef. ist zwar, wie

schon früher aus'^esprochen wurde, ein entschiedener Gegner ge-

druckter Präparationen; wer aber gegen den (Jebraucli derartiger

Hil&mitlel bei der Klassikerlektüre keine prinzipiellen Bedenken
hat, dem wird das vorliegende Büchlein seinem Zwecke ganz gut zu
entsprechen scheinen. Es behandelt nicht die vollständige Odyssee,

sondern eine Auswahl, die aus vier Gruppen besteht, welche 1) die

Heimkehr des Odysseus über Scheria nach Ithaka, 2) die Erzählung

des Helden bei Alkinoos, 3; die Ereignisse in Itliaka nach der Hück-
kebr des Odysseus, 4) die Telemachie nebst der Erkennungsscene
zwischen Laerles und seinem Sohne lo) -2i) enthalten. Diese Aus-
wahl im einzelnen zu kritisieren ist hier nicht der Ort ; nur die Frage

möge im Vorübergehen aufgeworfen werden, ob ein Schüler, der die

Odyssee nach der angegebenen StoiVeinteilung lesen soll, eine richtige

Vorstellung von der Beschaffenheit des Epos erhält. Mag man immer-
hin eine Auswahl treffen, die Reihenfolge der Ereignisse wenigstens

sollte doch beibehalten werden.

S. 22 wird zu XIII 31 anf,'ef^eben : " vfhi; Neubruch. Ist dieser

Ausdruck dem süddeutsclien I^eser verstäiuilich? Warum nicht .Brach-

land" oder »Brachteid"' V S. 03 lautet die Überschrift der Vokabel-

reihe unrichtig XII. 187-369 st. XIII. 187—369. Dals die Sub-
stantiva alle mit Artikel angeführt werden, hat« wie leicht zu erkennen,

einen praktischen Grund, ist alxT gerade bei Homer nicht zubilligen;

man gebe das Genus durch die Bezeichnungen m. f. n. an!
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A. Koch, Schüierkommentar zu Homers Ilias. l.und

2. Heft. Leipzig 1899. 6. Freytag. 8^ Preis des 1. Heftes M. 0.50,

des 3. M. 0,40.

Auch hier entspricht der Titel „Kommentar" nicht dem nach-
folgenden Inhalte, der nichts anderes als eine gedruckte Präparation

ist. Diese schliefst sich an eine Auswahl aus der Ilias an, die recht

konipH/iort orscheint und kaum geeignet sein dürfte, in dem Schfiler

ein klares Bild von dem Schaüun des Epikers hervorzurufen. .Sonst

ist die Prflparation sorgfiiltig bearbeitet. Zii A 17 ist die von A. Spengel

(in <Uesen Bl. XXXIV 65 ff.) gegebene neue Erklärung von ivxvnj/iiSBg

verwertet. Dai's /.u ß 802 noch dat^ Mahlzeit verzeichnet wird . ist

überflüssig; wer den Schlufs der Ilias liest, von dem kann man die

Kenntnis der Bedeutung des Wortes diui verlangen. Die Anführung

der Substanti?a mit dorn Artikel kann nicht gebilligt werden (irgl. oben).

Präparalioncn für die Schultektüre griechischer

und lateinischer Klassiker. Begründet von KrafTl und Ranke.

Heft 33. Praparation zu Homers Odyssee, Buch Xill—XVIli

in Auswahl. Von U. Keitor.

Heft :{5. Präparat ion /.u tlomers Ilias, Buch XUi—XVill

in Auswahl. Von H. Schmitt.
Heft S7. Präparation zu Homers Ilias, Buch XiX—XXIV

in Auswahl. Von H. Sc Ii mi lt.

Hannover, norddeutsche Verlagsanstalt O. (loedel. 8". Preis des

33. H. .M. 0,50; des 35. H. iM. 0.00; des 37. H. .M. 0.65.

über die Einrichtung der , Präparationen denen vorliegende

Hefte angehören; möge man diese Bl&tter XXIX (1893) 328 f. ver-

gleichen. Seine Bedenken gegen ihre Verwendung beim Unterrichte

hat Ref. a. a. O XXXI (180.")) 1-2S kurz angedeutet. Dieselben werden
zwar, so scheint es. von vielen Faeli^euossen nicht geteilt, da ja laut der

Vorbemerkung zu Hefl 33 diese Präparationen schon in zahlreichen

Gymnasien eingeföhrt sind, allein Ref. erklärt unumwunden, da& er

nicht zu den Lehrern gehört, , welche früher solche Mittel ablehnten,

sie aber jetzt ihren Schülern in di»- Hand geben", sondf^rn fl.ifs er

auch heute noch eine derartige Erleichterung der Vorl)ereitung für

überflüssig, ja schädlich hält, im übrigen erkennt er gerne an, dafs,

wie auch die vorliegenden drei Hefte erkennen lassen, die Einrichtung
der J^raparationen" wenigstens ein rein mechanisches Aufnehmen des

Slotfes durch den .Schüler, soweit es bei der ganzen Art m(t;,dicli.

verhindern kann, wodurch sie vor anderen Hillsmilteln dieser ( iattnng

inunerhin einen Vorzug haben. Dafs die Hefte nicht die vollstuudigen

Gesänge, sondern nur eine Auswahl behandeln, ist nicht zweckmäfsig.
weil der Benätzer so gerade an diese Auswahl gebunden ist.

Mfinchen. M. Sei bei.
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P e p p rn ü 1 1 (M- Fiuclolf. Hesiodos. Ins Deutsche über-
tragen und mit Einleitungen und Anmerkungen versehen. Mit zwei

Tafehi. Halle a. S. Verlag der Buchhandlung des Waisenhauses 1896.

IX und 296 S. Pr. 6 M.

Schwerlich dürfte ein solcher Unstern einen griechisdieu Dichter

bei Lebzeiten und noch im Tode verfolgt haben wie den Sänger von
Askra. Ist doch von seinen Werken nur ein Bruchteil auf uns ge«

koinnien und dieser nur in einem wenig zuverlässigen Text« hat doch
in unserer Zeit die an der Zerstückelung der homerischen Gedichte
•geübte llnnd Apv Kritiker, dio sich in der Annahme von Athctesen

und Interpolationen wie im Wetteifer überltütun , das Sczi-'nnesser

auch an dem corpus Hesiodeum angesut/.t und gerade au iimi mit

einem gewissen Behagen ihr Zerstönmgswerk geGbt Man gestalte

mir in einigen Zügen darzulegen, wie die ,höhere' Kritik mit ihm ver-

fuhr. Schon Welcker (Theoy:. 5) wagte das etymologiscli ungeheuerliche,

damals aber für geistvoll gellende Kunststück, den Namen 'Uaiüdo<;

.genereir zu fassen als hU c}dt]v\ damit sollte die Persönlichkeit des

Dichters ins Mythisch-allegorische verwiesen und den Lieder» und
Liedchentheoretikem Thür und Thor zu ihrem Unwesen geöffiiet werden.
Es war die Zeit, wo Homeros auch nur der ,Zusammenfüger' hiefs.

Wenn nun des Dichters Persönliclikeit in seinen Werken selbst etwas
zu leibhaft in den Vordergrund trat, so galt eine solche Stelle von
vornherein als — interpoliert. So iindet sich in einer vielbesprochenen

Stelle der Erga (V. 646—663) die Notiz, der Dichter sei einmal nach
Chalkis auf Euboea zu den Leichensptelen des Amphidamas hinüber-
gefahren, hätte dort einen Dreifufs gewonnen und diesen den Musen
am Helikon geweiht. Der ehrlich naive Dichter setzt liin/n. dies sei

seine einzige Seefahrt gewesen, darum könne er eigentlich über die

Schiffahrt keine Vorschriften geben, wenn nicht — die Musen ihn

gelehrt hätten, „ohne Ende zu singen". Nun hatten die alten Alexan-
driner mit dem eines Lachniann würdigen Scharfsinn zu V. 649 ein

kritisches Zeichen gesetzt mit der Bemerkung: ,,Wenn er sagt, dafs er

vor» der SchitVahrt nichts versteht, wie kann er sie doch behandeln?"
Als ob niemals ein Dichter oder Schriftsteller einen StofY behandelt

hätte, von dem er von Haus aus nichts versteht ! Der Unterschied ist

nur, dals der alte Dichter noch ehrlich genug ist, seine Unwissenheit
einzugestehen. Drückt sich nicht der Verfasser des der hesiodischen Schule
zugeschriebenen SchifTskatalogcs (II. B) ähnlich aus: ,,Ich vermöchte
die Zahlen nicht anzugeben, wenn mich die Musen nicht belehren

würden"? Ins Moderne übersetzt heifct dies: „wenn ich mich nicht

vorher informiert h&tte" ! In den (ünfeiger Jahren hat dann Schömann
in der Schrift ,de compositione Theogoniae* (Opusc. II, 475 sq.) den
Haupt?tofs gegen die Echtheit der Theogonie gefährt, indem er die

läppische Stelle bei Pau^^anin? '0,31.1) urgierte: ,,Die Böoter am
Helikon behaupten, -io hätten durch Überlieferung ütierkommen, dafs

Hesiod nur die Eigu gedichtet habe". Der Grund dieses Köhler-

glaubens ist ja aus dem Zusammenhang ersichtlich. Sie zeigten dem
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Pausanias eine Blechtafel, auf der nur die Erga standen. Hftiten sie

eine solche Anti(juitäl mit dem Texte der Theogonie geiiabt. würden
sie natürlich dasselbe von dieser behauptet haben. Seil Sibörnanns

Zeit geliürte es nun zum guten Ton, von einer ,pseudohesiodischen'

Theogonie za sprechen. Die Aspis verfiel gleichfalls, allerdings mit

einiger Wahrscheinlichkeit dem Los, pseudohesiodisch zu sein. So
blieben nur noch die Erga. Ihnen sollte es nicht minder schlimm er-

gehen : sehen wir uns dieselben in der Ausgabe eines modernen
Liedchenjägers') an, so werden wir erstaunt sein, von den 828 Versen

der Dichtung nur^ mehr 144 vorzufinden, nämlich 24 .Einleitung',

72 ,vom Landbao', 48 ,von der Schiffahrt' ; gesondert hieven ist .das

Gedicht von den 5 Weltaltern' und ,das Gedicht vom Recht und Un-
recht', alles andere ,na(lihe=;indi'^( h' und unecht. Die ursprüngliche

Theogonie bestand nach Fiele aus drei gleichen Teilen, deren jeder

genau 144 (!) Verse zählte

:

1) Ta nsgi Xdovc, Ovqovov, Ilovtov* 2) 7ä ne^ KqSvov mo*

äiel^iov. 3) T(t nfgi Jtoc xa'i d()f).(fo)v.

Duirli eine so zersetzende Kritik mufste selbstverständlich die

freudige Hingabe an das Studium des Dichters auch in philologischen

Kreisen immer mehr erlahmen, trotzdem der bedeutendste Literar-

historiker, W. V. Christ, der gewiCs das RSstzeug der Kritik nicht \

verschmäht, seine warnende Stimme gegen solchen „übertriebenen

Skeptizismus" erhob. Unter solchen Verhältnissen ist die neue deutsche

Übertragung l^. PeppmüUers, die uns den unverkürzten, nur ab und
zu durch Interpolationen etwas entstellten Dichter geniefsen lassen

will, freudig zu begrüben. Sie will wieder aufbauen, was die Kritik

zer^ört hat, sie will nicht nur den Philologen sondern allen Altertums-

freunden die Freude am Dichter erwecken: Der Verfasser weifs zwar
sehr wohl, dafs unsere Zeit den klassischen Studien nicht besonders

günstig ist: aber es gibt doch immer noch eine kleine, andächtige

Gemeinde, welche die L«kt0re der Alten pflegt, und es stellt su hoffen,

dafs diese allmählich wieder zunehmen wird, wenn es gelingt, das

nachwachsende Geschlecht für die Schönheiten und Eigentümlichkeiten

der alten Poesie emptänglicli zu machen ... die vorliegende Arbeit

soll diesem Zwecke in bescheidener Weise dienen." (Vurr. S. VIII.)

In der That ist PeppraäUers Buch so recht geeignet, das Inter-

esse an dem fast vergessenen Dichter, dessen etwas schwerfällige

Diktion mit ihr^n zahlreichen Idiotismen und seltenen Wörtern für

den ferner Stellenden ziemlich mühevoll ist, aufs neue zu beleben.

Die trefflichen Einleitungen mit sachlichen und kritischen Analysen der

drei Dichtunf^ ersparen das Studium der sehr ausgedehnten Hesiod-

literatur. Wir können den Gedanken des Dichters einmal in einer

formell gcniefsbaren übersetznng nachgehen, ohne bei jedem dritten

Vers durch einen kritischen Zweifel gestört zu werden. Wir bekonuneii

den Eindruck, dafs Hesiods Muse doch nicht immer so .nüchtern und

') A. Fiok, Hesiods Gedichte, in der nrspräoglichen Fassung und Sprach-
form wiederbargeiteUt. G5ttingen 1^87.
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haudMcken^ ist, wie man sie gewötinllch hinstellt. Von dem Glanz
homerischer Darstellungdranst fdllt doch auch ein lichter Widerschein
auf die Theogonie, diesen altehrwürdigen Versuch eines hellenischen

Religionssystems, in dem das von Lessing zuerst ^rewnurdigte Kunst-
gehoiinnis, die Diiv^^r' \n ihrem Entstellen zu schildern, doch auch
manijiglach zur Anwendung kommt: es sei nur an den Tilanenkampf
erinnert, durch den die Herrsdiaft der Olympier zustande kommt.
Noch mehr allgemeines Interesse verdienen die „Werke und Tage",
diese Fundgrube für althellenische Kultur- und Sittengeschichle, die

jedenfalls mehr ist als ein ,Helotengedichl', wie es der Spartanor-

köuig Kleoujenes nannte, oder ein ,Bauernkalender', wie V. v. SchelTel

CS scherzhaft bezeichnete. Zieht sich doch durch das ganze Gedicht

als einheitlicher Faden die Bedeutung und Wertschätzung der Arbeit
und der Preis des Segens ehrlicher Arbeit. Der lebensernste

Dichter sieht hierin unserer tnodornen Zeit weit näher, als man ahnen
sollte; ihm sind moderne Prohlenio wie das vom Kampf ums Dasein

nicht nur bekannt, .sondern linden auch in echt humanem Sinne bei

ihm ihre liösung: „In der Natur gilt das Recht des Stärkeren, da
vernichtet das eine Wesen das andere, um selbst leben zu können
(v. 202 flf., 274 ff.): im Menschenleben gibt es ein höheres, sittliches

Gesetz, das niemand ungestraft verletzt, und immer wieder lehrt die

Erfahrung, dafs Recht doch über Gewalt ^'eli t. ' (S. 155.) Solche

Grundgedanken sind von Pepptiuiller in der Einleitung zu den »Werken',

einer auf durchaus selbständiger Forschung beruhenden Abhandlung,
nicht nur klargelegt worden, sondern es wird auch die innere Ver-
wandtHcliafl der ethischen Anschauunj^en Hesicds mit solchen der

Bibel einerseits und der deutschen Sprucluliclitun^' (bes. nach Sinu-ocks

Sammlung) andrerseits trefllicii beleuchtet. So wird u. a. die ökono-
mische Regel V. 368 f.

:

„Wenn du da« Vnh ungreifst, laug' zu, uud wenn du am Ende;
8ohon' in der Mitte, denn eitel ist Schonung üben am Boden."

zusammengestellt mit dem holländischen Sprichwort: ,Spaar, als het

vat Tol is; als het ledig is, helpt geen sparen meer'.

Ebenso gediegen ist auch die Einführung in den pseudohesio-

dischen (Vi lleraklesschild . zu dem zwei Tafeln archaischer Rildwerke

eine willkouunene Rei'^'nlie bilden; man hätte nur noch wünsclieti

können, dafs das vorzügluhe Konipositionsschema, das H. lirunn in

den Abhandlungen der b. Ak. XI, 17 ff. gegeben hat, mitaufgenommen
worden wäre.

Was die metrische Seite der Übersetzung betrifTt. so ist der
Hexameter von P. mit grofsem Geschick behandelt und tribt in seinem
freien, nicht allzu ängstlich gehaltenen und doch mit archaischer Würde
erfüllten Rhythmus ein getreues Abbild des Originals. Nur zuweilen

erging es dem Übersetzer wie dem Dichter, dais die Musen ungnädig
waren, z. B. Th. t. 64

Bei ihnen haben die Huldgöttinnen und Himeros Wohnung
oder W. v. 354 lauter Einsilber:
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Gibt man dir, gib auch; doch gibt man dir nicht, gib auchnicbt!
oder ein Siebenfülsler, W. v. 236:

Immer leben im blüiienden Glücke die Menschen, und nimmer
za Schiffd . » .

Zu yerbessern sind femer u. a. S. 114 Phix (d. i. Sphinx) statt

Fix, S. 220 keusches und reines Gemüts, S. J40 noch st. nocht, S. 239
OV. V. 716), ,der Spötter Gesellen' ist ungenau für ,den Spötter der

Braven' (f'<r.'>Aon' vfixemTiQu). Wünschenswert wären am Rande kurze

Inhaltsangaben gewesen. Auch schöne Konjekturen Ueierte V. gelegent-

lich, Z. B. zu W. 141 (iH'ijrotc), 380 Ouf»W).

Mögen diese Zeilen die Lust erwecken, dem ebensoviel verkannten
als wenig gekannten Dichter näher zu treten; dw Genufs und Nutzen
lohnt reichlich die geringe Mühe, Peppmnllers anregendes Buch dürfte

eine Zierde jeder Lehrerbibliothek unserer Anstalten bilden; nur wäre
zu wünschen, dafs die Verlagshandlung sich zu einiger Preisermäfsigung

des sehr gediegen ausgestatteten Buches verstehen möge.

Mönchen. Dr. J. Menrad.

Griechische Tragödien öbersetzt von Ulrich von Wila«
mowitz-Moellendorff. 1. Sophokles Oedipus. II. Euripides

Hippolytos. ni. Euripides Der Mütter Bittgang. IV. Euripides

Heraktes. 84, 99, 91, 85 S. kl. 8^ Berlin, Weidmannsche Buch-

handlung. 1899. Geb. ä 1 M. (In 1 Bd. eleg. geb. 6 M.)

Nicht zum erstenmal bekanntlich Irilt der Nachfolger von Ernst

Curtius auf dessen Lehrstuhl an der Berliner Univorsität als Cbor-

setzer vor das Publikum. Nachdem er 1SS5 des Aescliykis A;;amemnon
griechisch und deutsch , doch ohne Konnnentar verütientiicht hatte,

erschien 1891 der Hippolytos des Euripides griechisch und deutsch,

mit Vorwort, Einleitung und Anmerkungen, und auch der zweiten

Bearbeitung seiner grofsen Ausgabe von Euripides' Herakles (1895) ist

eine Übersetzung beigegebL-n. Dann hat v. W. einst weilon das Mittel-

slück der äschyleischen Orestie. ,das Opfer am Grabe", in ahnlicher

Weise bearbeitet wie den Hippolytos (1896). Schliefellch sind noch

die Übersetzungen aus Bakchylides in seinem Schriftchen Aber diesen

Dichter (1898) zu erwähnen.

Auf mehrfache Aufforderung hin hat sich v. W. nun entschlossen,

eine Reihe von Verdi'ulschuniren ^riocliischer Tragödien weiteren

Kreisen darzubieten. ZunucliaL lagen vier Hefte vor; zum erstenmal

veröffentlicht sind die Übersetzungen von Sophokles' Oedipus und von

Euripides' Hiketides.

Die Hefte gehören sicherlich zu dem Bedeutendsten, was unsere

Übersetznngs-Lileralur aufzuweisen hat. Vor allem ist zu rühmen,

dafs der Gedanken^anj^ überall mit voller Schärfe herausgearbeitet ist.

Unklarheit, Verschleiern schwieriger Stellen durch pomphafte oder

verschwommene Ausdrucke finden wir hier nicht Lichtvolle Klarheit

Witter f. 4. OTuwHltfMdiidir. XXZVI. Jabf«. 7
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nun haben auch z.B. die beiden letzten Sophokles-Übersetzer^) er-

strebt, und ihre Leistungen sind gewiCs achtungswerl. Aber man ver-

gleiche V. W.'s Verdeutschung des Oedipus mit den ihrigen, und man
wird finden, dafs diese an tiefem Eindringen, an Energie der Nacli-

emplindung, an freier üestailungskraft weit hinter jener zurückstehen.

Diese Vorzüge zeigen ebenso die anderen Hefte.

Die Sprache der Übersetzungen atmet Leben und Kraft. Sie

bezeichnet eine entschiedene Abkehr von dem gequülten Halbdeutsch,

wie von der akademischen Glätte vieler früheren Verdeutschungen

altklassiäciier Gedichte. Wie v. W. in seiner scharf umrissenen Per-r

sönlichkeit, die sich mit stolzer Unbefangenlieit gibt, etwas ausgesprochen
Modernes bat, so erinnert auch seine Kunstweise m manchem an die

moderne Richtung in ihrem Gegensatze zur Epigonenpoesie. Ihm ist

die Versform mehr als ein Gewand , das dem Stoffe übergeworfen

wird; er freut sich des kräftig bezeiclinenden Wortes, des Wurzel-

haften, Unverbrauchten ; er kennt weder den konventionellen Jamben-
stU noch Ästhetische Zimperlichkeit, fftllt Heber einmal ins Prosaische

als sich in ein gleichförmiges Pathos zu verlieren. Charakteristisch

ist seine Vorliebe für ganz kurze schlichte Scitze. in die er oft ver-

wickelte Ausdrücke des Originals auflöst, meist jedoch ohne das
geistige Band zu zerschneiden.*)

Die Glanzpunkte der Übersetzungen sind die Ch5re. Es ist, als

wenn mit der Schwierigkeit der Aufgabe auch die Kraft des Über-
setzers gewachsen wäre. Die rhythmischoii Systeme, die sich nur
manchmal an die Metra des Originals ansciiliefsun, ^) sind vielfach

wahre Kunstwerke. Wir haben nie die Enipßndung, auch nicht bei

den respondiereoden Strophen, daCs der Inhalt mühsam in ein vorher
zurecht gelegtes metrisches Schema hineingeprefet ist, sondern wir
ffdilen: der Inhalt hat sich von selbst die Form gefunden, in der

geheimnisvollen Weise, die den echten Dichter kennzeichnet. Freuen
wir uns, dals v. W. den Reim, an den er anfangs dachte, aufgegeben

hat: die edle Plastik seiner Strophen hätte dadurch nicht gewonnen,
die Treue entschieden gelitten.

*) Fr.inz Bilder. Seclis Tragödien von Sophokles in deutscher X;ir'hl)ildunjf.

Leipzig 1696. - Oskar Hubatsca, Die Tragödien des Sophokles in neuer Über-
•etzung. Bielefeld u. Leip^i^ig 1896.

^) Wenn £ur. Hik. 163
«JiX* (u »txS* 'EXXtti* dixtumratof xuim,
(O'ifC AtTr^ynty, fv ury maywuii itytu

nitywy ngo{ ov&ag yüyv aoy dfjiniayity X^ih
itoXthf ttyr;Q rvpayyof tvdttifmy nai^ . . .

üb«netBt wird
Theiseuä, du hlHt der erste Fleld von Hellas,

du herrschest in Athen. Es lallt mir «ohwer
bittflehend deine Kniee zu umfassen.

Icli bin ein alter Manu und habe selbst

dei Königsthrones Glanz zuvor gekostet . .

.

so Termirst man namentlMh swisclwa dem «raten and zweiten Satz den Za-
aammenhang.

*} So Oed. 161 Hipp. IKffi.
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Die Einleitungen bieten nicht, wie sonst bei Übersetzungen ge-
wöhnlich, Altbr k les im FeuilletonstiK sondern durchweg Tief-

geschöpfles. Originales, und das in einer knappen, von allem
Schablonenhaflen weit entfernten Form. Sie sind tretflicli geeignet,

sowolil die Vorbedingungen für Verständnis und Genufs bei dem Leser

zu erzeugen *) als auch die erhaltenen Eindrücke zu vertiefen. Wert-
voll sind auch die nicht zu sparsamen dramaturgischen Angaben in

den Stücken. Polemik aber nach Art der im Vorwort zu den Hike-
lides geüblen möchte man wenigstens in Schriften, die auch in die

Schule ihren Weg finden sollen, nicht antieffen.

Nunmehr zum Einzelnen. Während v. W. bei dem altertümlich-

erhabenen Aeschylus den jambischen Trimetcr des Dialogs beibehält,

ersetzt er ihn für Sophokles und Kuripides durch unseren jambischen
Fünffüfsler, was keiner Rechtfertigung bedarf. Die eine Schattenseite

hat es, daCs eine Vermehrung der Verszahl dabei nicht gut zu um-
gehen ist. So ganz nebensächlich ist es aber nicht, in wie viel Versen
ein Gedanke ausgeprägt ist, ob etwa ein Satz mit dem Verse schliefet

oder noch in den nächsten hinübergreift. Es gibt eine unabsichtliche,

verborgene, aber sicherlich unbewufst wirksame Architektonik des

Gedankenaulbaues im Verse, die es z. B. möglich macht, in Iphigeniens

Eingangsmonolog bei Goethe zahlenm&l^ig eineSymmetrie nachzuweisen.*)

Diese mufs sich nalürlit h bei der Vers( liiebung der Verszahl etwas
verwischen. Manchmal glaubt man aufsertleni bei v. W. herauszufühlen,

dafs, um einen .Vbschiufs zu erreichen, gestreckt winl: so Her. 311. 326.

Übrigens hat v. W. in den nicht zum erstenmal erschienenen Stücken
gegen die frühere Bearbeitung einigemale in erfreulicher Weise gekürzt:

so Her. IG:{. 174. dvtdaiiai hat er sich nicht gestattet, aufser wo
das Original sie hat; Bader in seiner Übersetzung des Sophokles läfst

sich hierin mehr gehen. Die Stichomythien sind meist streng durch-
geführt.

Was die Behandlung des deutschen jambischen Verses betrifft,

so föllt der reichliche Gebrauch auf, den v. W. von dem Rechte macht,
den Vers mit einer betonten Silbe zu beginnen. Wenn dies in ruhiger

Hede bei zwei oder gar drei aufeinanderfolgenden Versen der Fall

ist (wie Her. :207 und ebd. 7), so klingt es hart. In den heftig hervor-

gestossenen Worten Don Gesars bei Schiller (Braut v. Bf. III 4) stört

es uns fünfmal nacheinander nicht.

Die Zeit, in dor man die verwickelten, erst durch Musik und Tanz
recht zur Geltung kominenden chorischen Systeme dor GriiM hen im

Deutschen genau nachzubilden versuclite, ist glückliclierweise vorüber.

Christian Stolberg (1787) mit semem Ausweg, die Ghorlieder in den
Formen der horazischen Lyrik zu geben, hat keine Nachfolger ge-

funden; diese Formen sind eben zu stabil, zu klein und zerrei&en

*) In der Einleitung zmn Herakles S. 12 rät v. Vf. dem Leser .,voii all den
niedrigen und unwürdij.'^'n Vll|•^tt•l!unpfen abzusehen, dio wir vrm Kindeslieinen

Dtit dem Natnea des Herkules verbiaden". Wann wird der farnesische Herkules
einmal aufhöreiif onrare Toratellang tob dem grieebiacheii Heroi so bestimmen?

'} Lwtw. Bellermann im Vorwort sor 2. Ann. des König Oedipos (Leipagl876).
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(las Gelüge der Strophen. Wie schon gesagt, bildet sich v. W. — wie

andere vor ihm — selbst rhythmisclie Strophen, die sich nur manch-
mal an die Ifetra des Ori^nals anlehnen; sein Lehrmeister ist Goethe

in seinen freien Rhythmen und antikisierenden dramatischen Dich-

tnngen. Doch halte er nicht wenig dazuzuthnn. Es würde zu weit

führen, sein Verfaiiren zu analysieren und mit Proben zu erläutern:

nur weniges sei erwähnt. Die Strophen sind weder schmächtig noch

locker gebaut, wie bei anderen derartigen Ymicben; sie sind streng

und fest gefügt und entfoHen sich manchmal zu wirirangsvoller Breite.

Der Rhythmus tritt bei richtigem Lesen unzweideutig heraus. Dafs

die Responsion manelinial stärker markiert ist als im griechischen

Text, ist nur zu billigen, da wir die Verse imv lesen und überhaupt

weniger darauf zu achten gewohnt sind. So entsprechen sich im
Oedipus:

If)? (I) noTTüt. draQti)iia yuQ <fiqm
\
TH^ttJü

179 nohis dvd^f^fios oAAvra«.

V. W. übersetzt

167 Acli, die Leiden, die wir dulden,

wer zählt sie?

179 Ach, die Schar, die so dahinstirbt,

wer zfthlt sie?

Zusammenstoßender Mus im Verse, wie wir ihn z. B. im Penta-
meter haben, ist im Deutschen leicht etwas Mifsliches, da er im
normalen Redeton nur in ganz besonderen Fällen vorkommt, v. W.
verwendet ilin !ii< ht häutig, aber wirkungsvoll, und erleichtert durch
eine kleine Abrückung im Druck das Lesen; so Her. 1061:

Ja, er schlaft,

schl&ft der Schuld dumpfen Schlaf.

Manchmal fmden wir die glücklichste Tonmalerei; z. B. Her. 121:
freilich, wenn es steilen Hai^
aufwärts z i e Ii n s < 1 1 1

,

lahmet leicht das Kols am Wagen.
Wie gut ist hier das Mühsame in den vier schweren Silben aus-

gedrückt, die nach dem vorausgehenden Verse fast als rgUfl^noi

erscheinen ! Dergleichen hat aber nie das Aussehen eines erklügelten

Kunststückes; es liat sieh von selbst dargeboten, wie Allitteration und
Assonanz, welche häutig die gehobenen Partien verschönen. Beispiele

für diese sind die beiden eben angeführten Stelleu, ferner Her. G50
aher das leidige neidische Alter

hafe ich von Herzen

In der Paudora wagt Goethe auch Choriamben:
Mühend versenkt ängsilidi der Sinn
Sicli in die Naclit. tuchet nmtonst
Nach der Gestalt . .

.

Dieie hatte v. W. wohl im Ange, als er in der grofsen Ansffabe des Heraklee
iitif'rsetzte : 1046 „Tretet zurück, Jin'id. f (M i-äusch. meidet (Tps(-l)rei, wecket ihn
nicht", Aesp. 1072. Bei der Überarbeitung hat er die Choriamben mit Uecht
aufgegel^en.
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oder Oed. 466
BeflägV er seinen Fuis zur Flucht

gesdiwinder als das schnellste Rolls.

Mit Blitz und Brand bewaflhet stflrmt

Apolion .hinter ihm . .

.

Die grofse Sprachgewalt des Übersetzers zeigt sich vielleicht

nii*gonds mehr als wo es gilt, das Entsetzliche, Gräfsliche, für das den
Tragikern so reiche sprachliche Mittel zur Verfügung stehen, im
Deutschen wiederzugeben. Ich führe nur an, wie v. W. die Ghorstelle

Her. 380—385, keine leichte Aufgabe liSr den Übersetzer
,

sprachlich

bemeistert:

xdi tpa/uoig iduf.iaa^ niaXoiK Jiof.n]Sfoc,

cti ^oviaujt yarva<v* dxähv' t^oa^ov

xd^m/ta i^ta y^wai, xagfiovalctv dv-

Halfterlos an blutbespritzten Krippen
schlangen Diomedes' Thrakerrosse
wfisten Frafe in unnahbarer Wildheit;
gierig schroteten die eklen Kiefern
blut'ge Glioder von zerrissnen Menschen

:

aber er zwang ihnen ein das GebiTs in die Mäuler,
bändigte sie ...

Dafs eine wirkliche Verdeutschung, die nichts verlieren will, an
solchen Stellen wortreicher wird als da.^ Original, lilfst sich nicht ver-

meiden. Manchmal ist der IJberseLzei- auch mit Glück kürzer, wenn
er z. B. Oed. 16 ftiv oiSäna fuuQov 7tt£<r9^ ifi^ävovree, o2M
Y^e^ ßoQ&s wiedergibt: „unflOgge Jagend und gebeugtes Alter".

Zum Schlufe stelle ich einige FAlle zusammen, in denen man
mit der Wahl des Ausdruck.s nicht einverstanden sein kann. Gerade
ini Ocdipus, dessen Stil höher ist als der euripidei.=5cher Dramen, be-

gegnen wir öfters Wendungen, die zu ungeniert sind. Ein Wort wie

„blödsinnig'' nimmt ein sophokleisclier Glior nicht in den Mund
(Oed. 690 nuQa<fi)()vtnov, 0ie ganze Stelle . . . nicht glücklich, ,,blöd-

sinnig** — ^'"0; »idumm, Dummheit" stehen im Gefühlswert tiefer

als fi^äQog, fiojQt'n (536. 5i0); trivial klingt: „das kann ich mir von
ihm nicht bieten lassen" (1-29, v^;!. 3.^5), „vages Meinen" (Dsl),

„darum werd' ich auf Orakol.s[ini(:ho Ibrtan nach keiner Seite Hück-
sicht nehmen" (857), was an den Ton einer amllichen Bekanntmachung
erinnert. Einem etwas „stecken" (57S) ist vulgär, wie Hik. 665 „den
schiert es wenig". „Die Rechnung aufmachen" (583) ist im bildlichen

Sinn zxi auffallend gegenüber dem Ausdruck h'iyov (hSovai. „Zu nahe
thun" (332, auch Hik. 524) ist in besserer Sprache wenigstens un-

gebräuchlich, xaxüg wird im Oed. und Hipp, zu oft mit „Schurke"
übersetzt Hik. 835 stört „scheufslich", Her. 518 ist „pfui der Klein-

gläubigkeit" zu aifektvoll.
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„Ab und toi*' ist» ^bgctban^; so wird es gebraucht Oed. 972.

Nicht zu biliif^en ist es, wenn der Ausdruck im Sinn von „verloren,

dahin" steht, wie Her. 69 und Hik. 1139 (hier zweimal für ßeßäan).

Unschön isl flipp. 527 träufelst du schmachtendes Langen ins Auge"
und icanii mit Goetlies ..Langen und Bangen" nicht entschuldigt werden.

Ein so seltenes Wort wie „üefels" (des JSkiron, Hipp. Ü/'J) ist für den

schlichten Ausdruck SxeiQmides rrir^ nicht das entsprechende.

Gewagt ist der „Anlauf des Lanzenwaldes" (Her. 164).

Durch die Ergänzung eines verlorenen Verses — Lücken werden
besonders in den flikotides manchmal ausgefüllt — entsteht Her. 1190
ein unangenehmer Ai-klang zwi.schen den Wörtern „Keule" und ., Pfeile".

Hart klingt Hipp. *JG5 „wenn sie sie elend machte" und Oed. 692
„wollt* dich ich verleugnen".

Selten wünschte man eine Stelle klarer gefafst. Hipp. 321 würde
eine bessere Antwort auf MO sein, wenn ..ich" mehr hervorträte,

etwa durch den Iklus. Her. 1340 wird mancher einen Augenblick

stutzen. Hik. 270 würde der Zusannneniiaug besser mit „denn" (statt

„und") hergestellt. Her. 561 würde nachdrücklicher lauten durch eine

Wortstellung, die dem Griech. entspräche.

Der Ausdruck o ln^(U^• ttdo>s Olöinovg (397) wird übersetzt

„Oedipus, der blöde" (vgl. Einl. S. 7 Anin l Damit wird etwas
Fremdes in die Stelle hineingetragen; Oediini- tjcziehl sich nur auf
die ihm von Teiresias 366 vorgehaltene L'nkciiuüiis.

Ausstattung utid Druck der Hefte sind gut.*) Angenehm ist,

dals die Vers/.ahlen de.s G'rundtextes beigriTigt sind.

Diese Tragiker- Übersetzungen sind eine wahre Bereicherung
unserer scliönen Literatur. Jede Zeit hat ihre besondere Art der An-
eignung des klassischen Altertums; für diu (Jegenwart scheint mir
V. W. in der Hauptsache das Richtige getrofien zu haben. Er darf

des Dankes aller Freunde des Griechentums und hoher Poesie sicher

sein; von der tiefen Begeisterung, aus der diese Übersetzungen ent-

sprungen sind, wird auf jeden Leser, sollte man meinen, etwas über-
g'.'iien. W'as lias |.'era{lo heut/.uta,.'*' zu bedeuten hat, ist klar.

Müciitt'u bald weitere Bamicheu lolgen 1 In Aussicht gestellt sind zu-
nächst Agamemnon nnd Ghoephoren. v. W. wAre auch, nach einigen
Proben zu schliefsen, im stände, Stücke aus Pindar wahrhaft zu
verdeutsclit ii, i ine Aufgabe, die bekanntlich noch niemand gelöst hat.

Vielleiclit dürlen wir auch das von ihm noch erhoffen.

Augsburg. R. Thomas.

*) Vgl. Geibel, Die Blutrache Iii: „li^wig ab und tot ist unser Hader''.
') Von 8torend«D Druckfehlern habe ich nur bemerkt Oed. 1489 ich si. ihr.

Ilik. 14(J iu den st in 'lein. Ivimtu i -.wn Sclilufs zu vifl. — Siin^t:i,'c Ver-
sehen : In den Hik. ist öfters „CluiriÜhierin'" st. ^ChorlÜhrer" zu lesen (,S. 49,

50, 00, 91). Her. 690 ist der Responston halber Jungfiraun st. Jiugfranen xu
setzen. Oed. 225 und Hipp. bdO ist die Verszahl falsch gesetzt, Her. 1040 fehlt sie.
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Oskar Pro eh de, Beiträge zur Technik der alten

atli seilen Koiiiödie. Leipzig, 0. R. Reisiand, 1898. 215 S. 8. 6M.
Diese Ahhaiullung eröffnete einen neuen (II) Band der bekannten

„Berliner Studien für klassische Philologie und Archäologie" (N. F.), her-

ausgegeben von Oskar Seyfifert. Auffallend ist an der Schrift, dafs auf

dem Auüsentitel eine Arbeit äber .die Technilc der alteu attischeo

Eomddie*, auf dem inneren blofe mehr «Beiträge* zu derselben ver-

sprochen werden, diese Beiträge at>er schliefslieh zusammenschrumpfen
auf eine Zusammenstellung über die Komik der namentlichen
Anspi e lu n '„M n bei Aristophanes und seinen Kollcfren. Die Unter-

suchung hat lediglich die Form einer systematischen Anordnung der

Stellen. Über das doktrinäre Einteilungsschema derselben, sowie über
die Einreihung mancher Stelleii kann man verschiedener Ansicht sein.

Kap. I behandelt „die der Komödie eigentümlichen Arten des Witzes",

welche hani)lsächlich auf der Durchbrechung der dramatischen Illusion

durch Anripielungen beruhen. Im 11. Kap. „Die satirisciien Anspielungen''

kann von einer Zergliederung der Technik nicht die Rede sein, da
die angegriffenen Personen einfach nach den verschiedenen Eigen-

schaften und St uiileri iuf;ierLilirt sind, die verspottet werden. Es mag
die Frage entstellen, ob durch diese Anspielungen auf da? wirkliche

Leben die dramatische Illusion nicht durchbrochen wird, und die

vielen RückVerweisungen zeigen, daXs die beiden Einteilungsprinzipien

dieses Kapitels das der abrigen durchkreuzen. Eher wird man in

Kap. III (.Das komische Spiel mit Namen*) und Kap. IV («Die äbrigen

Arten des Witzes") ansprechende Versuche einer lechnisdhien Klassifi-

zierung finden können. Freilich beseliränkt sicli das alles nur auf einen

Teil des Feldes, auf dem sich die alten Komiker mit uni:o7.o;^^ener

Freilieit und unbekümmert um die Einteilung der Witze tummelten.

Die Interpretation von Aristoph. Equ. 574 (S. 14), Av. 808 (S. 193),

Strattis fr. 54 K. (S. 45) scheint nicht das Rtdbtige zu treffen.

Auch war die ablehnende Haltung des Verf. gegen van [.ocuwens Vor-

mutungen in mehreren Fällen wohl unnötig. Öfters, besonders in

Kap. 1, begegnen uns eigenlümliclie Ansichten darüber, was ein Witz ist.

In dieser Beziehung bedauert man vielleicht ein wenig, dals ein Buch
über die Witze der geistvollsten und mutwilligsten Komiker so sdir

von allem Humor frei ist. Indes liat ja der Verf. nicht die Schuld
daran, dafs man einen Wilz zerstört, wenn man ihn analysiert.

München. Ernst Bodensteiner.

Piatons ausgewählte Dialoge erklärt von Hermann Sauppe.

3. Bd. Gorgias herausgegeben von Alfred Gercke. Berlm, Weid-

mann 1897. 2 M. 70.

In dem Nachlais Hermann Sauppes fand sich Text und Kommentar
zu Piatos Gorgias. Die Herausgabe übernahm Alfred Gercke, dessen

Aufgabe es war, eine orientierende und seinen b»'sonderen kritischen

Standpunkt bezeichnende Einleitung vorauszusciucken. Die beachtens-
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wertesten und eigenartigsten Ansichten desselben mögen hier kurze

Erwähnung finden: Der KallUcles im Dialoge Gorgias ist eine er-

dichtete Figur, welche die politischen und philosophischen An-
schauungen jener Zeit rei)r;iseiitierl. Mil Deusclile nimmt der neraii>-

geber an, dafs Plato keinen bestimmten Zeitpunkt bei der Ab-
fassung des Dialoges sich gedacht hat. Wie Kallikles eine erdichtete
Person, so ist der ganze Dialog eine Dichtung. Sffit Bonilz hflit

Gercke an der Dreiteilung des Gespräches fest entsprechend den
3 Mitunterrednern. Das Hauptziel der Krörterung ist die Darstellung

des rechten Lebens berufes in Tugend und Gerechtigkeit. Die

Person des Sokrates ist eine Maske für Plate selbst, die Philo-

sophie und die Dialektik des Dialoges geht über den historischen Sokrates

hinaus. Der Dialog Gorgias ist ein reifes Meisterwerk Platoe.

Das 1. Buch der Politeia bildet nach Gercke eine Vorstufe zu
Gorgias aus Piatons sokralischer Periode. Die Zeit der Ab-
fassung lälll nach Phüdrus und der Schulgründung des Isokrates,

also bald nach 387. Mit besonderer Sorgfalt prOft der Herausgeber
die polemischen Beziehungen, in denen Gorgias zu andren
lilterarischen Eivengni^-on jonor /.eil steht. Der Kommentar Sauppes
zeugt von gründlicher iSpruchkenntnis und feinem Verständnis des In-

haltes.

FGr die Hand des Lehrers ist das Buch von hohem Wert.

Praeparation zu Piatons Kriton von Prof. Dr. Gaumitz. Hannover,

Goedel 1897* 50 P^.
Um dem Schüler ein sittlich zu billigendes Erleichtemngsmittel

für die Lektüre der allen Klassiker an die Hand zu geben, um ihn

vor Benützung unerlaubter Hilfsmittel zu hewahron und zugleich Lust

und Liebe zu den alten Schrillstellern zu fönlern, sind diese Prä-
parationen angefertigt worden. Eine lobenswerte Richtung dieser

Präparation besteht darin, dafs auf Etymologie, Grundbedeutung und
Bedeutungswandel Rücksirhl ^'cnommen wird. In der Erklärung der
Formen mid der synfaktiachcn Erscheinungen setzt die Prrij>aralion

bei dem Schüler gar zu wenig Kenntnisse voraus. Den tjchülern bietet

die Präparation eine grofse Erleichterung.

Würzburg. Nusser.

Anthologia Graeca epigrammatum Palatina cum Planudea

ed. H. Stadtmueller. Vol. II pars prior. Lpzg. Teubner 1899.

XCII 524 pp.

Dr r ''2. Band der Stadtrm'illerschen Anthologieausgabe enthält das
nmtanfrreiche 7. Buch, din Gral)epi;.M'annne. Die Vorzüge, die unr
beim 1. Band hervorhoben ^s. diese Zeitschrift XXX S. 750 f.), treffen

wir in gleicher Weise bei der Fortsetzung. Nicht nur der Kritiker,

der über die Überlieferung möglichst zuverlässige Auskunft wünscht,
wird in ihr über alles erschöpfenden Aufechlufs erhalten, sondern auch
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der Golchrte, der sich mit der Geschichte der AiiLhologien vor und

nach Keplialas beschäftigt, wird in den Randbemerkuni^n und der

umfangreichen Einleitung die neuesten Forschungen und viel eigene

Arbeit des Herausgebers finden. Auch über die Autorschaft manches
Epigramms sind feine Beobachtungen hier und dort verstreut. Auf

Einzelheiten cinzugciien, muls icli mir versagen ;
mag vielleicht mancliej-

das eine oder andere anders wünschen, die Ausgabe bleibt ein ruhm-
volles Zeugnis deutscher Gelchi samkeit. StadtmüIK r widmete den

Band, der uns in tlie (n fulile der Griechen beim Tode ihrer Mit-

menschen einen tiefen Einblick gestaltet, den Manen Erwin Rohdes
mit den sinnigen Versen:

München. Theodor Preger.

Aristotelis ars rhetorica itorum edidit Dr. Adolphus

Roemer professor Erlaugensis. Lipsiae, Teubner, MDCCCLXXXXIX.
8**. S. CIV und 245.

Roemers zweite Ausgabe der Aristotelischen Rhetorik mit der

ums Doppelte angewaclisenen Praefatio ist keine von den gewöhn-
lichen Neuauflagen unserer Textausgaben, sie ist ein neues Buch, das

in der kritischen Historiographie der griechischen Rhetorik vielleicht

mehr bedeutet als das voluminöse Werk „Die antike Kunstprosa"
von E. Norden aus dem vorigen Jahre.

Die ersten 40 Seiten der Praefatio wiederholen im grofeen ganzen

ohne tiefgehende Veränderungen die Darlegung von Roemers Stand-

punkt in der Handschriftenfrage und begründen seinen engen Anschlufs

an den ausschlaggebenden Kodex, den bekannten Farisirnis 1741 ans

dem 11. Jahrh. (A ); siehe darüber die Anzeige der ersten Ausgabe
von Chr. Wirth in diesen Blättern XXII (1886) S. 224 226; nur er-

scheint die alte Übersetzung (Tr ) des Predigermönchs Wilhelm von
Muerbecke, il^ren Hochschälzung in der ersten Ausgabe (1885) mehr
unter dem Einlluls von IJitlnieyers Dissertation (München 18S3) stand,

jetzt nach A. Busse (diss. Berol. löSlj dem Herausgeber weniger ver-

Iftssig wegen der den Wortlaut des Originals verdeckenden Latinismen.

Dagegen sind die Scholien (in der ed. Ac. Boruss. XXI, 2 von

H, Rabe 1S9G) öfter mit Glück herangezogen fvgl. z. B. p. LXXXIV).
Das Hauptziel der neuen Ausgabe ist aber die V^erfechtung der

These: Von der Rhetorik des Aristoteles gab es eine zwei-
fache Überlieferung schon im Altertum: eine umfangreichere,

lückenlose, von Aristoteles selbst herrührend, und eine kürzere, von
einem faulen und stupiden 'redactor' fabriziert; unsere Überlieferung

hat die kürzere Fassung mit Zusätzen, aber unzureichenden und oft

verkelu-ten Zusätzen aus der vollständigen. Diese neue, aber mit dem
bewährtesten Rästzeug der Philologie, mit sicherer Beherrschung des

Stoffes und glftnzendem Schar&inn Seite XL—>CII durchgefochtene
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Ansicht ist oraassichtlich ein Erisapfel (ür die Reisensenten der neuen
Ausgabe; sie kann auch hier nicht wohl unbesprochen bleiben, wenn
schon ich betonen mufs. dafs im apparnlus criticus prunklos noch viel

stille Arbeit liegt, die auch der Ocl.-uchluiig wert wäre. inid dafs

noch manclie andre Koutroverse anlockt. — Wie iji so vielen Dingen

macht der scharGrinnige Spengel in seinem Kommentar (Arist. Rhet.

Vol. II p. 297) zu einer Stelle auch die weittragende I'ü iDt rkung:

Dionysius minus integro exemplo deceptus esse videlur, nämlich zu

dem wörtlichen Citat aus Aristoteles bei Dionys. Halic. p. 74»'» H.,

wu dieser den roVio^ ex lui noia; äXkif/.a und auch die Beispiele

'Alkmaion des Theodektes* und Prozeb des Demosthenes und der
Mördei des Nikanor* anführt, aber deren Wortlaut, den unsere Hand-
schriften bieten, nicht kennt, vielmehr unf^eschickt die Stellen sucht.

Ob nun für Roemer diese Slelle, die so ziemlich im Zentrum seiner

Erörterungen steht (LXIll sqq.i, oder die zahlreichen Lücken und Un-
ebenheiten der eigentliche Ausgangspunkt seiner kritischen Gampagne
war« ist für uns ziemlich gleichgültig. Er fuhrt dem Leser ein reiches,

verlässigos, zielsicher greordnetes Material vor, und ich nuifs gestehen,

ich habe hei der zweiten Lektüre manches Kragezeichen wejrgestrichen.

das ich bei der ersten ungläubig au den Rand gesetzt halte. Gleich

beweiskräftig sind die ca. 50 Stellen, die verwendet werden, natürlich

nicht. Am fraglichsten erscheint mir ^Meich die erste Gruppe : Lücken
wegen fehlender Beispiele (p. XLI — Lli, wo nämlich der librariiis

vcl redactor, der .,semper ad flnom festinat", in seinem „furor delendi"

eine Reihe von Beispielen einfach weggelassen habe; so, wenn zu I c. 13

die Gitate aus Sophokles und Euripides gegeben werden und es dann
einfach heifst xcu mf iv i^ Mcrjai^naxo) AXiuiäfta^, ohne da& der
Worllant folgt. Dementsprechend raülsle man /.. B. bei unserem
Lessing gar manches Citat vermissen, und aus den Kommenlaren liefsen

sich die Lücken auch leicht ausfüllen (z. B. Dramal. 39 Abs. 2). Ich

denke mir vielmehr mit anderen die Sache so : Die vom Meister her-

ausgegebene Rhetorik enthielt wahrscheinlich bei weiti iu nicht alle

Beispiele, mit denen er dem engei-en Kreis seiner Zuhörer das rhetorische

Lehrgebäude vt-i ansi liaulichte, aber das treue Gedächtnis der ScIiüIlm'

hat sie bewahrt, und manche sind so später den Arislotelesexemplareu

noch beigeschrieben worden, z. B. der reichhaltigen Sammlung der
dcrmt im III. Buch. Wenn bei dem obenangefuhrten rojrog i» %ov
7T(Joc dlh\).a des Theo lektes Alkmaioti als Beispiel herangezogen wurde,

so blieb woiil der Fall ( )restos-Klytäriiestra nicht uni?enainit ; Ihal-

sächlicli benützt dieses Beispiel die griechisclie V orlage der Herennius-

rhetorik (besonders I § 26: iure occidi — at non abs te . . oportuit);

( in anderes Beispiel für den vielbehandeUen /o;rr^- bei Dionys. Ilal. 277'

(747 K). Die wm Schlufs dos zweiten Buches, wie es scheint, planlos

zusannnengehäul'ten lonoi sind in dieser I'olge kaum von Aristoteles,

daher möchte ich den Lücken und Unebenheiten, die gerade in dieser

Partie oft wiederkehren, kein grofses Gewicht beilegen. — Weit mehr
als das Fehlen von Beispielen spricht für Roemers .Vnsicht die Unter-

brechung der tiedankenfuhrung (p. U—LXHI) oder Lücken, wo Aus-
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führungen fehlen, die durdi Dispositionssätzchen angekündigt
sind und vom Autor in der Hegel auch gegeben werden: z. B. I c, 9

p. 1366b 22, wo die Definition der ao(fiu fehlt (vgl. p. 1371b 28). oder

wenn bei der stellenden Disposition im II. ßuch a) nwi öiax^ifievoi

(z. B. ^i&nvaO* b) tifnv euiheuuv (^^.), e) inl noiots oder ntia
(%4Sovra*); das eine oder andre Stack fehlt, z. B. II c. 4 p. 1380b 34
TTcäg IxovTfc; wenn Roemer diese und ähnliche Lücken, obwohl natür-

lich auch er von einem Aristoteles nicht eine Schablone erwartet

(p. LXüij, bei dem Original als unerklärlich bezeichnet, so wird er

kanm auf starken Widerspruch stoben. Auch der Nachweis scheint mir
überzeugend, dafs manche Partien odti Zusät/e nicht an rechter
Stelle sind (p. LXXI— LXXVII), indem der Krgänzer, vielleicht identisch

mit dem oben qualifiziert i n *redaolor* am SchluXs oder in der Mitte

von Zusammengehörigem Zusätze machte ohne Verständnis tür den

Zusammenhang; z. B. III c. X4 p. 1415b 28—33 h 6i jOe imSstutt^

ioXi . . . Aa»fimiJMvh$s, obwohl das jiQooi^iov im ytvoi entietutmov

schon vor dem Stxavixov abgemacht ist. Interessant ist Roemers Dar-
legung (XCVIII sqq.). wenn auch nicht einwandfrei, dafs wir in II c. 1

und il c. 16 Beispiele der beiden ir'assungen vor uns liaben : die ge-

kürzte des EJpitomators in c. 1 Z. 21 inü Mvtna . . . nmwMvvSCew^
die ToUe, edite Ausführung des Aristoteles in c. 18 Z. 8 inn dk

TW»' nt^avwv . . . »*^^^xolV TroirjT^m'. enei 6e i'xaarov .tiev yfcvo^ xtP,.

Geschickt und geistvoll ist auch die Art und Weise, wie Roemer ein

Zeugnis dus Quintilian (inst. or. V 10, 15 sq.) als Beweis tür ein aus-

führlicheres Original des It. Buches der Aristotelischen Rhetorik benötzt

(p. LXXXVll sqq.): wie sich das Versprechen des Aristoteles I c. 10

[p. 1369a 28 xai oAw^ ogu ttHv aviißaivoiiutv noin dia(ftQ£iv rd r^ifri

To)V dvi}Qu)7i<jü)\ Ol Ol' iih)vifTv dnxijüv iavito . . . lavia itiv ovv vot^qov

iQoiixtv] mit der Inhullsangabe des Quintilian decke (z. B. quid boni

probent, quid mali petant, quid milites, quid rustici). Indes erseheint

mir die Angabc des römischen Rhelors doch zu unklar und mannig-
faltig, als daf< sie eine feste Grundlage bieten könnte und ein (t^dX^ta

fiYi\iiovtxoY ausgeschlossen wäre. Es ist ferner auffallend, dats von
den 19 Stellen, die Roemer für eine direkte Benützung des Aristoteles

durch Quintilian anfahrt, nur eine (III 9, 5 « II c. 26 p. 1403 a 25)
un den Schluß des zweiten Buches anklingt, während weitaus die Mehr-
zahl der Berührungen auf Buch III hinweist (wie bei Cic. und Dionys).

Ferner zeigt der auct. ad Herenn. IV c. 50 (Notatio est, cum alicuius

natura cerlis describitur signis, quae sicuti notue quae naturae sunt

adtributa ... § 65 totam cuiuspiam naturam ponit ante oculos,

z. B. des gloriosus, invidus, tumidus, avarus, ambitiosus, amator,
luxuruosus. für, quadruplator; dcnique cuiusvis Studium protrahi

potest in rnediaiu lali notatione), dafs die i}'Jn.rroitu aus der Beweis-

führung herausgehoben und besonders behandelt wurde; eine solche

Partie, die man wie so vieles andre vielleicht auf den grofSBen Philo-

sophen zurückführte (Dionys.^) p. 719 R), konnte den Qi2nt. irreleiten,

') Bei diesem selbst sind fiü* die t]»onoätt ähnliche Oeeiehtipunkie gegeben
p. 496 R wie bei Cornificius and Quintilian.
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ob ihn freilich zu dem bestimmten Citat Teraolassen: in secando de
arte rhetorica lihro?

Hoemer lalst selbst seine Anschauung über unsere Überlieferung

SO zusammen (LXIX, LXX):
I) Exemplar plane integrum (A) iam in antiquitate, ut ex Dionysii

exemplari apparei, de iodustria decurtatum et abbreviatum est in

forraam (B).

II) Utriusque recensionis exernplar aUquo tempore, de quo nobis

nihil suspicari Ucet, yenit in manus viri, qui discrimine inter utrum-
que intcrcedente bene perspecto novum exemplar (G) restituendum
CUraTit, vitii? snpra inonstrati> roncpicuuni.

III) Unuin iiüc nuv Ulli Lxemplar aotatem tulit et fons fuit archn-
lypi, unde nostri libri Iluxerunt omnes.

Also dies Slemnia:

A (Aristot) B (Epitomator)

G (Contaminator)

A nlirtypi

A' [Transl.] und BH (geringere Hss.).

Ich habe schon oben angedeutet, dalis man sich die Überlieferung

von Arclietj-pus aufw&rts auch anders denken 'kann; oben S. 20 flf.

dieses Heftes ineinen Aufsalz über die Abfassungszeit des dritten

Buches; nach Iloemer teilt das echt Aristotelische dritte Buch, das

gleichzeitig mit I und 11 verüHoiitiiclit worden sei, deren Schicksal.

Soviel därfte nach den gediegenen Darlegungen von Roemer fest-

stehen: Die vielen schweren Verderbnisse liegen bei der Überlieferung

dieser Aristotelischen Schrift wie bei anderen griechischen und lateini-

schen Werken vor unsertMn Archety[»u>;. Man mnfs, wenn auch schweren

Herzens, die Berechtigung der liesiynaliün anerkennen, mit der Roeiner

schlie&t: 'Hi libri rhetoriei, quamquam non plane eandem sortis iniqui-

tatem et saevitiam experti sunt, quam multa alia philosophi scripta,

tarnen ea forma ad nos propagati sunt, ut multis \oc\< nec a vana
coniecturarum specie nec fallacibns interpretandi machinis nec aliis

artis criticae reniediis salus sil speranda*.

Dals man darum aber nicht feige und unthätig überhaupt die

Flinte ins Korn werfen mufs, zeigt uns die erfolgreiche Kleinarbeit

Roemers auch in der zweiten Ausgalx . An sehr vielen Stellen hat

er den Text durch fremde und eigene hlmendationon verbessert, z. B,

11 8 p. 1386 a 23 <oi; y«^> hi mit Vahlen, ib. Z. 24 [(o xaxov] von
Roemer eingeschlossen, III c. 5 p. 1407 b 18 <dc2> dtacriSm mit Gais-

ford III c. 10 p. 1411 a 8 nyxona für ex^vra mit Abresch. An
einigen Stellen würde ich lieber Spengels Lesung sehen: I c, 13

p. 1373 b 1 vojnovc [Svo]. 11 c. 20 p. 1393 b 31 «VtAyc, Roemer
jetzt ^'t(ft/.l^le, früher uff thiiai. Hier noch einige Fälle, wo Cod. A%
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an den sicli Roenier noch enger als Spenge! anschliefst, kaum das

Richtige hat: a) eingeschlossen, weil sie fohlen in A", die Schlufsworte

des ersten Biuhes
f
rtfpi //fr ovv drtxvüiv ;iiar€(ov roaavrn], ferner

II c. 22 p. 13UGa 9 ti jxou^i^xtov (lii noXi^it^ciov] und II c. 22

p. 1396 a 33 [*/ dyaiy6v\ b) nicht einf^schloesen, weil in A* vor-

handen II c. 24 p. 14001) 37 tvi>vjiti}i.ta to luv fivai lo Sa jM»} eliHU

f^v f( r^fi a (fairfoi>(a Lücken und Fehler hat aber A', das er-

kennt auch Roemet- an. /,. B. ergänzt er II c. 23 p. 1399 b 33/34 «

fitv tuv vnd(^xii /fQuiieiv <^iuv Jt fii^ vnii^xii' i"')
^fQäiten>}^ ebenso

hat er die Korrektur III c. 2 p. 1404 b 38 fiova xQ^fiifta (för •«») an-

genommen. — Die Konzinnit&t des Ausdruckes bei Aristoteles will

Roemer weit weniger gewalirf wissen als Spengel; er hiilt 1 c. 6

p. 13r)3a 30 xaiotjifäxjtu oiovnu (ohne (tv. .,sie hoffen auf Erfolg'']

statt 3taio(}^(üativ oi'., das schon die zweite Hand von A" bietet; darum
scheint er auch seine naheliegende Verbessenmg oqum für o^oc I c. 15

p. 1375a 25 neben den Pluralen fidcravoi etc. nicht in den Text gesetzt

zu liaben. An einigen Stellen habe ich bei diT Lektüre noch Anstois

genommen: 1 c. 2 p. 1357b 3:2 «/rojv ri^r (fv/Mxi]v, wo ich n]v (Ditlo-

graphie aus -tdiv?) mit Rücksicht auf das Folgende und auf II c. 20

2' 1393b S2 tilgen möchte; das nrng in II c. 17 p. 1391b 4 iptX69eoi

exovaiv ngog to i^Btov 7r<ac, schon von anderen beanstandet, möchte

ich in nurrcSc ändern; III c. 10 p. 1410b 11/12 oaa rwv dvofidim'

noifi ijfuv tinl^r^friv, ijdtora: eine fiditi^ai-i bewirken wohl alle ovoinaia,

aber nicht fax'<yr»^v, was ich hinter ixd^i]aiv einsetzen würde, vgl.

Z. 11 u. p. 1411b 31. luxtiav notsttai Tt]v mai^rfiiv p. ^3b 6, Dionys

Hai p. 237*" (1107 R). Dafe III c. 15 p. 14t6b 22 tviote ovx ^ptTfi

Sei dii]y(iai^at iidvia das n'ioi& nach dem Vorausgehenden unerklärbar

ist, merkt Roemer an; ich vermute dafür iniovrn. wovon das

folgenik kuiivat für äeixvvviu in C vielleicht noch eine Spur enthält.

Eine willkommene Beigabe der neuen Auflage sind die Stellen-

nachweise aus Homer, den Tragikern etc. bisweilen im, meist unter

dem Text. Der Druck ist übersichtlich, die Disposition sollte etwas

besser hervortreten. Druckfehler sind in der zweiten Ausgabe mehr
stehen geblieben als in der ersten, doch berichtigen sich die meisten

von selbst, wie evidement für ^videmment p. L, Teichmiller für Teich-

muller LI, dxeSMStia für dnokada UI, ausam dedit für ansam d. LXXI,
facem praelutisse für f. praetulisse. Im Text ist zu lesen S. 14, 26
fnnyioyr^

\
30, 38 AiJ(/'K

]
87. ü ^lü.iioi

\^
100, 26 CifüÖQa

\
104, 15

yeyovoibiv
|
157, 25 if,t).i\aovöiv

|
220, 3 evdaifuav

| 223 ad 22 excep-

tionem. Wohl infolge eines Versehens fehlt im Index yelota (222, 6); ein

verführerischer Druckfehler ist es, dalis im Index der beiden Ausgaben
unter Ura'-arSoiSr^ steht iv tfj yfQOfiavTi\t, während die Texte (S. 206,

bezw, 212) richtig yfoovroinavi'q bieten. Ob aber Inheiden Auflagen

der Accent im Akkusativ 2a7iifü, der gegen unsere Schulgrammatiken

verstöfst, ein erratum ist? Auch bei den Formen «ewoS — avtSv

erwartet man öfter den spir. asp., ^ohne dafs wohl ein DruclEfehler

orliegL z. B. II c, 8 p, 1385b 18 olov ohal>ai na^tTv dv ri xaxov

f fwv adrov nva^ entscheidend sind da wohl Stellen wie U c. 4
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?. 1381a 39 eltA Si toMvtoi . . . iv toTc i^iu\natoiiit'voiS wf avr<av {
V Tmg ^avfidtovGiv aviovc. Ilm aus der Orthographie noch einiges

herauszuheben, so wechselt hier wie bei andern Autoren /lyroitai und
yii'oftai ab (u. ä.); der vereinzeile (?) Fall der Assimilation t/t UtiQuiel

(S. 166 Z. 28) hat in den herkulanensischen Rollen zahlreiche Parallelen

(s. meine ZuscinitnensteUung aus Philodem Bl 1899 S. 139); nach
diesen ist auch die Trennung TtQa-yun, rf'-yj \ Regel, in Rormprs Aus-

• gäbe W'ird das nicht konsequent durchgelührt (eljcnsowt-uig boi ffn,

<rt u. a.). Das v i(f . vor Konsonanten behält der Herausgeber bei.

Warum ist S. 122, 4 Xtluvetov und 155, 14 Xikuva der Schreibweise
von A' XeiXorvfiov und XsOMva vorgezogen? Das umgekehrte Ver-
fahren würde bei der Neigung des A' zum Itacismus {Seddvixe S. tGl.

uhifiyv 225, rvTioxvrtf^«/ 227) nicht überraschen. Wenn Diogenes (III < 10)

Ta xaTttikiia id jirttxd scherzend nach der übereinslimnienden Über-
lieferung guXirta nennt, so ist wohl die Korrektur ynSitta nicht nötig,

zumal da die (fidtrta der LacedAmonier auch sonst ^tM%ta hei&en,

z. B. bei Cic. Tusc. V 34, 97 philitia (ühnc Variante).

Das Interesse für den Autor und die Arbeit des Herausgebers
hat mich schon weit über die Grenzen einer gewöhnlichen Anzeige
hinausgeführt. !>urch Roemers Scharfsinn und Gelehrsamkeit sind zahl-

reirho Schäden der Aristotelischen Rli^torik im einzelnen geheilt, das
Hauptverdietist seiner zweiten .\usgabe ist aber, dafs er nn« in den
jel/.igeri Zustand des Werkes und dessen Überlieferung^geschichte einen

tiefen und klaren, wenn auch wenig erfreulichen Einblick eröffnet.

Dionysii Halicarnasel opuscula ediderunt Hermannus
Usener et Ludovicus Radermacher, Volumen prius. Lipsiae,

Teubn., 1899. S. XLIV und 438. 8^ M. 6. (In der Gesamtausgabe

Vol. V 1).

Von den rhotoriscli-kritischen Schriflen ('opuscula') des Dionysios

von Halikarnasos erschien 1493 der Abs( linill über Isokrales aus dem
zwei Bücher umfassenden Hauptwerk über die attischen Redner', fast

hundert Jahre spftter hat Fr. Sylburg die bis dahin edierten Traktate

zusammengcfafst und durcli die erstmalige Hinzufügung i\v> 'I^rteils

über Thükydides' und 'Über den Stil des Demosthenes' all<'s jiubliziert,

was uns von Dionys überliefert ist. Nach beinalie weiteren zwei-

hundert Jahren veranstaltete Jo. Jak. Reiske seine verdienstvolle

grofse Ausgabe, die in den beiden letzten Volumina (V von 1775 und
Vi von 1776) die rhetorischen Schriften enthält. Und unser Jahr-

hunderl hat sich mit dieser Gesamtausgabe begnügt oder inufste sich

begnügen, ol)wohI sie den gestci«rorten vielseitigen Anforderimgen der

jetzigen Philologie nicht mehr entsprach und, nebenbei gesagt, zuletzt

auch gar nicht so leicht zu beschaffen war. Nun haben Hermann
Usener, dessen frühere Publikationen (z.B. Ind. lect. Bonn. 1878,

de imitatione libr. rel. 18S9, ars rhetorica 1895) in ihm den berufensten

Herausgeber der rhetorischen Schriften des Dionys erkennen Uelsen,
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und sein Si liiilcr Ludwig Radermacher, ein gründlicher Kenner
des Halikarna.-ceis und der antiken Rhetorik überhaupt, den ersten

Band der rhetorisch-kritischen Werke in der bibliotheca Teubneriana
crOffentlicht ; die zweite Hftlfte soll bald nachfolgen. Der Inhalt
des ersten Bandes ist folgender : I. Jiovvciov 'AXixa^vaatux; (mit einem tf

in den Hss.) nfQi rwv dqxaitav (^t^rogcov «, nünilich das Urteil über

Lysias Isokrates Isaios S. 1— 124; II. it^i röiv a(>xßt«i' ß
ra ffü^Coiiieva, d. i. die Abhandlung über den Stil {h"^i<;) des Demosthenes,
sonst naeist ne^i ifg lexriKtli Jmnaci^tvovi dtivöinioi betitelt, und die

dürftigen Fragmente S. 253/54; Hl. nQoc 'im^iaiov inunoXiq^ d. i. der
Nachweis, dafs die Reden des Demosthenes älter sind als die Rhetorik
des Aristoteles; IV. die Fragmente der Unteränclmn^ren über das Eigen-

tum der attischen Redner (tabulae criticae orationum Ätticarum) mit

dem libellus de Dinarcho S. 281—321 ; V. nsQi Qovxviidov Äi/uov

oder de Thncydide iudicium ; VI. zmv ^mvMov Umfuhwv
'Afijiiiüov S. 419—438, der Brief über die stilistischen Eigentümlich-
keiten des Thukydides. Abschnitt I, II, IV hat Radermacher, das
Übrige Usener bearbeitet, der auch das reichhaltige handscliri ft-

liche Material (durch eigene und fremde Kollationen t beschalTt und
gesichtet hat. Nach Useners Forschungen und Darlegungen gründet
sich unsere Überlieferung auf den bekannten Parisinus 1741 s. XI,

auf den Florentinus LIX. XV s. XII und auf die (4) apographa einer

jetzt verlorenen rhetorischen Sanunlung, nämlich einen Anibrosianus,

Palatinus, Parisiensis tl742) und Venetus. Von diesen sind zahlreiche

andere Hss. des XV. und XVI. Jahrh. abgeleitet; vgl. das übersieht-

liehe Verzeichnis S. XLIII und XLIV. Einen selbständigen Wert haben
diese nicht, während H. Schenkl in einem Teil derselben einen be-

sonderen Zweig unserer Überlieferung früher nachweisen zu können
glaubte. Ist diese auf ausgebreiletster Handschriflenkenntnis gegründete
und klar entwickelte Ansicht Useners richtig, so haben wir festen

Fufs und der apparatus criticus ist wesentlich entlastet. Zu einem
kompetenten Urteil in dieser schwierigen Frage gehört eine Kenntnis

der Codices, wie ich sie bei weitem nicht besitze. Ich habe nur den

Cod. Monaceosis graecus 126, der die kurze Abhandlung TiE(ji nHv^

0avHvdiSov Idmfidtw» dem (unvollständigen) Geschichtswerk des Thuky-
dides vorausschickt und nach Usener (praef. IX und XXIV/V) zu den
vom Parisinus 1741 abgeleiteten gehört, mit diesem nach den von
Usener mitgeteilten Lesarten des P genau verglichen und mnfs freilich

gestehen, dafs mir die Zurückführung des Monacensis oder vielmehr

seiner Vorlage auf P, selbst manchfachen ViTechsel durch Mittelglieder

vorausgesetzt, nicht unbedenklich erscheint. Dab abweichend von P
das Jota adscriplum und subscriptum fehlt, das v i^tlxvmov vor

Konsonanten nicht erscheint, die vielen falschen Accente des P
(d/u/4CU£, uvayxäaai, i}av/jdaa(, fVQvat^eu)^. tröed etc.) berichtigt sind,

ferner der ausgedehnte Ilacismus {f^dXr^<fla, vo^rfiavtti, axiiiaiiCei u. a.)

keine Spur hinterlassen hat, auch die sinnlosen Worttrennungen be-

seitigt erscheinen, das mag alles den kundigen Schreibern oder Korrek-

toren der Mittelglieder oder eines derselben zu danken sein: un-
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wahrscheinlich ist mir dies bei folgenden drei Fällen, wo der sonst

recht fehlerhafte Monacensis (bezw. dessen Vorlage) vielleicht allein

das Richtige bietet: S. 424* (791") täp ovo/u aro)v ^vvuiieii^

^v;lhrcnfl ovo/zrcrwr die anderen Hss. nur do Thuc. ind. 3G2^' (868')

haben und hier voi^fiuiujv (dieses auch Aldus, Stephanus, Reiske,

Krüger) bieten. S. 425*' (794'} v x«ra^o»j, Pa (= Aldi) xurafiokij,

dazu wird von Usener noch bemerkt *Sylburgio auctore corr. Kruegerus
;

aber nach der Anni. bei Krüger Hisloriogr. p. 224 las schon Hudson
im Reg. 2 xaiaßoil. Die (hlHe Stelle ist S VA^r (805) uv oitoiMi
Of'nftfvnt f 1 « X f) u i tlv, P hat (troiiofio^ io: f^.Kxgut tl<Tf^ ( v otöfitroi.

auch Cü aber ohne wü; bei Thukydides hei£sl es uv i>yoi?«fvo<

SniMQnrelv, Usener liest im Anschlag an P Sv ofioüo^ imxQaitlaetv

oiof^isvni ; ich halte die erste Lesart, bei welcher auch die Entstehung
des o/zo/ws aus dem folgenden oiVuifvoi leicht denkbar ist, der Tluiky-

dideischen für nälieistehend und darum auch für wahrsehciuliriier.

Was Kritik und Interpretation seit langen Jahren für die

Richtigstellung des Dionys geleistet haben, ist ans den zahlrdchen
Aufsätzen in Zeitschriften, aus Dissertationen und Spezialausgaben,

soweit ich diese überblicken kann, mit bewunderungswürdiger Um-
sicht gcsanimell und in verständiger Au-walil mitgeteilt (ein Uepcr-

torium aller Konjekturen sollte nicht angelegt werden). Hunderte von
Stellen hat der Scharfsinn der Herausgeber selbst geheilt oder wenig-
stens den Weg zu ihrer Verbesserung gezeigt: der Fortschritt gegenüber
Reiske ist so grob, da& er leicht zu einer unbilligen Vergleichung

fuhren kann.

Einzelne Stellen habe ich bereits in der ausführlichen Rezension in

der Berliner Wochenschr. für klass. Phil. 1899 Sp. 1308—1315 in reicher

Auswahl besprochen ; diese möchte ich hier nicht wiederholen. Aus der

zwanglosen Nachlese, die sich mir beim wiederholten Durchgehen der

Ausgabe ergab, nur einiges: S. 12' fr(>rjx«jc (yfvaüu) (\oiinvi'av, la

ovofiuia xo(jfif( if xui t](ivvft i^it^dtv exoi ia o/xwJf^" u^dt (fOQKxöv,

die Vermutung >\ — ix^vaa halte ich für irrig, weil das üyxäidei und
g>o^ut6v nicht in der &Qnovia, sondern in den ovo/uora liegt ; bei den
Lysianischen fehlt es überhaupt, seine Wirkung wird aber ersetzt durch
eine eigenartige aQnovi'a. Sollte dagegen XVA^^ das Relativpronomen
nicht zu ändern sein? n^of-'/.ouhvoi (Thuc.) i-Uav v/iü^faiv^ 5
nuQsyivero avrof in okt vielleicht noch mit dem Zusatz Tt^üyficunv

hinter avtog? — S. 13* J jttaA*tfT« o^df voc f^i ior növ a?.X(ov

dno6eixvvT€u Avcia^, Marklands Konjektur y fidhaia { ov6. wird
zurückgewiesen, mOuain sei Viuani niaxime^ mir ist das im Sprach-

gebrauch des Dionys nicht geläufig; wir haben aber für den hier

auszudrückenden Gedanken gleich darauf (wie auch sonst öfter) folgende

drei Wendungen ov6iv6q itxov 16^', fidluna äXXiov 18*, el fi^ fidkiota

26*, daraus durch Häufting des Ausdrucks vielleicht ee fii\ fidkttsta
ovSfvo^ 1^1 HIV nor (V.hor. In den nächsten Zeilen 13^ würde man am
ehesten oi'it f.iaxQo/.oyiU': erwarten, i^f^itX^M? jtifra lov aaifovc isl der

Hauptvorzug des Lysias; diesen Vorzug schliefst aber auch die xvqith

Aoy»a ein, welche „das Kind beim rechten Namen nennt'* i^oti ntfa-
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ffgatuv düoXov^tt ta ovofxatttX daher die Überlieferung wohl zu halten

(wie auch Reiske thut). — S. 100* nfgiideiv avxov . . . (neQtii^fjvai,

Roiskcs Vorschlag (friQr^O ^ v t tt halte ich mindestens ffir erwähnens-
wert, denn glei( Ii darauf 105" haben ebenfalls in den Worten des

Isaios das deutliche nsQioQäv dnoait(iovviag. was doch für diesen

Sprachgebrauch bei ihm spricht. — Auch zwei^Vorschlfige Sylburgs

möchte ich noch streifen. S. 304*^ nwq ovv äv r/v dvvii'Jelri xoi
yrr^mnrc cvio) yvoigil^tr Xoyovq- dieses avuT} des F ist geradezu un-

verstruullich, daher mit Sylburg aviov zu lesen. Dieser vermutet auch
396*^ (ülü) <^üt*-(t ßtßiaa^kvov für »X'//"« ßeßaaavtfffitvovj nacli-

dem wir 397 t^^catüfun dvattolov^M »cd ßeßtacftivoi und ebenso 408
Gx>'iitaTu ßfßntffutva xai dxo?.ovth^ii( <oder mit Krüger dxoAof^a) haben

;

Krüger hält ßt^ßcmriainrov. das durch 398^" ßt ßaanvifjifat gestützt

wird. Aber Dionys hat seine fornielliaften Ausdrürke. und welcher

Verlad in diesen Dingen auf die Hss. ist, dafür erschien mir als

drastisches Betspiel 806R, wo fQr 'Mykenä' der oben gekannte Cod.
Monacensis utmiittelbar hintereinander bietet: Z. 4 jui}vmia$ (sjuinrijvaj;),

Z, 7 HVxr^Ytt^^l)v. Z. 9 ftr^xtnaitov.

Seltenere Schreibweisen oder Wortformen bietet die Ausgabe im

Anschlufs an die besten Hss. in ziemlich grofser Menge, z.B. 377'"

UfiTT^axtuttSv^ 406^ Sv^axoitaa^, hftufig haben Komposita noch den
Spiritus vom Vokal des zweiten Teils wie 376*' Ji^rwovoowrf 41

7

rrgoi'evjo; 358'* steht VTioüiwmv im Sinn von v(f>f<ft(aan\ was Reiske

vorschlägt. Sciiwankend ist der Clebrauch von (uft und (ht und vielen

anderen Worlformen und iJchreibweisen. Kleine Inkonsequenzen in

der Interpunlttion, Trennung oder Orlliographie Mrie Zmlo? 123 —
ZmXoc 143, auch l<r]fvi\ wotf — mctf, ioa-ih^ — ii<;nfQ findi ii sich

öfter. I)o:h ist der Druck sehr gelällig und korrekt, obw^ohl Usener

in der Einleitung bedauert. wo'^«mi seines Augenleidens *non eam ctiram

purgandis plagulis et emendandis adhibere potuisse qua opus erat'.

Die- handliche und billige Au^abe ruht auf solider handschrift*

lieber Basis, verwertet für die Textesgestaltung , was philologischer

Scharfsinn geleistet, und zeigt, wo er nocli einzusetzen hat. Sie be-

kundet aufs neue, wie die kritische Forschung unter dem Doppcigeslirn

H. Usener und Fr. Bücheler, welch letzterem die Ausgabe gewidmet
ist, an der *UniTersitas Rhenana* noch herrliche FYüchte zeitigt.

Regensburg. 6. Ammon.

Plnlarchs a usgf wähl t < Hiopraphien, für den Schul-

gebrauch erklärt von Otto Sielerl und Friedrich Blafs, viertes

Bändchen: Aristides und Cato von Dr. Friedrich Blafs, zweite Auf-

lage; Leipzig, Verlag von B. G. Teubner, Preis 1,20 Mk,

In verh&ltnismälsig Icurzer Zeit ist der ersten Auflage von
Plutarchs Aristides und Cato von Dr. Fr. Blafs die zweite gefolgt,

die gegenüber ihrer Vorgängerin manche werlvolle Verbesserungen
autweist. Mufs man es überhaupt sclion als ein nicht zu unter-

BUtttw f. d. OynutMUlsebulw. XXXVL Jahig. 6
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schätzendes Verdienst der Herausgeber betraclUen, dafs sie die be-

sonders an den bayerischen Gymnasien leider noch sehr verkannte*)

Lektüre des grofsen Chaeroneensers mehr und mehr in die Schulen ein-

zuführen suchen» so verdient andererseits aber auch die Art und
Weise» wie sie diese Lektüre* betrieben wissen wollen» im ganzen ToUe
Anerkennunj^.

Eine kurze Einleitung gibt dem Schfder hinreichenden Auffschlufs

über rMutarchs schriflslellerischen Standpunkt sowie über den Inhalt

der Biographie; leider vcrtnif^t man hiebei eine knappe Lebens-
beschreibung des Schrifistellers, die ohne Zweifel der Einleitung bei-

gefügt sein sollte, um den Schfiler hierin zu orientieren. Dagegen
möchte man gerne die allzuj^clelirten Exkurse über die Quellen

Plutarchs (S. G— 8) hingeben, da dieselben in eine Schulausgabe, die

in erster Linie unseren Schülern Rechnung tragt, nicht gehören, wohl
aber in eine Literaturgeschichte.

Was nun die Gestallung des Textes anlangt, so hätte wohl eine

etwas mafsvollere Auswahl zwischen wichtigen und weniger in-

teressanten Partien gelrotlen werden können (vergl. Scliickinger,

Plutarchs Pericles, Leipzig, G. Freitag 1898); so z. B. dürften ohne
Schädigung des Verständnisses die Gapitel IX, XVI, XVIII (bei

Arislides); XI, XXI und XXIV (bei Cato) wegfallen, da sie Unwesent-
liches zum Teil ;in( l! Anstöfsiges enthalten. Der Text selbst zeigt

nur wenige mcrkliciie Abweichungen von der Sinlenis'scheu Ausgabe
IL Aufl. Leii)zig 1858 (1879 ?): da& der Cod. S (Seidenstettensis) endlich

einmal die ihm gebührende Berücksichtigung gefunden, gesdiah nur
zum Vorteile, z. B. Gap. III, 1 vTieravrtovalku TittQa '/)w'n^v of: etc.,

IX, 1 71^6 /»%• /<«X'(>- XIX, 1 linvXofth'ro). XXV\ 4 (tiywrut statt l'iyorvia —
hier ist die verstümmelte Stelle: alcxin'f^at^at da nirviur lovi üxovoiwi

jnutfifvovg ttrL glücklich aus der comparatio^ IV ergänzt, ^allerdings

ohne jeden Halt. — In Cato VIII, 4 ig^tj ^ fii^ no)lov ro agi^iv xiL
ist unnötig tl gestrichen wegen dos scheinbaren Hiatus, doch läfst

Plutarchs Spriiclipobrauch hier den Hiat zu (cf. Stegmann, die Ne-
gationen bei Piutarch, Geestemünde lb8ü, pag. Ifl'.); dasselbe gilt bei

Cap. XV, l fti, dnoxTeTvm &wri&s{g, Cap. XXI, 1 itträro ///«»«$ . . .

t(>y« nia<xi(t. x^'^rtv ^%ov<sa%\ wo Sintenis ngyair^aiav x'^V'*' liest,

Cap. XXIII, 3 iQi'ffctr ()h '/.ay/tvaic oaQxidnuc v/^aai^^
(f
aßoc. r /.(tyo)^

alle diese Verbesücrungen vcnlanken wir dem Cod. Seidenstettensis.

In Bezug auf die in den Ainnerkungen gegebenen Winke und
Fingerzeige hat der Verfosser glücklicherweise das Zuviel vemiieden,
sodafs mit Recht anerkannt werden mufs, die Arbeit gehört nicht zu
der Hochflut jener modernen Erklärungssi liriften, welche durch ihre

ausgedehtden, höchst überflüssigen Anmerkungen dem Schüler bei der
Interpretation eines Autors jede Denkthäligkeit ersparen. Nur hie

und da begegnen uns Bemerkungen grammatisch-stilistischer Art, welche
einem Schüler geläufig sein sollen, wie die Erklärungen von *ad^ attw,

*) Ein Blick in die Jahreaberiehto der bayer. GymnasiM beweist diese That*
Sache zur Ooruipc; so \vurdo im Schuljulir Is!(>/yo nur an 5 Gymnasien Plutarch
gelesen, darunWr am Gjuiiubium Passau in zwei Klassen (in Vil und Vill).
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rtA»;'>c5c lind ähnliche. Andererseits entbehren manche Bemerkungen
der Deutlichkeit, da sie völlig unverständlich sind, z. B. Arist. Cap. XI. 2
amAtv stehend von den Antworten des Orakels, XII, 2 6k im
Gegensatz zu der Negation im vorigen, XXV Umwandlung des Bundes
in Herrschaft, XXV -rQätffovre? auf ihn, der den Eid geleistet, den
Bruch desselben und die Strafe abwälzend (?), XXV, 5 ebenso gut
Viele gut wie Viele schlecht. Ferner dürften Abkürzungen wie das

häufige nam. für namentlich, c. für Capital u. s. w. nicht versländ-

lich sein; auch einige Inkonsequenzen wie Platää und Plataeae, z. B.

Arist. Gap. XI, Spartiat und Spartaner etc. finden dch vor. An
Druckfehlern seien erwähnt: Arist. IV, 2 h statt iv, XVI, 1 ev XV^
st. X'^Qff'f XV, 2 am wenigenstens st. wenigsten, XXIV, j summam
rerum st. summa rer., Gat. XI, 1 geweigert st. verweigert.

Indes können diese wenigen Mängel den wirklichen Vorzügen
der Ausgabe keineswegs irgendwie Eintrag thun. Vidmehr es besteht

der innige Wunsch, es möchten recht bald noch einige andere ffir

die Gymnasiallektüre geeignete Biographion Plutarchs durch die oben
genannten Verfasser eine derartige Bearbeitung erfaliren.

Straubing. VVeissenberger.

Dion Chrysostomos aus Prusa, übersetzt von K. Kraut,
Ephorus a. D. , Ulm 1899. H. Kerler, Verlags - Conto. 1. Rdchen.,

80 Seiten, 50 Pf.

Nachdem die bekannte Überselzungs-Bibliothek der griechischen

und römischen Klassiker von Osiander und Schwab fast ein Menschen-
alter nicht fortgesetzt worden ist, erscheint nunmehr in dem neuen
Verlag eine neue Folge derselben ^) und als erstes Händchen die Königs-

reden des Dio Chrys ostomus. Die Wahl dieses Autors darf wohl
als eine glückliche bezeichnet werden. Während Die bis vor wenig
Jahren nur einem kleinen TeU der Philologen durch eigene Lektüre

bekannt war, hat er neuerdings mehr Leser gefunden. Es hängt

dies zunUeil auch mit rhv neuen Richtung zusammen, welche dio

griechischen Studien eingeschlagen haben: die spätere und späteste

Gräcität wird jetzt fast mit demselben Eifer durchforscht, wie die

eigentlichen Klassiker: die Schriftsteller von Polybius bis zu den
Byzantinern haben ihre Bearbeiter gefünden, es genügt, die Namen

') Hekaimtlich sind auch vou der auderu Cbersetzungs-Bibliotbek. welche
glfMohfallK den Verlag gewechselt ktA (frnlier Hoffteann^Stuttgart, jetzt Langen-
scheid-Berlin), einige neue Liefemngen erschienen, darunter des Aristoteles Schrift

vom Staat der Athener. Empfindlichen Abbruch erfahren diese bewShrten Über-
setzun^'s-Bibliotheken «Uu-lIi dio billigeren Bändchen der ReclaniscIuMi nnd der

HendeUchen Universal-Bibliothek. Immerhin ist diese Konkurrenz ein erfreulicher

Beweis, dafs die alten Klassiker noch gelesen werden. Auch von iiaien! Als ich

pinm.il >^\ri'--n TIrrrn. der kt-inc akadeinisclic liiMuii^r ifoiiossen hatte. ä>''r n\lr .lifr

aU bildangsfreundlicii bekannt war, nach süiner Lektüre fragte, erwiderte er, er

habe aioh die ganse Langeiiaoheidiobe Obersetaangs-BibUothek angesohaSt und lese

regelmafsig dwin.
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W. S c h m i d und K r u in b a c Ii e r zu neiiacn , um diese Richtung

der Philologie zu kennzeichen. Insbesondere hat sich die Betrachtiuig

neuerdings den Allicisten und den neueren Sophisten zugewandt.
W. Schinid liat in seiner lesenswerten Antrittsvorln^nir^' „über den
kulturgeschichtlichen Zusammenhang und die Bedeutung der griechi-
sclien Renaissance" die schon von Burckhardt und anderen

Früheren gezogenen Linien präzisiert, v. Arnim hat versucht, in

einem stattlichen Bache «Leben nnd Werke des Dio von Prusa*^)
diese Linien wenigstens für einen Hauptvertreter der griechischen

Renaisf;ance niit Farbe auj^zufüUen, ein anschauliches Bild von jenem
Schönredner zu entwerfen, der Griechen und Römer. Kaiser und ge-

meine Leute durch seine Ansprachen zu fesseln vermochte. Wir
möchten aber keinen, der Dio kennen lernen will, auf Arnims Schrift

verweisen, sondern auf Dios Werke selbst. Diese liegen jetzt in einer

neuen zweibändigen Ausgabe vor von demselben Gelehrten"): da trilTt

es sich gut, dafs in dem obengenannten Verlag eine vollständige Über-
setzung Dios erscheint aus der Feder des Ephorus Kraut, der sich

schon durch eine in drei Heften erschienene (mit Rösch bearbeitete)

Anthologie aus griechischen Prosaikern') verdient gemacht hat
In dem vorliegenden ersten Heft sind von den 80 Reden Dios

nur die drei ersten und der Anfang der vierten '^'oboten, die Über-
setzung wird in 1:^ Bündchen vollendet sein und zwar nach dem
Prospekt bis Mitte des Jahres 189'J; das letzte Bändchen soll das
Namoi- und Sachregister und die Einleitung zum Ganzen enthalten.

Indem wir uns das abschliefscnde Urteil bis zur Vollendung des
Werkes^) voi belialten, ivollen wir doch schon heute aussprechen, da(s

der Übersetzer nach unserem Ermessen seiner Autgabe gewachsen
erscheint. Der Sinn der griechischen Worte ist fast überall erfafst,

was kein geringes Lob bedeutet ; denn gerade diese Reden Dios sind

noch nicht ins Deutsche fibertragen worden, und sie haben Schwierig-

keiten und Dunkelheiten die Fülle, so dafs der Herausgeber v. Arnim
gelegentlich ein non intollego oder ein subobscurum und ineptum
seinen kritischen Noten beifügt. Nur an wenigen Stellen, wie III, 108,

scheint mir der Sinn nicht ganz getroüen, auch Iii, 138 ist oitxoi

') Berlin, Weidmann 1898. 524 Seiten, Mrovoa freüidi ein TiArtel durch die
Kiiili'itunpr nnil 'In^ 1. I{:ipit»»l: „SophiMtik, l{lu*törik, Fhiloaopihie in ihrem Kampf
um die Jugendl>iiduri(:" in Anspruch genommen ist.

*) Dionis PrusiK ii i|uom Tocant Chrytoetomuni quae exstant omni« ed. etc.

J. de Arnim. Herlin, Weidmann vol. I. 1893; vol. II. 1890. Ver};!. dazu da«
Prof;r:iiiim ties K. huitjHild<,'ymnasiums v. lin^Hi von M. Graf: In Dionis Prusaensia
urationes al) .1. de Arnim editas (vol. I.) coniectin-ae et explanationes. Aach von
«lor TeubntM-schen Vt i l:itj;>li:indlung i.st »'ine Neubearbeitauig der Dindorfrohen
.\usgal)t' Dios anjrftkiiiidijj;! luid zwar von tionny.

^» Stuttgart, Kohlhamiuer, 1894—95; vgt die Anzeige von Prof. Zorn im
32. Jahrg. dieser Blätter, S. l-sl).

*) Durch den in/.wisrht^n erfolgten Tod des verdienten V erfassers ist eine
Verzögerong in dem Ki 'm li. iucn «ics Werke.s eingetreten, dorli liegt nach einer
gütigen ^rittoiluiiy .l^s li.Mrn Verlegers das Mat«'rial fast vollständig vor und ist

bereits kundigen iianden übergeben wurden, so dafs die Vollendung der Über-
setsong im Jahre 1900 erwartet werden darf.
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/.ufiövtti kaum richtig wiedergegeben. Zahlreicher sind die Stellen,

wo man mit der Wahl des Ausdrucks nicht ganz öbereinstimmt; ich

erwähne I, 2 (tihnovoc ^ wählverwandt" (wohl nur .angestrengt*);

n, 6 fvri7x«i'fr»' ^sich einlassen" (richtiger ,,lesen", wie auch I, 9
dtaiQißt] nicht „Anleitung'", sondern geradezu Ansprache" bedeutet);

III, 132 ofi'f^'^fm „gesellschaftliche Stellung", warum nicht „Umgang"?
Die Ausdrücke „Aufsehen" (st. „Aufblick") I, 45 und „Dignität bei-

legen" III, 113 konnten durch geläuOgere ersetzt werden. Doch stör^
solche Kleinigkeiten durchaus nicht den harmonischen Eindruck der
Reden. Die vornehmste Aufgabe des Übersetzers ist von Kraut erfüllt:

der Ton des Originals ist getroifen, das Warme und Eindringliche,

manchmal auch etwas Pedantische der Dionischen Beredsamkeit tritt

uns aus der Übersetzung wieder entgegen. Wenn z.B. III, 18 anufrav
TToieTr ii,v ii(ttn\v wiedergegeben wird durch „den Glauben an die

Tugend zerstören", so ist das wörtlich und wirksam zugleich.

Eine schwierige Frage ergab sich für den Übersetzer gegenüber den
zahlreichen Atbetesen, die der neueste Herausgeber (und sein spiritus

rector v. Wilamowitz!) in den Reden Dios vornimmt. Ich bekenne«
dals ich fast ausnahmslos die Zurückhaltung des Übersetzers gegenüber
den Streichungen und Aruici unptMi df ? Tleran^grbers billige; ja m. E.

durfte diese Zurückliailung nocli weiter gelien. Denn das Verfahren

V. Arnims ist entschieden zu radikal; im Eifer der neuen Ark)eit auf
einem etwas verwilderten Acker wirft er mit dem Unicraut doch auch
manches hinaus, was mit Recht hier steht'). Doch das im einzelnen

nachzuweisen, ist nicht die Auf^'abo dieser Anzeige. Der Herr Über-
setzer bietet übrigens auch neue Lesarten, so I, 3 <fa^tiv statt (fviftlv

(nach IV, 135); die Vorschläge zu Hl, 120 und 126 sind nicht frei

von Willkür, an der ersteren Stelle wäre durch av^iZviaz statt ^k»
^wvras viel einfacher geholfen, au der zweiten scheint aiünaio^ fvfxa

(tniouevtav novatv oder i6 dofta daxovvi(av äiä novwv ausgefallen

zu sein.

Die Anmerkungen dfirflen etwas reichlicher sein, so vermifst

. man gleich I, 1 eine Erklärung zur „Weise der Athene". Störende
Druckfehler sind mir nicht aufgefallen (S. 13 und 22 sind belanglos).

Die Ausstattung ist gut, das Sedezformat der Übersetzungsbibliolhek

ist beibehalten.

Wir sehen der Fortsetzung der tüchtigen und verdienstvollen

Arbeit mit Interesse entgegen : mit ihrem Abschiufs wird ein dankens-
wertes Hilfsmittel zum Verständnis eines Schriftstellers geboten sein,

der eine kurze Zeit ühtM- (icbühr geschätzt wurde, um dann eine lange

Zeit über Gebühr vergessen zu werden.

Zweibrücken. H. Stich.

') Jakol) Grimiii l iniu.i! (iiln i- iVu- II\ pi-i kritik yegenülier dem Xibelungen-
lietl): „Warum soll vieles uneuht »eüi, waa weniger gut istV Das sullten wir
aneh bei der Kritik der alten Klftwiker beherzigen! Und wenn schon ein Homer
bisweilen einnickt, so hat. ein Dio not-li weniger beilacht, tlal"** dfreinst du scharfe
Seziermesser eines Wilamowitz (u. v. Arnim) über iliu kommen würde.
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Dr. Joannes Freytag, Deanoiiymi /rf^i r^'ot'c subliini

g c n e r e dicendi. WissenscharHichc Beilage zum Programm des

K. Andreas-Realgymnasiums zu Ilildeaheim. 1897.

Freytag sucht in dieser leider lateinisch geschriebenen Arbeit

ausfährlich nachzuweisen, dafe Ps.-Longinus in seiner Schrift ne^ tupov^

nicht nur andern Vorschriften ztir Erzielung von Erhabenheit gegeben,

sondern sie aucli selbst in s;einern Hüclilein aufs beste befolgt habe,

weshalb er unter die sublimes auctoros einzureihen sei. Die ge-

eignetste Disposition m seiner BewasfÜhrung gab ihm die Schrift selbst

an die Hand mit den n* Stff. c VIII, 1 angeführten 5 Quellen der Er-

habenheit. Eingehend werden die vorn Verfasser verwendeten Rede-

tiguren erörtert. Doch vermisse ich unter d<ni figurae verhoruia die

Anaphora, die ja p. 36, 7 von Ps.-Longin selbst als sehr wirkungsvoll

hervorgehoben wird (p. a6, 13 u. 21 inava(f ()(Mi genannt) und sich als

Verdoppelung einzelner Wörter an der Spitze aufeinanderfolgender

Satzglieder 14, 14 («>«), 18, 4 (^»-(^(rc), 28, 5 (tHQov) und 62, 2/5

(o/iw^-) findet. Die Paronornasie konnte ferner genannt werden, da sich

hiefür viele Beispiele liuUt-n i^o, 5. 14. 15. -l-Z^ 14. ±'6^ 15 f. 25, 1. 54, 4.

61, 21 . 68, 4 r. 33, 23 f. 10, 14, 23, 8. 38, 18. 41, 24. 69. 15 f. 2, 17).

Auch 2 Oxymora habe ich mir notiert (36, 22 flf. und 56, 15 f. l. S. 14 f.

(Aiiakoluth) ist 25, 20 IV. übersehen, S. 16 (Parenthese) ist einge-

schobenes fffioi nicht benirksichligt (6, 2. 50, 9. 68, 9. (fuaiv 26, 3).

Zu dem 1 Beispiel von Chiasmus (S. 24) füge ich noch hinzu : 2, 7.

7, 2. 9, 11 (latenter Gh.). 22, 19 f. 51, 20 f. 52, 15 f. 64, 2 f. und
69, 3 f. Bei der Exclaniatio (S. 25 t) ist 55, 20 übersehen. Völlig

unbeachtet bliih der Pleonasmus synonymer Begriffe, obwohl dies

gerade eine lür unsere Schrift charakteristische sprachliehe Eigentüm-

hchkeit ist. ich begnüge mich, auf die wichtigsten Stellen zu ver-

weisen: 10, 15. 12, 13. 16, 1. 23, 13; 16. 29, 21; 22. 32, 6. 38, 4;

6. 45, 2. 51, 15. 56, 20. öl, 18. 65, 7. Ferner 2, 16; 22; 24. 3,

6; 14; 16. 4, 11. 6, 1. 9, 11; 17. 10, 12; 17. 11, 11. 12, 17. 13, 1.

14, IB; 15. 15, 8 u. s, w.') Von einer Eintönigkeit infolge mechanischer

Anwendung dieses zur Belebung dienenden SUimittels ist bei Ps.-Longin

nichts zu verspüren. Im Gegenteil wufste er gerade diese Fälle des
Ausdrucks zur grö&ern Anschanlii hkeit und Abrundung äufsei-st

glücklich zu verwerten, und sein Stil erhält eben durch diese Eigen-

tümlichkeit, verbunden nut einer grofsen Vorliebe für tropische Sprech-
weise und Vai'ialion im Ausdruck ein individuelles Gepräge.

Unter den Vokabeln, welche in der Schrift vom Erhabenen allein

vorzukommen scheinen (S. 38), durften auch die Adverbien »n^cr^oV^
und liovotnrioc. sowie die medialen Formen (tTToxfitvta'htt uiul y//o/o-

YfTaihu angeführt werden. Fälschlirh genannt sind tia/.t[iri^^ (s. Dionys,

de Imitat, p. 27, 15 Usener), tvnivtut (jjci Heliod. s. Oribas. p. 125 Mai),

ovofAdtiov (schon von W^inkler, De Longini qui ferlur libello ^r. 0^.,

diss. inaug., Halle 1870, S. 26 als ana^ Xeyoftevov hingestellt, obwohl

*) Hier möge auch noch dua pleouastibuh« iuÄ' »e/Ao ii
/J.

oi'dü' uka elc.

genannt werden: 16, 16. 17, 8. 18, 12. 86, 16. 24, 19.
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es sich auch Epicl. 2, 23, 14. 3, 23, 26 und Jul. 357 A findet) und
«mvwM'OV^oc (Patriarch. 1105 B in Patrologia Graeca II).

Ungenügend ist die Zusammenstellung von Wörtern, die Ps.-

Longin allein in anderer Bedf uhin^^ gebraucht (S. 39), doch werde ich

andern Orts^) Näheres darüber bringen. Zu streichen ist duufn^ia

(= diuoHu, elatio in oratione, s. Aristid. Quintil. 2, p. 84).

Burghausen. Dr. G. Trog er.

Geschichte de ritalicn Ischen Litteratur von den ältesten

Zeiten bis zur Gegenwart. Von Dr. Bert hold Wiese und Prof.

Dr. Erasmus Percopo. Mit 158 Abbildungen im Text, 31 Tafeln

in Farbendruck, Holzschnitt, Kupferätzung und 8 Faksiniile-Beilagen.

Leipzig und Wien. Bibliograph. Institut. 189'J. S. X u. 639. In Halb-
• leder geb. 16 Mark.

An die von allen Seiten mit gröfstem Beifall aufgenommenen
Geschichten der englischen und deutschen Literatur von WOlcker bez.

Vogt-Koch sehlieM sich mm als 3. Teil der vom bibliographischen

Institut unternommenen Sammlung llln-trierter Litteraturgeschichten"

jene der italienischen Literatur windig an, welche, vor etwa Jahres-

frist angekündigt, nunmehr in ejnem prüclitigen Bande vollendet vorliegt.

Konnte man von Wülcker sagen, dafs er eine Lücke auf diesem
Gebiete ausfällte, so darf es von vorliegendem Werke mit noch viel

gröfserem Rechte behauptet werden, denn es hat uns thatsächlich

bisher an einem die Goscliidile der ifal. Literatur aller Epochpn
umfassenden, bis in die neueste Zeit hüiauireichenden Buche gefehlt,

da die von Gaspary vor etwa ü Jahrzehnten begonnene, epoche-

machende, wissenschaftlich hervorragende Geschichte der ital. Literatur

infolge allzufrühen Ablebens des Verfassers leider unvollendet blieb.

Wenn nun auch, selbstverständlich, von anderen Gesichtspunkten aus
geschrieben als Gaspary, ist doch gegenwartiges Literaturbuch von
seinen beiden Verfassern, welche sich so in die Arbeit teilten, dafs

Wiese die ältere Zeit vom 4.— 15. Jahrhundert, Percopo die neuere

vom „Cinquecento" bis zur Gegenwart Oliemahm, unter sorgflUtigec

Benützung der einschlägigen Veröffentlichungen und steter ßcrücksich«

tigung der kulturgeschichtlichen und politischen Verhältnisse des Landes
* auf ernstlich wissenschaftlicher Grundlage aufgebaut. Da zugleich die

Darstellungsweise eine sehr gewandte, klare, oft fesselnde ist, und
die Ausstattung, mehr noch als m den beiden vorangehenden Teilen,

eine geradezu künstlerische genannt werden mufe, so wird dieser Band,

welchen die Verlagshandlung mit gutem Grunde für eines ihrer

Standard Works" hält, überall willkommen sein ; dem Fachmanne
nicht minder als dem Freunde der ital. Literatur und dem Bücher-

liebhaber.

Unter den mit gleich grofser Hingabe bearbeiteten 7 Abschnitten

wendet sich unser Int^sse in erster Linie dem 2. — Die Toskanische

*) In dem Programm des hiesigen Gymnnsinms 1900.
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P&iode — 7A1, welchor. nach einigen einleitenden Seiten über die

allegorisch-leltrhafte \m\ lyrische Dichtung dor neuen Schnle des

.,(lolce Stil rniovo'' in I'htrenz, vor allem Dante, dem Fürsten der ital.

Dichter, dann ['elrarca, dem ersten modernen Lyriker und Förderer

der Wiedererweckung des klassiechen Altertums, und dessen Freund

Boccaccio, dem Schöpfer der ital. Prosadichtung, gewidmet ist. Gleicli

anziehend dürfte für unsere Le-cr der folgende, von dem Aufldühen

des Humanismus handelnde Abschnitt sein. Aus der neueren Zeit

seien besonders die Kapitel über das Epos und die Geschichtsschreibung

im 16. Jahrhundert (klassische Periode), Marini, Marini^mus und die

Arkadia (Zeit dos Verfalles) und das Drama und die Satire und Lyrik

in der Zeit des Wiederaunebens hervorgehoben. Auch die be-

deutenderen SclH-iftsteller der Gegenwart finden gebührende Würdigung.

Zahlreiche Übcrset/.ungsproben, Auszüge und Inhaltsangaben

diese sind in dem Kapitel über das Drama im 16. Jahrhundert zu-

weilen etwas eingehender als nötig — dienen zu leichterem Ver-

ständnis der einzelnen Schriftwerke, welches auch durch die vielen

mit techni=( h<'r Vollendung ausgeführten Illustrationen aller Art wesent-

lich unterstuL/.t wird. So linden wir z. ß. als Beigabe zu Dantes Leben
und Werken allein schon IS Abbildungen, darunter 1 Portrftt,

2 wundervolle F'arbenblätter und -2 Flandschrirtenfaksimile mit Initial-

bildern. Zu den schönsten Volllafeln des Buches z;ihlen ferner die

Reproduktionen eini<^er Gemälde berühniler Meister, wie (lnido Renis

„Fiordispina und Bratanianle'' (Rasender Uoland), Annibale Ciaiaccis

„Rinaldo und Armida im Zaubergarten" (Befreites Jerusalem) und
Nicola Cianpanellis ..Szene aus den Froinessi Sposi", sowie das reizende

Landschaftsbild „Villa Ferrigini bei Neapel**, in der Leopardi sein

Gedicht „Der Ginster" verfafst hat.

Damit dafs genaue Quellenangabe ') ausgeschlossen wurde, kann
man sich einverstanden erklären, doch dürfte dem Literaturlreunde

zuweilen ein kurzer Hinweis, welches die empfehlenswerten Ausgaben
bez. Übersetzungen — letztere werden nur bei der Div. Com. er-

wfdmt -- sind, willkommen sein. Der Druck ist ein höchst sor^j-

tältiger; lief, fielen nur auf: S. X ..de Ami eis" statt „de Ami eis" und
S. 627 Bruno Leonard! statt Leonardo. Für das Register dagegen
empfiehlt sich bei der 2. Aufl. eine genaue Kontrolle; hier notierte sich

Ref.: bei Alexander VI. fehlt S. nach Aragon fehlt Arago-
nesisclie Gedichtsammlung -l-IS: Arkadia :2i7 st. 317 und bei Sidneys
„Arcadia" 1590 st. 1190; nach Condillae Congrega dei Bozzi
314; nach Euklid Luphues; unter Giovanni fehlen l-'ico ^Oi, und
Pontanoibid; S. 6H1 stehtlppolita von Kalabrien 216 st. 818;
nach Karl V. fehlt Karl VIII. 196: nach Ludwig I. Ludwig XII

196; unter Medici feiilf nu'lirmals 196 u. a. Rine zu begrfifsende

Verbesserung wäre auch die, dafs bei den bedeuleadsLen ScUiiftstellern

*> Diese findet man in dankenswerter Amfubrliohkeit in der jüngst er-
«I liif'TiiMieii. von 'rotiimaso (.'asini vorzüglich bearbeiteten ital. Literaturgeschicbte
in Gröbers üruiitlrifti.
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das Nachschlagen durch Einzelaiigaben und Hervorhebung der Uaupt-
ziffern durch fetten Druck erleichtert wurde.

München. Wolpert.

Franz Beyer, Französische Phonetik für Lehrer und

Studierende. Zweite verbesserte Auflage. Göthen, Schulze. 1897.

XVI Q.m S.

Die vor zehn Jahren ersdiicnone erste Auflage dieses Werkes
fand den allgemeinen Beifall der Kritik. Auch diese neue Auflage in

vielfach gefmderter, verbesserter und erweiterter Gestalt darf einer

ebenso freundlichen Aufnahme gewärtig sein. Wer sich mit der

französischen Lautlehre innig vertraut machen und den feinen Klang-

schaltierungen des gesprochenen Wortes nachgehen will, der findet an
Beyer einen tüchtigen, verlässigen Führer. Die behagliche, aber sicher-

lich vielen erwünschte Breite der Diktion bekundet den seinen Stotl'

gründlich beherrschenden praktischen Lehrer, dor seiner Wissenschaft

und seinen Schülern zuliebe sich vor zeitweiligen Wiederholungen
nicht scheut

In ,der Einleitung schickt der Verfasser eine kurze, aber klare,

leicht verständliche Beschreibung der Sprechorgane und der Sprach-
laute im allgemeinen voraus. Dann folgt eine äufserst eingehende

Darstellung der einzelnen fVan//i?i>( licn Sprachlaute, Die englischen

und deutschen Laute werden üuiu \ ergieicli herangezogen, die Unter-

schiede scharf hervorgehoben und die Ursachen fehlerhafter Laut-
bildung nachgewiesen. Besonders wertvoll für den Lehrer sind die

sowohl in zahlreichen Aninerkungon als in einem eigenen Kapitel

niedergelegten praktischen Heobaclitungen und Winke.

Der analytischen Behandlung der Laute schliefst sidi die syn-

'

thetische an, d. i. die Untersuchung über die quantitative oder quali-

tative Veränderung der Laute bei der Silben- und Satzbildung. Nach

§ 50, 6 soll es im Franzö.^i « hen weder silbige Vokale, noch silbige

Konsonanten geben. Wie ist das zu verstehen, wenn es S. 88 heifst:

„so viel Vokale, so viel Silben", und S. 120 ,.oft besteht der Sprech-

takt aus einer umfangreichen Gruppe von Lauten oder Lautkomplexen,
oft nur aus einem Wort oder gar nur aus einer Silbe (einem Vokal)** ?

Sehr interessant sind die Ausföhrungen über Ton (Intonation, Sprach-
melodik, Stimmodulation) und die Sandhi-Ercheinungen. Nachdem so

das physiologische Gebiet der Laulbildung nach allen Seilen erörtert

ist, kommen auch die einem psychischen Impulse entspringenden Ac-
cessorien der französischen Lautsprache (Zeilmafs der Rede, Sprech-

stArke, Geste, Mimik, Stimmqualität) in Betracht und zuletzt das Ge-
wand, in dem die Lautsprache ersdieinen soll, die Tanskription. Im
Interes-e einer dringend wünschenswerten Einigung hat der Verf. das

lautschriftliche System des Maitre phonrlique angenommen, obwohl
es itun nicht ganz genügte, so dafs er sich genötigt sah, zwei Zeichen

seiner froheren Schrift beizubehalten. Noch in einigen (anderwärts

erwähnten) Fällen scheint mir die Lautschrift des M. ph. das Wort-
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bild nichl ganz getreu darzustellen und falscher Auflassung ausgeselzl

zu sein.

Vielleicht ist es dem Verf. nicht unerwünscht, wenn ich schliefs-

lich auf ein paar der KoiTeklur f'iilgan't,'ene V^ersehcn hinweise: S l:{

in der Koiisonanlentafel fclil! ni ; S.'Sd gedakte Röhre; S. 124 emoti-

onelles; S. 145 must by acquired; S. 156 vom Katheter herab; S. 171

oü est-la? qui es 1&?

Würzburg. J. Jent.

Föppl Dr. A., Vorlesungen über technische Mechanilc.

3. Band. Festigkeitslehre. Mit 76 Figuren. 472 Seiten. Leipzig.

Teubner 1897.

Diese Vorlesungen, welche in vier Bänden die Einführung in

die Mechanik, die graphische Statik, die Fesligkeitslehre und die

Dynamik umfassen werden, sind in erster Linie für Techniker bestimmt;

zu ihrer Veröffentlichung veranlalste den Verfasser der Umstand, dafs

die bereits vorhandenen Lehrbücher der technischen Mechanik zu

wenig auf die analytische Behandlung des Gegenstandes Rücicsicht

neltmeii, während andrerseits die Lehrbücher der analytischen Mechanik
den Bedürfnissen des Technikers nicht genügend entgegenkommen;
das Werk soll also eine Brücke zwischen Theorie und Praxis bilden;

aus diesem Grunde ist dasselbe auch für den MaÜiematiker von holiem

Interesse und zwar um so mehr als der Lehrstoff in streng mathe-
matischer Form, vorwiegend mit Hilfe der Elemente der Differential-

und Integralrechnung behandelt wird; deshalb dürfte eine kurze Be-
i^rechung des Buches in diesen Blättern wohl gerechfertigt erscheinen.

Der vorlii gende Band enihulf Unlersuchungen über Spannnngs-
zustunde, elastische Kurmünderungen, über Biegungen, Festigkeit von
Platten und Gefftfsen, Verdrehungs* und Knickfestigkeit und einen

Abschnitt über die niatliemalische Elasticitälstheorie. Wie schon die

früheren Arbeiten des Verfassers, so zeichnet sich auch diese durch
eminente Klarheit der Darstellung, namentlich durch unzweideutige

Begriitsbeatinunungen aus; so ist der Leser über den Umfang des

hier zu behandelnden Stofifes sofort orientiert, wenn ihm der Verfasser

sagt, er verstehe unter der Festigkeitslehre im weiteren Sinne jenen
Teil der Mechanik fester Kr)rper, bei dem auf die Betraditung der

gewöhnlich sein kleinen Formänderungen eingegangen wird, welche
diese Körper unter gewissen Umständen erleiden; der Begriff „fest"

stehe also im ausdrücklichen Gegensatze zu „starr'\ ohne deshalb

mit dem Begriffe „elastisch** zusammenzufallen. Die rein technischen

Begriffe sind so scharf umgrenzt, dafs sie auch dem Nichttechniker

keine Schwierigkeiten bereiten. Von Interesse für den Mathematiker
i-t insltesondere die Rolle, welche die Mathematik bei der Entscheidung
rem tecluiiseher Fragen spielt; hei lel/.len^r konuul es nämlich nicht

.selten vor, dufs gewisse Hypothesen fast zu Axiomen geworden sind,

obwohl sich eine innere Berechtigung derselben zunächst durchaus
nicht nachweisen, ihre Annahme höchstens dadurch rechtfertigen Iftfet,
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dajCs die aus ihnen gezogenen J^olgerungen mit der Grüahruag inner-

ha]b bestimmter Grenzen übereinstimmen. In solchen FSIlen ist es

nun die Mathematik, welche das entscheidende Kriterium für die

Riditlg^eit oder Unrichtigkeit einer derartigen Hypothese liefert. So
nimmt man boispielsweise seit Bernoulli in der Technik an, dafs jeder

Querschnitt, der senkrecht zur Achse eines geraden Stabes gelegt

wird, bei der Biegung eben bleibe; diese scheinbar willkürUche An-
nahme läfot sich nun, wie die mathematische Theorie der Elasticit&t

nadiweisl, wenigstens bei den Körpern begründen, wdche dem be-

kannten llookeschen Gesetze folgen: ut tensio sie vis. — Bei dieser

Sachlage ist es wohl zu verstehen, wenn Föppl immer und immer
wieder auf die Notwendigkeit eines innigen Zusammenarbeitens der

spekulativen mit der experimentellen Forschung hinweist, und darin

liegt namentlich der wissenschaftliehe Wert des Toiltegenden Werkes.

Aber auch in didaktischer Beziehung darf dasselbe als eine hervor-

ragende Leistung bezeichnet werden: der Vorfasser verstellt es, dem
Lernenden das Studium möglichst zu erleichtern; nicht dai's er ihm
die Schwierigkeiten des Gegenstandes ersparte oder verhehlte; er macht
ihn aber wiederholt ausdrücklichst anf das anfinerksam, was besonders

wichtig ist, und lä&t es an aneifernden Worten nicht fehlen. Damit

die Theorie auch in Fleisch und Blut übergehe, ist eine ganze Reihe

von praktischen Aufgaben, teilweise mit eingehenden Lösungen bei-

gefügt. Die Ausstattung des Werkes ist wie b< i allen Teubnerschen

Büchern tadellos. Seitens der Mathematiker dürfte namentlich dem
Erscheinen des ersten und letzten Bandes mit grolsem Interesse ent-

gegengesehen werden. _
Januschke H. Das Prinzip der Erlialtung der Energie

und seine Anwendung in der Naturlehre. Ein Hilfsbuch

für den höheren Unterricht Mit 95 Figuren. 455 Seiten. Leipzig.

Teubner 1807.

Der Verfasser dieses Buches hat sich die Aufgabe gestellt, eine

möglichst einheitliche Darstellung der gesamten physikalischen Er-

scheinungen auf Grund des Prinzips der Erhaltung der Energie zu

geben und mit Hilfe desselben die einzelnen Naturvorgänge eingehender

darzulegen; das vorliegende Buch ist also eine Erweiterung seiner

Arbeit ,,Über das Prinzip der Erhaltung der Energie in der elemen-

taren Elektrizilätslehre", die im 2i. .Jahrgange dieser Zeitschrift Seite 3:22

besprochen wurde rmd welche in dem vorliegenden Buche, wenn auch
in etwas anderer Fassung, mit enthalten ist.

Eine kurzgefafiste aber inhaltsreiche Einleitung gibt Au6chlu&
einerseits über die Aufgabe der Physik, andererseits über die historische

Entwickelung derselben üherhauptund insbesondere über die Fortschritte,

welche sie gemacht liat, seitdem sich das Energieprinzip in allen

Teilen der Phvsik als anwendbar erwiesen hat. In den einzelnen

Kapiteln, welche das ganze Gebiet der Physik behandeUi, geht der

Verfasser von den einfechsten Anschauungen aus und legt dann auf
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Grund derselben, möglichst der historischen Enlwickelung folgend, die

rechnerische Behandlung der Erscheinungen mit Hilfe des Energie-

prinzips dar. Die Frage, ob die verschiedenen physikalischen Energie-

formen mechanischer Natur seien oder nicht, läfst dor Verfasser offen,

lo<rt aber dar. wio sich dieselben mit den bekannteren mechanischen

Erscheinungen ver^Hciclien lassen und betont namentlich die autl'allL'nde

Übereinstimmung der mathemalischen Formeln für die verschiedenen

Energiewerte. Dails der Ericlärung und Behandlung der elelctrischen

und magnetischen Erscheinungen Faradays Lehre von den Kraftlinien

und Niveauflächen sowie Maxwells Theorie der elektrischen Ver-

schiebungen zu Grunde pfclogt ist. dnfs die optischen Untersuchungen

auf der elektromagnetischen Lichttheorie aufgebaut sind, darf wohl

als selbstverständlich bezeichnet werden. Zahlreiche Aufgaben, die

allerdings zumeist den Sammlungen von Pliedner-Erebs, Mfiller-Erzbach,

Reis, Budde und anderen entnommen sind, sollen dem Schüler die

Möglichkeit gewilhrent die physikalischen Gesetze auch praktisch an-

wenden z)) lernen.

Der Eindruck, welchen das Studium des Werkes macht, ist be-

zfiglich des Inhaltes ein durchaus befriedigender ; es ist dem Verfesser

gelungen, in wirklich überzeugender Weise die Möglichkeit einer ein-

heitlichen Naluranschauung auf Grund des Energieprinzips und die

Fruchtbarkeit des letzteren bei Üchandluni^ physikalischer Fra{xen nach-

zuweisen; von besonderem Interesse suul auch die wiederholten Hin-

weise auf sachliche und lormelle Analogien bei bestimmten physi-

kalischen Vorgängen. Bezuglich der Darstellung Iftfet sich aber manches
Bedenken nicht verschweigen ; die Bearbeitung des Lehrstoflfes ist zu

ungleichmäfsig; während .sich der Verfasser bei den eiideitenden Ab-
schnitten der einzelnen Kapitel vielfach in allzugeiuacher Breite ergeht,

wird seine Ausdrucksweise bei der Behandlung gerade der schwierigeren

Teile oft so knapp, daf^ sie an Unklarheit und Unverstftndlichkeil

grenzt. Der Verfosser schreibt überhaupt einen harten Stil ; die Sfttze

sind vielfach ohne jede Verbindung aneinander gereiht, so dafs ihr

logischer Zusammenhanfr oft schwer zu verstehen ist. Die Ableitung

einer Gleichung aus einer vorhergehenden ist manchmal seliwrr zu

erkennen. Mifslich ist es auch, dafs gerade bei der Behandlung der

schwierigsten Entwickelungen auf andere Schriften verwiesen wird
und dafe die physikalische Erläuterung der mathematischen Trans-
formationen vielfach durchaus nicht genügend ist. Eine derartige

Behandltnig des Stoffes liefse sich rechtfertigen, wenn das Werk als

wissenschaftliche Arbeit für die Kreise von Sachverständigen bestimmt
wäre; der Verfasser bezeichnet es aber ausdrücklich als ein Schul-

buch. Für Zöglinge von Mittelschulen dürfte es wohl kaum zu
empfehlen sein, dagegen Sludifu nden der Physik wie überhaupt
Sachverstän(li;.'en, die ja über die Schwächen uml Unebenheiten der

Darstellung hinwegsehen können, viel interessantes bieten.

Würzburg. Dr. Zwerger.
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I'oli tische Arithmetik oder die Arithmetik des täg-

lir hcn Lobens. Von Moritz Gan tor. Leipzig 1898. Druck und

Verlag von B. G. Teubner. X ii. 136 S. g**.

Die Quintessenz der Vorlesungen, welche Prof. Caiitor in Heidel-

berg, durch sein grofses mathematisches Geschichlswerk weiten Kreisen

bekannt, s^t langen Jahren för die barschen Kameralkten Über
politische Rechenkunst hielt, liegt in diesem nett ausgestatteten Büch-
lein vor uns. Auch angehende Mathematiker werden gerne nach dem-
selben rrrnifen, doun soit dem jetzt doch schon veralteten ^^röfseren

Wrrko von OtUiiiger ( Hr.umschweig 184('») hat die deutsche Fachliteratur

kein für Studierende geeignetes Kompendium dieses Wissenszweiges

aufeuweisen geliabt; nicht minder eignet es sich trefflich für die jetzt

offenbar einer aussichtsreichen Zukunft entgegengehenden Handels-
hochs(:hiil('n Denn gerade das, was der strebsame jtmge Kaufmann
wissen nuifs, iindet er hier vereiiii<jt und so dargestellt, dafs mit

einlachen algebraischen Kenntnissen ein volles Verständnis erzielt

werden kann.

Behandelt werden einfache und zusammengesetzte Zinsrechnung,

die Anfongsgrunde der Wahrscheinlichkeitsrechnung, Lotterieanlehen,

Versicherungswesen im weitesten Sinne mit Berücksichtigung der

Mortalitätstafeln und der seltener vorkommenden Versicherungsfülle,

endlich Dividenden berechnung. Alle die Vorkommnisse der Praxis,

weiche heutzutage nicht blofe an den grölten, sondern auch an den
sehr kleinen Kapitalisten herantreten, änd besprochen. So ist, nach-
dem sich jetzt die deutschen Postanstalten des Gheckverkehrs an-
nehmen wollen, die Erörtening desselben fS. 7 ff.") zweifellos einer

grofsen Anzahl von Interessenten willkommen. An dieser Stelle wnirde.

wa.s wir für die zweite Auflage anmerken wollen, jungen Kaufieuten

eine Erklärung des Geschäftsbetriebes in einem Glearing-House von
Nutzen sein. Vielen wird die Erläuterung des Kursblattes, des Coupons
und der Berechnung des Wertes ausländischer Staatspapierc wertvoll

erscheinen. Als Beispiele dos Wahrscheinlichkeitskalkuls werden die

Spielchancen verwertet, welche beim Lotto, bei Würfel- und Kaiten-

spielen sich ergeben. Wenn man ferner sich daran erinnert, eine wie

ungemein einflußreiche Rolie die verschiedenen Versicherungen für

Lebensdauer, Invalidität, Krankheit. Hagelschäden, Militärdienst, Feuers-

gefahr, Eisenbahn- u\v\ Schiffsunfülle in unseren Tagen spielen, so

wird man eine zusaninienfassende Schilderung der Grundlagen, auf

denen jedes einschlägige Rechnungsverfahren beruht, sehr zweck-

mäl^g finden.

Wie zu erwarten, hat der Verf. in den einzelnen Abschnitten

auch die geschichtliche Entwicklung nicht unbeachtet gelassen. Durch
solche Hinweise wird uns manches erst begreiflich, was an imd für

sich den Eindruck blofser Sonderbarkeit macht, so z. B. das gf iiut sischc

Lotto, dessen Einbürgerung die weisen Regierungen des XVIil. Jahr-

hunderts fSr eine ihrer wichtigsten Aufjipaben erachteten, und welches
lediglich dem Umstände seine Entstehung verdankt, dafe man an die
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in jen^ Republik durch das Los erfolgende Ratsherrnwahl WeUen
Icnupfte, deren finanzielle Ausbeutung ein findiges Bankhaus ins Werk
selzte. Die alte Erfahrung, dafs der genetische Hergang dazu dient,

auch sachliche Schwierigkeiten aufzuhellen, wird auch in diesem
Wissenszweige manniglach bestätigt.

München. S. Günther.

F. Klein und A. Sommerfeld. Über die Theorie des

Kreisels. Heft 1. Die kinematische und kinetische Grundlage der

Theorie. Leipzig, Teubner 1897. Heft i2. Durchführung der Tlieorie

im Falle des h^chweren symmetrischen Kreisels. Leipzig, 6. G. Teubner

1898. 512 S.

Das umfangreiche Werk, dem noch ein drittes Hell folgen wird,

verdankt seinen Ursprung einer von Professor F. Klein an der Uni-

versität Göttingen gehaltenen Vorlesung, Professor Sonimcrfekl hat die

Ausarbeitung besorgt Das erste Heft enthält die grundlegenden Be-

trachtungen über die Prinzipien der Mechanik, soweit sie für den

Fall »eines der Schwere unterworfenen starren Körpers inbetracht

kommen, dessen Masse symmetrisch um eine Axe des Körpers ver-

teilt ist, imd bei dem mittels! einer gcMM-iiutcn Vorrichtung ein auf

der Symmelrieax.e gelegener Punkt im Rauiut- festgehalten wird". Die

bierin liegende Dänition des Kreisels umfofet den gewöhnlich als

Kreisel bezeichneten Apparat nicht, da bei letzterem der Unterstützungs-

punkl nicht im Räume fest ist, sondern sich in einer horizontalen

Ebene (z. B. dem Erdboden) frei bewr -jf. Dadurch wird das mechanische

Problem dieses Apparates ein wesentlich konipHziertercs. Ebensowenig
umfarst die obige Definition das sogenannte «Gyroskop' — beide

Apparate werden in der vorliegenden Schrift nur gestreift. Dagegen
eii^eben sich die von Poinsot langst erledigte geometrische Theorie

der I!< wcp'inv^ des kranefreien Kreisels sowie dir Theorien von Kreiseln

mit verschiedenen Freiheitsgraden (ein stuner Körper, welcher in

einem Punkte festgehalten wird, besitzt drei Freiheitsgrade) als

spezielle FftUe des allgemeinen Problemes.

Im ersten Hefte wird die Kinematik des Kreisels, insofernc die

Masse desselben nicht inbetracht kommt und die Kinetik, insoferne

die Begiift«' von Masse und Kraft hinzutreten, aiisfnhrlich entwickelt.

Dabei gciien die Verfasser auf den früher häulijj:cr als jetzt beniilzlen

BegriÜ des Impulses, d. h. derjenigen stofsarligen Drehkraft zurück,

welche imstande ist, die jeweilige Bewegung momentan zu erzeugen,

weilhiedurch nach ihrer Ansicht die Anschaulichk-H des mechanischen

Vorganges wesentlich erhöht wird. Um diese aber ist es ihnen bei

der ganzen Darstellung besonders zu thnn. ein Bestreben, das man
freudig begrüfsen nmfs und gerne die hiediuch bedingte etwas grofse

Ausdehnung der Schrift in Kauf ninnnt , w^il nur auf solchem Wege
bei dem Lernenden das unerläfsliche mechanische »Gefuhr erweckt

und ausgebildet werden kann. Mit Rücksicht hierauf wurden dem
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Texte auch zahlreiche Figuren eioTerleibt, die jedenfalls zu einem
gfflndUcfaen VersUndnis der mechanischen Vorgänge unentbehrlich sind.

Erst nachdem so der geometrische Teil der Au%abe eingehend
durchbehandell, und die Frage der inbetracht kommenden Kräfte,

welche durch Vektoren im Räume veranschaulicht werden, klar gestellt

ist, folgt im 2. Teile die analytische Inangriffnahme des Problems,

insoferne es den schweren symmetrischen Kreisel betrifft. Hiezu bieten

die Torhergehenden Untersuchungen neue Wege, indem die statt der
Euler'schen unsymmetrischen Winkel oin^oführten Drehungsparameter
eine weit einfachere und übersichtlichoi e Zusammensetzung der all-

gemeinen Formeln j,^estalten. JSehr hervorzuheben ist es auch, dafs

zuerst das ganze Problem mittelst der elliptischen Integrale und
zwar bis zur numerischen Berechnung mit den Legendreschen Tafeln

durcbgefahrt und dann erst die Berechnung mit elliptischen Funktionen
und «^-Reihen erläutert wird.

Im letzten Kapitel des 2. Hefles wird schlieCslich gezeigt, da& die

aut Grund der neuen Parameter gebildeten Lagrange'schen Bewegungs-
gleichungen Ilermite-Lanie'sc he DüTerentialgleichungen sind, deren Inte-

grale in elliptischen 1' unktionen deshalb fast unmittelbar hingeschrieben
' werden iLönnen.

Das noch ausstehende dritte Heft wird, wie' wir nicht zweifeln,

mit derselben Vollendung die Anwendung der entwickelten Theorie
auf eine Reihe von Thatsachen aus der Physik und Astronomie bringen

und nanientlich den Hauptzweck des Werkes, n;lmlich auf die an dem
speziellen Beispiele des Kreisels erprobte eigenartige Auffassung der

allgemeinen Mechanik hinzuweisen, näher ausführen.

Wie alle Schriften Kleins, so zeichnet sich auch das vorliegende

Werk nicht allein durch Originalität und Neuheit der Gedanken', sondern
audi durch vorzfigliche didaktische Anordnung des Stoff'es aus und
kann daher solchen, die sich mit mechanischen Studien zu beschäftigen

haben, auf das Wärmste empfohlen werden.

München. A. v. Braunmuhl.

Die Sternkunde. GemeinfafsMch dargestellt von Richard

Hormann Blochmann. Mit 69 Abbildungen, 3 Tafeln, 2 Sternkarten.

Stuttgart, Verlag von Strecker nml Moser, 1899. 308 Seilen.

Der Verfasser gibt in seinem Vorworte /u, «lafs an vor/n^'liclien

W^erken über Astronomie kein Mangel sei. Er weist auf die in jüngster

Zeit erschienenen Werke hin, womit er offenbar mejnt das „Welt-
gebäude" von Dr. M. Wilhelm Meyer — in unseren Blättern im
1. Hefte des Jahrgangs 1899 besprochen — und das von Dr. Edmund
Weifs in Wien, dem im Hefte No. 2 vom Jahre 1895 ein Artikel ge-

widmet hi. DaCs nun der Verfasser ,zu der gewifs umfangreichen
populär -astronomischen Literatur einen neuen Band fügt", begründet
er mit der Kostspieligkeit der genannten Werke. Das seine kostet

trotz des sehr eleganten Einbandes und des reichen Bilderschmuckes
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nur 5 Mk., durch welch niedrigen Preis das Buch bei seiner gemein-
fafsliflien Dar^N lhing jedermann zugänglich sei, was von den genannten
Werkrii nicht gesagt werden könne. Die Fähigkeit, ein Buch über

blenikunde zu schreiben, beweist der Autor durch die Thalsaciie,

da& er zwei Jahre lang an dem Dr. M. Wilhelm Meyerschen «WelU
gebAude* mitgearbeitet habe, was Meyer auch im Vorworte seines

ÄVerkes bestätigt. Wer aber nun niciiicn möchte, das vorliegende

Buch sei etwa nur ein Auszug aiip dem Meyerschen, der würde sehr

irren. Freilicli hat si< h Blochinaim in Rücksicht auf den Zweck des

Werkes viel kurzer ^manchmal, wie wir sehen werden, allzu kurz)

fassen müssen, als es in dem doppelt so starken Meyerschen Buche
geschah, aber er steht auf eigenen Füüsen. Das gebt schon aus den
Zeichnungen und Darstellungen hervor, von denen Referent auch nicht

eine als aus doin Meyerschen Werke herübepf^enonimon bezeichnen

könnte. Schon die Einteilung der einzelnen Kapitel ist hei beiden

Büchern verschieden. Blochmann teilt sein Werk in zwei grol'se Ab-
schnitte, deren erster von den Bewegungen der Gestirne handelt«

während der zweite der Beschreibung der letzteren gewidmet ist. In

Zwi^( litiil)etraclitungen (aber noch im ersten Abschnitte), wertien die

Werkzeuge behandelt, deren sich der Astronom bedient, und der

Photographie und der Spektralanalyse ncinige Autmersamkeit geschenkt

Der Verfasser leitet den ersten Abschnitt mit der astronomischen
Orientierung ein. Da ist es als ganz praktisch und sachgem&ls zu
begröÜsen. dafs nicht mit der Rotation und Revolution der Erde be-
gonnen wird, sondern mit il*'r scheinbaren läßlichen Bcwepnnp: der

Sonne und der LJestirne und mit ilirer si luMiibaren jährliclien Bewegung.
Der Verfasser kommt so dem Leser entgegen, indem er ihm zunächst

nur das. zumutet, was er selbst beobachtet hat oder doch beobachten
kann. Ein weiterer Vorzug des Buches besteht darin, dafs die Sprache
populär und leicht verständlieh gehalten ist. Infolgedessen liest sich

d;.s Werk meist llottweg, aufser da. wo die Kürze gar zu weit ge-

trieben ist. Diese wird lür manche Kapitel geradezu verliängnisvolt.

So wird z. ß. niemand, der nicht schon sachkundig ist, den Abschnitt

Über den Mond pg. 21 sofort erstehen und besonders darüber sich

nicht klar werden, was über die Knotenlinie und deren drehende Be-
wegung gesagt i>l. Ebenso bleibt dem Anfänger unklar, was Seite 26
und 27 über die üngleichförmigkeit in der Bewegung der Sonne aus-

einandergesetzt wird. Der kurze Hinweis auf Figur 11 genügt gevvifs

nicht, um jene Ungleichf5rmigkeit für jemand zum Verständnis zji

bringen, der nicht schon in die Sache eingeweiht ist. Solche durch-
aus nicht einfache Dinge lassen sich eben nicht kurz abthun. — Das-
selbe gilt von dem Satze pg. ?>i): ,,Da es nun sehr viel bequemer ist,

Jahr und Tag gleichzeitig beginnen zu lassen und nicht mit dem An-
lang des ersteren bereits das zweite Viertel des Tages zu zählen, so

befohl Cäsar, diesen Vierteltag dreimal fortzulassen". Es hätte nicht

geschadet, wenn darauf hingewi(»sen worden wäre» dafs der weiter

oben angeführte Dezimalbruch 3G5, 242 201 an Werl fast gleich

305 V«, dalis also das gemeine Jahr um ist nach Verlauf von lüaö^
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und ^ , und dafs Cäsar diesen Bruchteil des Tages in 3 aufeinander-

folgenden Jahren wegzulassen befahl, im 4. aber den so begangenen
Fehler dadurch wetl machte, dafs er diesem Jahre einen ganzen Tag
zuschlug; denn 4. \'4~1. Wie iiber der Satz im Buche gegeben ist,

versteht ihn der Anlüugcr kaum. — Auch der Passus pg. 55, be-

treffend die Ansicht des Gopemicus über die stets sich parallel

bleibende Weltaxe ist trotz des Hinweises auf die Figur 17 für den
Uneingeweihten durchaus nicht leicht versländlich. — Das Gleiche

gilt von der Beschreibung des Reflektors Seite 98. Der Anfanger

versteht hiernach ganz sicher nicht, wie die Deklination an einem
Kreise abgelesen werden soll. Aus der Zeichnung allein wird er nicht

klug. Solche Dinge lassen sich eben schlechterdings nicht in Kürze
abmachen. 7%ut man es doch, so geht es auf Kosten cteor Verstfind-

nisses. — Das dürfte auch für Seite 68 zutreffen, wo der Grund,
warum die Attraktion auf der Sonnonoberfläche gerade Va Millionen-

mal gröfser ist als die auf der Erde, dem Anlänger nicht leicht er-

sichtlich wird. Die Rechnung, auf die dort hingewiesen wird, ist freilich

für den Sacliverständigen sehr leidit durchzuführen, und jeder unserer

Schüler bringt sie unter Anleitung des Lehrers fertig. Ob sie aber

ein Anfänger maclien kann, der keinen Lehrer zur Seite hat? Und
hauptsächlich für solche ist doch das Buch geschrieben? Gerade weil

ilie Rechnung ganz kurz ist, hätte sie des Verständnisses halber bei-

gedrnckt werden sollen. — Wird femer der Anf&nger nicht auch
dai'übt i- stutzig werden, dafs pg. (>."> ut'?agl ist, ein Körper durchfalle

auf dt-r Erde in der ersten Sekunde 4,5 m? Nathdt iii beim Leser

doch einmal mathematische und physikalische Kenntnisse vorausgesetzt

sind, mufs er auch wissen, dafs bei uns die Fallbeschleunigung ca.

9,8m betrfigt. Dann ist aber unser-|-= 4,9, wie ja auch Seite BOö

in der Tafel der „Bahnelemente der groben Planeten" richtig an-

gegeben ist Warum nahm nun der Verfasser pg. 65 als Fallraum

in der ersten Sekunde nicht heber den runden, der Wahrheit viel

näher kommenden Wert 5 m als 4,5 m? (.ierade für ein populär ge-

schriebenes Buch wäre ein Abrunden auf ganze Zahlen angezeigt ge-

wesen, vom Widerspruch zwischen der Angabe auf Seite 65 und
pg. 305 ganz zu schweigen! — Wäre es ferner für den nnt der

Eigenschaft der Ellipse nicht vertrauten Leser nicht klarer, auf Seite 58
statt Figur Linie zu sagen, damit jener nicht auf den Gedanken
komme, irgend ein Punkt der Ellipsen fläche habe die dort angegebene

Eigenschaft, dals die Summe seiner Abstände von den zwei Brenn-
pmikten konstant ist? Man wende nicht ein, auf solche Kleinigkeiten

komme es doch nicht an, bedenke vielmehr, dafs das Buch den
fehlenden Lehrer ersetzen soll und dt shalb gar nicht genau genug
abgefafst sein kann. — Hieher gehört auch das, was pg. 75 über

Ebbe und Flut gesagt ist. Der Satz: „Bei der allgemeinen Festigkeit

der Masse unserer Erde wird diese verschieden grolse Anziehungskraft

BUttor f. d. G^uuiMlKlsotialw. 2CXXV1. JiOirg. 9
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(des Mondes) ohne Einflufs auf dieselbe bleiben, wohl aber müssen
die leichter verschiebbaren W a s s e r t e i 1 c h e n an ihrer
Oberfläche der Schwerkraft des Mondes folgen ' wird auf

Grund der beigegebenen Figur 22 auf den Unkundigen gerade den
entgegengesetzten Eindruck von dem hervorbringen, den der Verfasser

beabsichtigt hat. Der Leser wird wohl bei A, dem dem Monde am
nächsten liegenden Punkte der Erdoborfläch'' eine Flut entstehen

lassen, aus jenem Satze aber für B, t1*'ti vom Moinlr am weitesten

entfernten Punkt der Erdobertläche sicli eine Ebbe küusUuieren. Denn
der Punkt B liegt Ja auch an der „Oberfläche*' der Erde und „wird
also auch der Schwerkraft des Mondes folgen''. Dieser &lsche Schlufs

des Lesers wäre vermieden worden, wenn der Autor auf die That-
sache hingewiesen hätte, dafe die Schwerkraft des Mondes tih- B
kleiner ist als für den Erdmittelpunkt E, dafs der Mond die Strecke

EB also zu vergröfsern, B also wegen der geringeren auf ihn wirkenden
Mondattraktion sich Ton E zu entfernen sucht, wodurch eben auch
bei B Flut erzeugt wird. Im Buche aber ist blofs die .Anziehung des

Mondes auch auf Punkt B („Punkte an der ObLTtläche der Erde")
bf'font. -tatt das relative Kleinsein dieser Mondanzieliung auf B —
und so kann der Anfanger nicht zum richtigen V'crständnis durch-
dringen. Also ist auch hier die allzu grobe Kürze von Übel —
Seite 89 stimmt die Figur 28 nicht völlig mit dem Texte überein.

Auch hier wird der Neuling sich nicht zurechtfinden. In Zeile 8 von
()l)on und Zeile 8 von milen liegt ein Widerspruch. Denn nacli der

erstoren müssen sich die Strahlen (nach der doppelten Brechung)
scheinbar in A^ schneiden, wie die Figur auch wirkUch zeigt, nach
Zeile 8 von unten aber mü&ten sie das Linsensystem parallel ver-

lassen. Der in Zeile 8 und 9 von unten enthaltene Satz ist übrigens,

so allgemein hingestellt, auch gar nicht richtig. — Seite 131 gibt der
Verfasser die Mafse hervorragender Linien etc. auf der Erde, wie sie Bessel

berechnet hat. Dafs l*' des Äquators III 306,58 ni lang ist, versteht

der Leser sofort, da braucht es also keine Auseinandersetzung. Was
soll sich aber der Anfänger unter der Gleichung vorstellen : Abplattung

der Erde = ? Das ist wieder einer der vielen Fiille, in welciien
299.2

die Bcmiihung des Vei fassers, möglichst kurz zu sein, für den Anfänger
ein unlösbares Rätsel schuf. Es hätte ja nur einer Druckzeile mehr
beduril, um den BegriÜ" des felilenden geometrisclien Verhältnisses tür

die Abplattung beizusetzen und so jenes Rätsel zu lösen. ~ Ebenso
hätte es pg. 132 nicht geschadet, wenn bei der Angabe der Methoden,
die geograpiiische Breite eines Ortes zu finden, nicht blofs betont
worden wäre. dar> man die obere und untere Culmination eines

(lircunipolarsterns ,,beobachten und niessi n" müsse, um daraus die

Polhühe zu „berechnen**, sondern wenn auch hier (wie es bei der

Erläuterung der nächsten Methode geschah) die doch ganz kurze Art
ili'i Berechnung beigesetzt worden wäre. Es hätte ja genügt, hinter

„Höhe de- Pol-^"' die Worte einzufügen ,,als halbe .Summe der zwei

beobachteten Culmiiiatiouähölieu" — und die Sache wäre dem Anfänger
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klar geworden, was sie aber so nicht ist. — Solche Fftlle allzuweit-

gehender Kfirze liefsen sich noch mehr anführen (Aberration des
Lichtes pg. 148; Methode, ans der Parallfixe eines Costirnes und
dessen scheinbarem Durchmesser den wahren zu berechnen pg. 153
u. s. f.); doch mögen die angeführten Fälle genügen.

Bei einer Neuausgabe des hochinteressanten Buches wird sich

der Verfasser vielleicht Tcranlafet sehen, die eine oder die andere der
durch allzu grofse Kürze entstandenen Unklarheiten auszumerzen und
so den lioh'Mi Gennfs noch zu erhöhen, den ein Durchlesen des schönen
VVerkt-s un/.wt.MtVIhaft bictft. Es würde sich dann auch empfehlen,

folgende Druck- und andere Fehler aus dem Buche verschwinden
zu lassen.

Seite 2 soll es nicht heifsen: ,.S ist der Stab (in Fig. 1} und
I, 2, 3, ... . 11 ist der Schatten desselben", sondern: „S 1 ;

S2;
S8; SU ist der Schatten desselben". — Seite 30 steht

12 X 29 X 5 statt 12 X 29,5. - pg. 66 sollte statt 4,5 m : 23 000 mal
23000 gesetzt werden 4,5 m ; (23000 X 23 000). — Auf Seite 77
findet sich der Satz: „Diese selbe Ursache, welche auf unserem
Planeten Ebbe und Flut entstehen läfst, und den die Weltkörper
als feste Massen vermöge ihrer Anziehungskraft auch auf ihre gegen-

seitigen Bewegungen im Räume ausüben, läfst nun diese letzteren zu

den verwickeltsten Vorgängen ira VVcltmechanismus werden . . . .

"

Statt der Worte „und den" ist etwa zu setzen: „und die Wirkung,
welche . . . pg. 129 ist 1 m als der TiermUlionste Teil eines Erd-
meridians definiert. Statt 4 ist 40 zu lesen, wie ja auch aus der

Tabelle Seite 131 hervorgeht, wo die Länge eines Meridianquadranten

richtig mit ca. 10 Millionen Meter angegeben ist. — Seite 133 ist

statt
,
»Eintritt einer Verünsterung unseres Mondes . . . ., nicht eine

Sonnenfinsternis" zu setzen „einer Sonnenfinsternis**, pg. 196
Zeile 4,5 und 19 fehlt je ein Komma. Auf Seite 161 in Figur 43
sind dem Jupiter blofs i .Monde zugeschrieben, pg. 162, 232 und 307
richtig deren 5. Es ist also pg. 161 5 statt" 4 zu setzen. — Seite 163 findet

sich ein Widerspruch. Ist nämlich der scheinbare Durchmesser der

Sonne, wie dort angegeben, 32,4 Minuten, so rechnet sich der wahre
Sonnendurchmesser nicht, wie das Buch will, blofe 108,6 ma), sondern

fast 110 mal gröfser heraus als der Erddiameter. Die Zahl 108,6*

würde die scheinbare Gröfse des Sonnendurchmessers = 32,04 Minuten

voraussetzen. — Auf der nächsten Zeile 14 von unten ist statt „in

dieser letzteren Jahreszeit" zu lesen „in jener ersteren Jahreszeit'*;

denn die gröfeere Gesamtwflrmemenge spendet die Sonne unserem
Planeten nicht im Sommer, sondern im Winter, „in welcher Jahreszeit

sie uns um ca. 5 Millionen Kilometer näher steht als im Sommer".
— Seite 186, vierte Zrilo von oben lesen wir: „Wir werden daher
(d. h. weil die Venus kein eiL'eiic- Lirht liat, sondern das der Sonne
zurückstrahlt) die Venus wie den Erdniond verschiedene Phasen durch-

laufen sehen.** Dieses „daher** ist unlogisch. Der Anfänger wird
sofort den falschen Schlufs ziehen, dnf^ at)eh der Planet Uranus ver-

schiedene Phasen zeigen müsse, weil er ja auch kein eigenes Licht
9*

Digitizcd by Gc.iv^^i»^



132 Ilachtniauji, Olyinpia und seine Festspiele (Stähliu).

hat und auch nur durch reHektiertes Sonnenlicht für uns sichtbar

wird — genau wie die Venus! — —
Diese angeführten Verstöfse sind recht fatal für einen Leser, der

durch das Buch in die Astronomie erst eingeführt werden soll. Sie

genieren aber den Eingeweihten nicht, der das Werk als höchst wert-

voUes Handbuch benützt, um über die Resultate der neuesten For-
schung sich Rat zu erholen. Wer also zu diesem Zw* cke die eingangs

erwähnten grofsen Werke von Meyer und Weifs nicht /ur Verfügung

hat, dem kann die Anschatlung des? vorliegenden RiKheis mit gutem
Gewissen umplulilen werden. Aucii tür die Bibliolliek unserer Ober-
klasse eignet es sich, vorausgesetzt, dafe sich der Fachlehrer die Mühe
nicht verdrielsen lä&t, die angeführten Yerstöfee vorerst richtig zu
stellen.

München. Dr. Rothlauf.

Olympia und seine Festspiele. Von Prof. Dr. Karl

Hachtmann, Direktor des Herzogl. Karlsgymnasiums in Bemburg
(63rnuiasialbib]iothek, herausgegeben von E. Pohlmey und H. Hoff-

mann, HO. Heft). Gütersloh, Bertelsmann. 1899. Mit S3 Abbild.

VIII u. 100 S. 1,60 M.

Der Gedanke, Olympia und ^eine Festspiele in einem Heft der
„Gymnasial-Bibliolhek" zu schildern, lag nahe, nachdem in dieser

Sammhmg bereits He-chroibnngen von Troja und Ithaka, dem römischen
Forum und dem alten Athen. Pompeji und Uavenna Aufnahme ge-

funden hatten. Hachtmann wurde durch den Besuch des ülyujpia-

saals im Dresdener Albertinum und die erlftutemden Vortrüge Prof.

Treus bei Gelegenheil der Philologenversammlung 1807 auf den Ge-
danken gebracht, eine Schilderung Olympias für die Jugend zti ver-
fassen. Seine Abj^icht dabei war, vor allem .,die Bedeutung hervor-

zuheben, welche die heilige Statte für die Kultur der Hellenen gehabt

hat". Dadurch wurde er naturgcmftls dazu geführt, auch den EinfluTs

der Festspiele auf Literatur und Kunst eingehend zu besprechen.
Namentlich lag ihm letztere Beziehung am Herzen. In.sofern kommt
seine Schrift den Hi stifbungen entgegen, welche die Kenntnis der
wit'litigslen antiken KuiiT^Uvcrke der Oyninasialjugciul vermitteln wollen.

Das Hetl ist deswegen auch mil einer ziemlich gro&en Anzahl von
Abbildungen antiker Kunstwerke geschmückt. Leider sind die Re-
produktionen teilweise nicht sehr gelungen. Nach meiner Ansicht ist

einem Gymnasiasten mil einem Bild d»'s Hermes von Praxiteles, wie
es sich S. iM> findef. nuh\< gedient. Von der Schönheit der Statue
gibt das BiUl gar keine Vorst ellnng, nur von der änf-^erpri Form. Und
diese kennen zu lernen, ist doch wohl kein Gymnasiast auf ein Heft

über Olympia angewiesen. Am wichtigsten scheinen mir für eine

solche Schrift gute Pläne und Grundrisse, wie sie auch in Hacht-
manns Schritt nicht fehlen. Der Plan des Festplat/e>? S. 20 könnte
aber etwas übersichtlicher sein; uaaieutlich hätte es sich empfohlen,
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die Bezcichnungon für die einzelnen Gebäude gleich in den Plan

hineinzusehreiben. Man fuidd jetzt die Namen nur mühsam zusammen,
zumal die verweisenden BuchslabiMi im Phm sehr klein sind. Einige

Abbildungen sind dagegen sehr gut gelungen, z. B. die des Hennes-
kopfes S. 27 und die dos Ringerpaares aus der Tribuna in Florenz

S. 68. Besonders dankenswert ist die Beigabe am Schlüsse des Heftes,

Es ist hier in verkleinertem Mafsstabe die pholof^raphische Aufnahme
der beiden Giebelgruppen des Zeustempels wiedergegeben, welche dor

44. Versammlung deutscher Philologen und Schulmänner im Namen
der k. Sknlpturensammlung in Dresden von Prof. TVeu gewidmet worden
ist Die Giebelgruppen sind darauf in der Anordmmg und Ergänzung zu
sehen, wie sie nach den Angaben Prof. Treus im Albertinum zu

Dresden gemacht woidru ist. Wenn auch die Reproduktion weit

hinter der Originalautnalime zurücksteht, so wird sie doch im Unter-

richte gute Dienste leisten und um so willkommener sein, als das
Originalblati im Buchhandel nicht za haben ist.

Der Text , selbst zerfällt in drei Teile. Im ersten Kapitel wird

die Lage Olympias, seine Bedeutung in alter Zeil, seine Geschichte

und die Wiederentdeckung und Ausgrabung geschildert. Das zweite

Kapitel behandelt die Resultate der Ausgrabungen: die Anlage der

Altis, die wichtigsten Baulichkeiten, die erhaltenen Skulpturen. Das
dritte Kapitel beechreibt die Festspiele und zeigt, welchen Einfluls

dieselben auf Kunst und Poesie, welche Bedeutung sie überhaupt für

die gesamte Kultur der Hellenen hatten. Die Darstellung zeigt, dafs

die einschlägigen Werke fleifsig benützt wurden, und bietet alles

Wesentliche in ansprechender Form. Es ist daher das Büchlein für

die Gymnasialbibliotheken sehr zu empfehlen. Aber auch mancher
Kollege wird es gern in die Hand nehmen, um sich rascli über das
Wichtigste zu orientieren. Für solche wird auch der Anhang er-

wünscht sein, welcher auf die Werke und Sammlungen hinweist, in

denen gute Abbildungen der in dem Heft besprochenen Kunstwerke
ZQ floden ^d.

SchlieMch seien noch verschiedene Einzelheiten besprochen, die

bei einer zweiten Auflage gebessert werden könnten. Zunächst sieht

man nicht recht ein. warum der Verfasser zu den Eigennamen die

griechische Form in Klammern setzt, auch da wo diese mit der

deulsciieii gleichlautet, z. iphitos (l<fiioi) S. 3, Pelops {JliXoij.')^ Tan-
talos {Ttmo^fn) S. 6 und so oft. Übrigens ist hiemit nicht konsequent
verfahren; in vielen Fftllen fehlt auch die griechische Form. Eine

Inkonsequenz ist es ferner, dafs die Gitate nicht überall in griechischer

Form beigefügt, manchmal auch die Fundstelle nicht auj^egcben ist.

So fehlt S. 39 Anm. 2 (f^tQt-s oqbüxmoi II. l, 268; ebenso S. 9i- die Angabe,

wo sich das Citat aus Findar tlndet (Nem. 5,1), und die griechischen

Worte. S. 4 yerrai&t man die Angabe, dafs die Eisenbahn, welche jetzt

nach Olympia führt, von Athen her Anschlufs hat. S. 5 Z. 22 v. o. mufs
es heifsen alle vier Jahre statt alle fünf Jahr- :

S. 8 Z. 7 v. u. fehlt

die Angabe, wann Ardavazd siegt (393 n. Chr.); S. 12 Z. 7 v. o. 1.

Monti'aucon statt Monfaucon. Die Angabe S. l!2 Anm., dai's der Mörder
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Winkelivianns Francesco Arcangeli es auf dessen Kunstschätzo abge-

sehen halte, ist dahin zu berichtigen, dafs er nach dessen Goldmünzen
gierig war. S. 14 Antn. ist von Kapodistrias gesagt, er sei zu Napoli
di Romania ermordet worden. Wozu dieser itaUenische, wohl jedero

Schüler unbekannte Name statt de- allirimein bekannten Naupffa?

S. 15 Anm. 2 erweckt der Ausdruck, K. U. Müller habe seine Grab-
stätte zu Kolonos bei Athen ,:<'fnnilen. eine falsclie Vorstellung. Es
mu(s heifsen: auf dem Kolonos(hügel). S. 17 Z. 16 v. u. 1. Ober-

baurats ; S. 32 Z. 2 T. o. noch statt nach; S. 33 Z. 18 v. u. Onomaus
und Wettfahrt st. Pelops und Wallfahrt. S. 89 Z. 9 v. o. ist

Or^eix dfivvofiifvos nfl^xei tovg KfvravQovg unpassend übersetzt mit:

Thesens. der mit einem Beile die Kentauren züchtigt. Auf der

gleich' ri S, Anm. 1 lies /«tx^ st. /<«x/< und Anm. 3 Bassä st. Bassa.

S. 4ü Z. ü V. o. ist auf S. 32 verwiesen , während sicli die betr. Ab-
bildung am Schlufe des Heftes findet. S. 47 Anm. und sonst fehlt die

Angabe, auf welche Auflage voii Overbeck die Citate gehen. Die

kleine Festung in Akarnanien heifst nicht Oinia (S. 58 Z. 7 v. o.\ sondern

Oiniadä wie die Bewohner. S. 65 Z. 16 v. u. 1. Lancellotti st. Lancelotti.

Zu S. 78 wäre das Bild eines Wagens etwa von einer Vasendarstellung

wdnschenswert, S. 79 Z. 1 u. 2 v. o. 1. kummetartiges. S. 82 Anm. 1

1. Sopb. Elektra, v. 698 ff.; S. 90 Anm. 2 1. Find. Ol. XI, 90. S. 96
Z. 4 T. u. 1. Tritantächmes st. TIgranes (vgl. Berod. 8, 26). Einige

kleinere Druckversehen mögen unerw&hnt bleiben.

Nürnberg. Stählin.

A 1 e X a n d e r d e r G r o fs e. Von 1 'rot. Dr. Fr. Koepp. .Mit einer

Kunslbeilage und 85 authenti.schen -Abbildungen. (.Monographien zur

Weltgeschichte, herausgegeben von l'rol. Ur. Ed. Heyck. Bd. IX.) 94 S.

Preis 3 M. Bielefeld und Leipzig 1899. Velhagen und Klasing.

Von den bis jetzt erschienenen 9 Bänden der Monographien zur

Weltgeschichte ist dieser der erste, welcher sich die Behandlung einer

Periode der alten Geschichte zur Äuf^'wbe gestellt hat. Ihr Verfasser,

Prof. Dr. Fr. Koef)i). kennt seinen .Stotf gründlich und beherrscht ihn

voUkominen. er vermeidet es absichtlich, den Schein grofser Gelehrsam-

keit zu erwecken, Citate aus den antiken Historikern und Verweisungen

auf die umfangreiche moderne Literatur über den gleichen Gegenstand
fehlen ganz. Trotzdem kann man nicht behaupten, dals Eoepps
Alexanderbiographie etwa besonder-^ [»ojinlär ^'ehalten und auch weiteren

Kreisen leiclif ver^tändlidi -ei. Im Gfirenteil, nur für {lenjenigen,

welcher -I' irlif ill- ieti hier Ijeliandelten Stoff sehon genaue r keimt,

und nainontlicli iiiii den Streitfragen genauer vertraut ist, wulchc sich

an einzelne Punkte desselben knüpfen, nur für diesen ist das vor-

liegende Buch eine Quelle wii klichen Genusses. Sein Verfasser nimmt
einen vollkommen zu billigenden Staudpunkt ein . er ist ebensoweit

von einer kritiklosen Bewtuiderung Ale.xanders entfernt, wie von einer

grundlosen V'oreingenoumienheit gegen denselben und für seine Feinde.

In ruhiger Weise prüft er seines Helden Thaten und weist ebenso
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auf die Schwächen und Fehler desselben hin wie auf seine Vorzüge.

Dafs er dabei fast durchweg die chronologische Reihenfolge einhält,

ist selbstverständlich. Nur im letzten Teile (nach Alexanders Rück-
kehr aus Indien) finden sich gröisere systematisclie Erörterungen über

den Zustand des Reiches, Alexanders Politik einer Verschmelzung des
Orients und Occidents, sowie über die Kultur des weiten Reiches,

auch in Bezug auf Literatur und Kunst. Hie und da wäre ein kurzer

Hinweis auf die moderne Literalur über Alexander d. Gr. geradezu

notwendig, für den Laien sind aufserdeni die undeutlichen Anspielungen

auf gewisse abweichende Darstellungen neuerer Forsciier ganz un-

Terständlich. Dafs auch die authentische Illustration in den Dienst

der Darstellung gezogen ^vurde, iät zu begrüfsen , dais sie wenl^r
umfangreich ist , wie bei den früheren Bänden der .Monographien er-

scheint als selbstverständlich, hauptsächlich konunon Alexanderljildnisse

zur Verwertung. Da£s der Verfasser auch Bilder von neueren Künstlern

herangezogen hat, wie z. B. von Sodoma und Charles Lebrun, dient

wohl zur Bereicherung des Illustratlonsmaterials, doch läfst sich über
die Berechtigung dieser Hereinbeziehang streiten. Übrigens sind bei

den Illustrationen 36—46 die Nummern im Texte falsch angegeben,

so dafs die Verweisungen nicht passen ; dasselbe ist der Fall bei Abb. 58
(wo 60 steht).

Unbedingte Anerkennung verdient die wohl abgewogene, geist-

volle Form der Darstellung, welche die Lektüre des Buches wirklich

zu einer Quelle reinen Genusses macht. Deshalb und wegen seiner

inhaltlichen Vorzüge sei es allen Kollegen. dif> sich mit alter Geschichte

beschäftigen, aufs beste empfohlen, für unsere Schüler aber, wenigstens

die der 6. Klasse, ist es zu gehaltreich und infolgedessen zu schwer.

Geschichte Roms in seinem Übergange von der republi-

kanischen zur monarchischen Verfassung oder Pompejus, Caesar, Cicero

und ihre Zeitgenossen nach Geschlechtem und mit genealogischen.

Tabellen von W. Drumann, Prof. der Geschichte zu Königsberg.

Zweite Auflage herausgegeben von P. Groebe. 1. Band: Aemilü —
AntonU. Berlin 1899, Verlag von Gebrüder Bornträger. VIII u. 484 S.

Preis 10 M.

W. Drumann, dessen Lehenszeit die Jahre ITSe^-lSCl um&fst,

Hefe in dem Jahrzehnt 1834— 18i4 seine Geschichte Roms in seinem
Übergange von der republikanischen zur monarchischen Verfassung

erscheinen und zwar in (> Bänden. Das Werk zeigte eine ganz
besondere Eigenart und erwies sich als grundb irt nd für das Studium
und die Forschungen über eine Periode der rünnsciiLii Geschichte,

welche vorher im Detail nicht untersucht worden war. D. hatte von
vornherein darauf verzichtet,- eine zusammenhängende Darstellung der

Errin-nisse zu geben, wohl weil er sicli einor solchtni Aufgabe nicht

gewacilsen fühlte; er wählte zur Behandlung die rein biographische
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Form und ordnete die einzelnen Biographien nach Geschlechtem in

alphabetischer Reihenfolge. Gegen eine solche Anordnung, die oft

eng Zusammengehörige«? gewaltsam auseinanderroifst und andrerseits

Wiederholungen unvermeidlich macht, ist mit Hcclit Widerspruch
erhoben worden. Trotzdem war D.s Geschichte Roms, namentlich

für ihre Zeit, ein monumentales Werk; denn es verriet zwei hervor-

ragende Eigenschaften seines Verfassers, einmal eine umfassende Ge-
lehrsamkeit und eine grundlidie Kenntnis und Beherrschung des

Quellenmateriales, welche das Buch geradezu zu einer F'undgrube für

andere Geletirte machte und noch jetzt macht, sodals es in dieser

Beziehung an Bedeutung nicht eingebäfet bat, wenn auch verschiedene

Irrtümer im einzelnen nachgewiesen worden sind. Zweitais zeigte

das Werk ein durchaus selbständiges politische? Urteil seines Ver-

fassers, weiches jene Periode teilweise in ganz neuer Auffassung dar-

stellte, die sich aus seiner Lebenszeit und der Zeit der Entstehung

seines iSuches wohl erklären IftHM. D. sagt selbst in der Vorrede
zum I. Bande: .IMe römische Geschichte beweist, dafo republi-
kanische Formon sifh nirht dauernd fiir den Menschen eignen, wie

sie sind, dafs sie bei einfachen und unverdorbenen Sitten eine Zeit

lang bestehen können, aber von diesen Leben und Krutt empfangen,
nicht umgekehrt* etc. und am Schlüsse: «Nicht wider, aber ohne
meiui 11 Willen ist mein Buch eine Lobschrift auf die Monarchie,
und icli freue mich dps nicht gresnchtcn Kr^n'bnisses. welches sich mir
nicht blofs in der röniisclien Geschichte aufdringt; denn der Prenfse,

der Unterlhan eines Friedrich Wilhelm, kann kein anderes politisches

Glaubensbekenntnis hal>en als: >/ /towa^i^ n^unov*. Damit bekennt
D. selbst, dals er für das Wesen des römischen Freistaats kein Ver-

ständnis besafs, nnd die Folge war die bekannte günstige Beurteilung

Casars und ungunstige Einschätzung Ciceros, die in der nächsten

Folgezeit dadurch erst zu erhöhter Bedeutung gelangte, dais Mommsen
in seiner Römischen Geschichte sie sich zu eigen machte.

Wenn nun jetzt, an der Wende dos Jahrhunderts, also nach
60 Jahren, eine Neuauflage des Drumannschon Geschieht <\verkes

notwendig geworden ist, so hat sich der Brarbeiler derselben bei der

ßgenart des Buches gewifs reiflich überlegt, wie er dabei verfahren

soll. Übrigens ist er in einem wichtigen Punkte von der Verlags-

handlung, die 1897 die Aufforderung zur N( uherausgabe an ihn
richtete, von vornlieroin eingeschränkt worden ; denn nach deren Be-
stimmungen waren Änderungen im Texte ausgeschlossen
aulser wo ein oß'eubarer Irrtum kurz berichtigt werden konnte. Dem-
nach mulste sich die Thätigkeit Gröbes anderweitig ftufeern: er hat
die zahlreichen Anmerkungen, die jetzt seitenweise gezählt sind, gejiau

revidiert, die vielen Cilale nach den neuesten Ausgaben der Klassiker

gestaltet und endlich die Ergebnisse dtr .Münz- und Inschrittenlorsdiung

zur Berichtigung und Verbesserung herangezogen. Innerhalb des
Textes sind nur kurze eigene Zusätze des Herausgebers in <> bei-

fiiul. längere Auseinander.setzimgen dagcLTm sind in (i>'n Anhang am
öcbluäse verwiesen, weicher den Tilei führt «Zusätze des Ueraus-
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gebers" und sich an Umfang zu dem Drumannschen Texte des ersten

Bandes etwa wie 1 : 4 (88 S. zu 1196 S.) verhält.

Den gröfsten Teil dieses ersterj llari(l<\s füllt die Biographie des

Triunivirn Marcus Antonius (S. 46—380) ; vor dieser sind nur als be-

deutendere noch die des Triumvirn Aemilins Lepidiis und des T. Annius
[

Milo zu n«inen. Gerade die Ereignisse nun, an denen M. Antonius
hervorragend beteiligt ist, waren Gegenstand besonderer Studien des

Herausgebers V. Grobe, der 1893 mit der Dissertation promoviert hat:

De legibus et senalusconsultis anni 710 (=44 a. Chr.) quaestiones

chronologicae. Dalier beherrscht er die Literatur dieser Zeit in vor-

zuglicher Weise, wie man sich gerade aus dem Anhang überzeugen
kann; ebenso zeigen Proben die grofse Sorg&lt und Umsicht, mit
welcher der Herausgeber bei dor Richtigstellung und Erneuerung der

Gitate unter dem Texte vertahren ist. Deshalb glauben wir. dafs die

Forderung, welche 0. E. Schmidt, der vortreffliche Kenner dieser Zeit,

in einer ausführlichen Besprechung des 1. Bandes (Wochenschr. f.

iLlass. Philo]. 1900, Nr. I, Sp. 10—16) aufgestellt hat, das Drumannsche
Werk müssi seinem politischen Gehalte nach voUstftndig unigearbeitet

werden, doch zu weit geht. Dann hätten wir eben nicht mehr
Drumanns Geschichte Roms vor uns, sondern die des neuen Heraus-

gebers. Wir dürfen wohl auch so für die Erneuerung des Werkes
danUmr sein. Die Verlagsbuchhandlung hat dasselbe Yortrefflich aus-

gestattet. Aus dem kurzen Nachwort derselben zur Vorrede des Ver-

fessers ersehen wir, dafs das besondere Entgegenkommen der Familie

von Siemens, der Enkelkinder des Verfassers, es ermöglicht hat,

das Werk zu einem verhältnismäijsig billigen Preise auszugeben.

München. * Dr. J. Melber.

R. E n g e 1m a n n , P o m p e j i. Leipzig, E. A. Seemann 1898. S. 1 0<j.

Die Verlagsanstalt von E. A. Seemann hat die Bearbeitung der

„Berühmten Kunstslatten" in sehr verschiedene Hände gegeben.

Petersen „Das alte Rom'' und Steinmann „Rom in der Renaissance-

zeit" sind geistvolle, originelle Leistungen, denen gegenüber das vor>

li^nde Bfindchen recht abfrdlt. Es würde seinem ganzen Tone nach
sich besser in den Rahmen der bekannten ,,Gymnasial-Bibli()tliek"

fügen, ein Seitenstück zu Ziegeler ..Aus Pompeji"', niu- in vornehmerem
Gewände ; höheren Ansprüchen wird nicht genügt. Man lese z. B. nur

die recht geschmacklose, nahezu reklamenhafte l^leitung und die ent-

sprechenden Schlußworte. Neue Gedanken oder neue Gesichtspunkte

sind nirgends zu finden; es ist eine nüchterne und nicht eben sehr

ubersichtliche, wenn auch sorgsame Zusarnin^'nstellung dessen, was
etwa einen (Gymnasiasten in PonijM ji ind iLSrfteren könnte. Wenn
Pompeji ein llccht darauf besil/il, in die Zalil der „berühmten Kunst-

st&tten" eingereiht zu werden, so ist es wegen seiner Wandmalerei.
Da genägt es doch nicht, die 4 von Mau aufgestellten Stilarten anza-

'

führen und dann einige der wichtigsten Bilder zu erklären, man
erwartet etwas tiefer eingeführt zu werden in die kunslhistorische
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Re(1oiitinig »li« ser Monumente, manche interessante Kontroverse, die

sich ilaian knüpft, wie sie in den letzten Jahren von WickhoÖ', Puch-
stein u. a. aufgestellt wurdan, sucht man vergebens in dem Buche.

Dage^'< II sind für Topographie und Altertümer die Resultate der
wissenschaftlichen Forschung, hesonders die Arbeiten von Mau, ge-

wissenhaft benützt. So wird jetzt der Juppitertenipel mit Beslininitheit

der kapitolinischen Trias zugeschrieben, der kleine Tempel in der

Stabiancrstrafse dagegen dem Zeus Meilichios, das sogenannte Senacu-
lum Wirt! als Heiligtum der städtischen Laren erklärt, der griechische

Tempel als Tempel der Minerva, letzleres nach dem Vorgange Bücbelers,

dem sich Mau angeschlossen hat.

Unter den öftenllichen Gebäuden, die am Forum gelegen sind,

ist die sogenannte „Schule" vergessen worden, die jetzt Mau als conii-

tiom erklärt hat. Was Engelmann S. 21 ül>er die Ehrenstatuen und
Reiterstandbilder auf dem Forum sclu il »!. lafs die Postamente, deren

Inschriften z. T. erhalten sind, zur Zeit der Zerstöning alle noch leer

gewesen seien, ist doch eine sehr wenig ansprechende Vermutung.
Auft'alleiid kurz sind die Theater behandelt.

Von den neuen Ausgrabungen wird das Haus der Vettier aus-

führlich beschrieben. Die Beschreibung schliefet sich selbstverständlich

an an die Berichte Maus in den Rom. Mitt. und an die eingehende

Arbeit Coglianos in den Monument, ant. dell. acad d. Lincei. Das
Bild, 'las E. entwirft, ist sehr sch(*»M gehingen. Auch die vilia von

Boscüreale hat ihren Platz gefunden, aber merkwürdig, die Fund-
stätte des berühmten Silberschatzes scheint recht unsicher zu sein;

schon jetzt nach wenigen Jahren gibt es die verschiedensten Lesarten

und kann man sich in der Ferne kein bestimmtes Urteil bilden.

E. spricht von einer Nische, F. v. Duhn erklArt nun ganz bestimmt
(Berl. phil. \Vochensc:hr. 1899 Sp. 496) auf Grund von Milteihuigen durch

Augenzeugen, der Schatz sei in einer Tresterweinzisterne gefunden

Die Sdirift ist sehr reich mit Abbildungen ausgestattet, denen
meist gute, moderne Photographien zu Grunde liegen. Besonders

werden die photographischen Aufnahmen aus dem Hause dor Vettier

Interesse erwecken, sie sind bedeutend besser als in der ersten Publi-

kation in di ii Köm. Mitteilungen.

W ürzbui'g
.

W . Wunde i e r.

Annalen der deutschen Geschichte im Mittelalter.

Von der Gründung des fränkischen Reichs bis zum Untergang der

Hohenstaufen. Mit durchgangiger kritischer Erläuterung aus den Quellen

und den neueren Bearbeitungen. Ein Handbuch für das wissenschaft-

liche Studium der deutschen Geschichte im Mittelalter. Von Gustav

Richter. UI. Abtdlung: Annalen des deutschen Reichs im Zeit-

alter der Ottonen und Salier. Zweiter Band. Erste Hälfte. Annalen

des deutschen Reichs Im Zeitalter Heinrichs IV. Bearbeitet von
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Gustav Richter. Z\vt>jte Hällte. Ännalen des deutschen Reichs im

Zeitalter Heinrictis V. und Lothars von Sachsen. Bearbeitet von Horst

Kohl und Waller Opitz. iMit einem Anhang: Die deutsche Reichs-

verfassung unter den Sächsischen und Salischon Herrschern von Ernst

Devrienl. Halle a/S. Verlag der Buchhandlung dos Waisenhauses.

1 808 und 1897. XUI und 782 Seiten. Preis : beide Häiaeu zusammen

16 M.

Über Zweck. Einrichtung und Wert der für den gymnasialen

Lehrer der mittelalterlichen deutschen Geschichte vorzugsweise wich-

tigen Annalen G. Richters und H. Kohls hat in unseren Blättern

(äuid XXVI, S. 218 if.), unter besonderer Berücksichtigung der Ein**

trfige zum Jahre 800 Doeberl Bericht erstattet. Mir obli^t es, hier

den zuletzt erschienenen zweiten Band der dritten Abteilung anzuzeigen.

W.ihrend der erste Band dieser Abteilung lioroils 1890 erschienen

ist. hat sich die Herausgabe des nunmehr vorliegenden zweiten da-

durch um volle 7 Jahre verzögert, dafs inzwischen der durch dringende

zeitgeschichtliche Aufgaben veraniafste Rdcktritt Kohls von der Arbeit

erfolgte, und da& die gleichzeitige Übertragung neuer und verant-

wortungsvoller amtlicher Pflichten auf Richter selbst die im besten

Flufs befindlichen Vorarheiten zu unserem zweiten Bande auf mehrere
Jahre völlig ins Stocken brachte. Lag auch bei der Wiederaufnahme
der Fortführung des in seinem bisherigen Bestände von iler Kritik so

ziemlich ausnahmslos anerkannten Werkes ffir die erste Regierungszeit

Heinrichs IV. ein Entwurf Kohls vor, so trfigt doch auch diese Partie

sowohl in der Zeittafel wie im Kommentar ganz das Gepräge der

persönlichen Aufffi^^nng Richters : dageger» ilbemahm, im wesentlichen

hierauf beschrankt, die Ergänzung und V'ervoUständigung von Kohls
Entwurl lüi die Literatur der Zeit Heinrichs V. und LoLliars dessen

Schüler Opitz. Der ersten Hftlfte des Buches sfaid S. 521—^38 von
Richter eine wohlerwogene Auswahl und Gegenüberstellung von Beleg-

stellen für die Festlegung eines Charakterbildes Heinrichs IV. nach
dem Urteil der Zeitgenossen" und gleich instruktive Winke „zur

historiograplnschen Würdigung" angereiht; der zweiten Hälfte S. 714—71,

wie schon auf dem Titelblatt angedeutet, eine von einem jüngeren

Historiker, £!mst Devrient in Jena, nach dem Muster der den früheren

Abteilungen dieses Werkes beigefügten vertassungsgeschichtlichHti Über-
sichten aufgearbeitete, von erfreulicher Beherrschung des schwierigen

Stoffes zeugende und gut geschriebene übersichtliche Darstellung

„der deutschen Reichsverlassung unter den sächsischen und saiisciien

Herrschern". S. IX—^XIU bieten im Änschlufs an das Vorwort eine

ziemlich grolse Anzahl von Berichtigungen und Nachträgen, S. 772—88
ein eingehendes Verzeichnis der benutzten Hilfsmittel.

Wie in den frülieren Bftnden der Richterscheu Annalen ist auch
in diesem den Erläuterungen mittels zahlreicher Quellenstellen, viel-

fachen Literaturnachweisen und Überblicken über den dermaligen Stand

kontroverser Fragen der weitaus grölsere Teil des verfügbaren Raumes

DIgitized by Google



140 Riokter, Annalen der deotsob. Getchichte (MarkbauserX

zugewi<'.sen worden, während der führende Text Seite um Seite mit

nur je ein paar Zeilen abgefunden wurde. Auch die teils zur näheren

Oiientiening, teils zur ergänzenden Anfügung abweichender Ansichten,

teils kritischer Natur unter den Quellenslellen des öftern beigegebenen
Anmerkungen nehmen einen verhältnismäfsig bescheidenen Raum ein.

Da das Buch durthaus wissenschaftlich gehalten ist und somit leicht

ersichtlich nicht dem gymnasialen Geschichlslehrer allein diensam
werden will, so ist eine Beanstandung darüber nicht zu erheben, dafs

es diesem der Quetlenstellen und Uleraturnachweise doch gar zu viele

darreicht, und dals es damit einen Umfong gewonnm hat, der es

gerade ihm helrriclillieh erschwert, von dem=elhpn vollen Gebrauch
zu machen. Da unsere (Jesciiichtslehrcr ilcr 7. Khissf» in der Re^'el

auch mit dem deutschen und mit dem altsprachlichen Unterrichte

nebst allem Zubehör bedacht sind, so ist es in der That eine starke

Zumutung, wenn sie lediglich zur Befestigung und Bereicherung der
hier einschlägigen Kenntnisse in der deuts(dien Geschichte für einen

Zeitraum voti ca. 80 Jahren des \fitt»'lalters einen Rand von nahezu
800 Seiten gründlich studieren sollen: studieren, denn zu raschem
Lesen ist das Buch nach hihalt und Einrichtung ganz und gar nicht

angethan. Aber nicht minder aus einem andern Grunde dürfte sich

ein erheblich gröfseres MaJshalten in der Mitteilung Ton Quellenbelegen

und Literaturnachweisen empfehlen, so wünschenswert der ^^ebotene

Umfang an und tur sich auch sein mag. Der erste Band zu Richters

Annaien erschien 1873. Geht der bisher hier eingehaltene Gang der

Dinge auch künftig im bisherigen Tempo weiter fort, so ist ernstlich

zu besorgen, dals das trefSiche Werk schließlich ein Torso bleibt.

Und doch wäre es vielmehr in hohem Grade wünschenswert, da&
die Fortführung nicht blofs, wie beabsichtigt ist, bis zum Untergang
der Hohenstaufen erfolgen möchte, sondern bis ca. L500. Gerne wird

indes anderseits hervorgehoben, dals die Herausgeber durch tüchtige

Sachkenntnis, grofse Sorgfolt, rühmliche Selbständigkeit des Urteils

und anerkennenswerte Objektivität den Leser für seine Blühe reichlich

entschädigen, und dafs sie, mit den genarmten Vorzügen ausgestattet,

dem gymnasialen Geschichtslehrer dieser Periode ein lehrreiches, ja

behufs einer gründlichen Vorbereitung geradezu unentbehrliches Hiils-

mittel darbieten. Auch das ist an ihrem Werke anzuerkennen, dafs

ihm ungeachtet einer Mehrzahl von Bearbeitern und der weitgehenden
Verschiedenheit des verwerteten O'iellcnmateriales in seinem Gesamt-
charakter doch eine löbliche Einheit gewahrt blieb.

So kann es nicht fehlen, dafs das zugleich von der Verlags-

handlung vorzüglich ausgestaltete und zu einem verhältnismäisig nicht

hohen Preise angesetzte Werk, für gymnasiale Unterrichtszwecke eine

Perle in dem viäfiich recht öden und trostlosen Meere unserer Schul-
literatur, zur verständnisreichen Erfassung und Vertiefting seines Unter-
richtsgebietes in ausgiebigem Ma^ beitragen wird.
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Prof. Dr. Berth. Volz, Direktor des Egl. Fdedriclis-Gymnasiums

in Breslau, Grundlinien der Weltgeschichie. Hil&bucb für

den geschichtlichen Unterricht der Oberstufe höherer Lehranstalten.

Leipzig. O. R. Reisland. 1897. X und S9S SeHen.

Der Verf. bezeichnet sein Buch mit guten Grönden als „Grund-
linien der Weltgeschichte", als „Hi1fiA>ueii fflr den geschichtlichen

Unterricht". Es soll nach seinem ganzen Charakter nicht ein Lehr-

buch sein, noch weniger will es den Lehrer ersetzen; vielmehr fordert

es dessen volle Thätigkeit für die Vorbereitung sowohl als in der

Schule sdbst gebieterisch heraus: „zu dem Aufzug, den es darstellt, soll

erst das lebendige Wort des Lehrers den Einschlag fügen*'.

„Durch Sichtung des Materials und Knappheit des Ausdrucks,

der oft in kurze Merkworte sich zusammenzieht, ist es gelungen, an

Stelle der üblichen drei Bändchen einen Band niäfsigen Umfanges
zu setzen." Hierauf wird sich für viele einer der belangreichsten

Vorzüge des Buches gründen, in den Augen anderer eine seiner

wesentlichsten Schwächen: ein Vorzug nach der Beurteilung der ersteren,

weil dickleibige Schulbücher wohl unbestreitbar ein grofses Übel sind,

und weil wir z. Z. unter einer Überfülle von Schulbüchern schwer

leiden ; eine Schwäche nach der Anschauung der letzteren, weil es

nicht nach jedermanns Geschmack ist und am wenigsten zahlreicher

Schüler, das ganze gymnasiale Geschichtsmaterial in abgerissenen

Sätzen oder auch in blo^n Merkwörtern vorgeführt zu sehen, deren

inneren Zusammenhang herzustellen sich keineswegs mühelos und auch

nicht immer ohne ein tieferes Verständnis vollzieht. Anlangend ander-

seits die vom Verf. hervorgehobene Sichtung des Materials ist zu

bemerken, dafe diete vorzugsweise hinsichtlich des kriegsgeschichtlichen

und des genealogischen Elementes bethfttigt worden ist ; da& hiegegen

bezüglich des inneren Lobens, des pragmatischen Zusammenhanges,
der Klarlegung geschichtlicher Giundbegriffe

,
gesellschaftlicher und

wirtschaftlicher Fra^'on. dtM- Kutwickt lung des Verhältnisses der Stände

zu einander und namenLlicli der Lage des Arbeiterstandes besonders

in der 2. Hälfte des Buches viel mehr zahlreiche breitere Ausführungen

und Einzelnotizen geboten werden, über die anderswo hinwegge<:;uigen

zu werden pfli^gt Aiu-h die Rer()rriuitioni-:<:< ^^rliichte in protestantischer

Auffassung, indes nach der andern Seile nirgends verletzend, und ganz

besonders die preußische Geschichte in allen ihren Lichtseiten sind

mit sichtlicher Vorliebe behandelt, während dagegen die Schatten-

selten teOs mit dem Mantel christlicher Liebe zugedeckt, teils in eine

wenig bemerkbare Perspektive gerückt, mitunter auch da und dort in

Lichtseiten umgewandelt sind. Allenthalben aber zeigt sich, dafs der

Verf. ein Mann von reichen Kenntnissen und weitgehender Erfahrung

in der Unterrichtspraxis ist, der seinen Zielen mit unverdrossener

Mühewaltung nachgeht, der im ganzen sorgfältig zu arbeiten versteht

und dessen von der Verlagshandlung anerkennenswert schulgemäfis

ausgestattetes Buch so volle Beachtun|^ verdient.

Nur um zu zeigen, wie und wo 4n einer zweiten Auflage, deren
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Volz' Buch durchrnis würdig ist, in Ein/olhoifrii «lie ho«>ornde Hand
anzulegen sein wird, seien aus der zweiten Haiti»' desselben im ^^ach-

stehenden beispielsweise etliche najuhatt geniuclil.

S. 202 war als Regierungsbeginn Adolfe von Nassau das Jahr 1293
einzusetzen statt 1291 ; auch hätte auf der gleichen Seite die Belehnung
Meinhards von Görz-Tirol mit Kärnten nicht unerwähnt bleiben sollen,

nicht die Dauer der llegicrungszoit des Kaisers Ludwig des Bayern.

S.212 war Hus zu schreiben statt Mufs. S. 223 wird erzählt, Ludwig XJl.

habe sich 1500 leicht Venedigs bemächtigt; „im gleichen Stil will er

daim Neapel in Besitz nehmen'* : eine wenig schuhnäfsige Bedewendung,
gleieh wenig, wie wenn S. 307 gesagt wird: „die Provinz lebt in geistiger

Dumpfheit" oder S. 373 : „acht Staaten, in Würzburg versammelt"
S. 233 und aiiaK)|j; sonst öfter winl die De kliiialion ..seines Sohnes
Philipps" geboten ; S. 234 A. Krail statt KraÜL Donauwörtli wurde 1607,

mit der Heichsacht belegt, von Herzog Max nicht zerstört, sondern
besetzt (S. 243). S. 249 nennt Volz mit der Mehrzahl der Gesehichtschul-

bücher als Sclilachtort für das Jahr 1645 Allersheim, das in Unterfranken

liegt, statt Alcrhoini bei Nördlingen. S. 258 wird behauptet, im
30jährigen Kriege liaije sich Frankieicii gegenüber Deutschland nur

mit Unterhandlungen und Subsidienzahlungen begnügt (!); S. 200, die

Pfalz sei nach dem Ryswiker Frieden katholisch geblieben, was doch
nur von den durch Frankreich im pH'ilzisch-orleansschen Krieg katholisch

gemachten Ortschaften richtig ist. S. 273 ist von einem Stadt (sie) von
Nowgorod die Rede. S. 274 wird für das Ende der Regierung Peters

des Grofsen das Jahr 1727 angegeben, auf der nächsten Seite richtig 1725.

S.293 war Fontenoy zu schreiben statt Fontenay ; S.298 bietet „Angrifl"

statt „Kriegserklärung der Türkei gegen Rubland". Wenn das Buch
S. 323 als Napoleons Geburtsjahr 17G8 vorfOhrt. darf es ihn nicht

Laetitias zweiten Sohn nennen. In Modena regierte nicht das Haus
Bourbqn, sondern in der S. 370 in Betracht kommenden Zeit das

Haus Österreich-Este. S. 371 Z. 1 v. o. steht dafs statt das. Recht
mClfeig ist S. 380 die Bemerkung, ,4ie päpstliche Unfehlbarkeit, an
die Pius IX. glaubt^*. S. 384 bietet Pasquez statt Pasques.

Volz fügt weniger bekannten ürtlichkeiton gut in der Regel eine
nähere ne/eichnung der Lage bei. Eine solche w^Sre nichtbayerischen

Schülein .SK li.'F auch l)ei Namen wie Eck ijelzt Egg^ S. 226, Zusmars-
liuusen S. 251), Kirrweiler S. 335 erwünscht; eine nähere Bestimmung
anderer derartiger Namen bayerischen Schülern.

In der Xainhaftmachung von Einzelheiten geht das Buch, zumal
da so viel Wichtiges absichtlich ausgeschieden blieb, bei manchen
Gelegenheiton doch auch wieder zu weit. So ist es z. ß. für die

Schüler gewifs recht nebensächlich zu wissen, dafs Ludwig der Bayer
auf der Bärenjagd vom Schlag gerührt wurde cS. 204) ; dafs der König
Karl V. Ober das Recht der Valois eine zweistündige Rede hielt (S. 206);
dafs unter Johann Cicero in Berlin die erste Apotheke errichtet wurde
(S. 278).

Zu loben is(. dafs das Bneli Sageiilialte^ in der Regel beiseile

liegen läfsl oder docli als solches charakterisiert. Gleiches hätte aber
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auch mit der Spielerei von S. 210 fjeschehen sollen. Kaiser Maximilian T.

„führe diesen seinen Namen, weil er die Tugenden eines Fabius Maximus

und eines Scipio Aemiliaims in sich vereinen sollte" ; und ebenso war

der S. 283 erwähnte Vers 626 des vierten Gesanges der Aeneis Yergils,

TOD der Sage dem Grofeen Kurfürsten in den Mund gelegt, zu behandeln.

Möge das durch derlei keineswegs allzu erhebliche Mängel in

seinem Gesamtwerte nicht emster beeinti'ächtigte Buch eine gute Auf-

nahme finden

!

München. Markhauser.

Geschichte der St Kajetan s-Hofkirche, der Theatiner

und des Königl. Hof- und Kollegiatstiftes in München
von Joseph Kögel. Mit einem Titelbild in Lichtdruck und zwölf

Abbildungen im Text MQnchen. Herder. 1899. KIV und 351 S.

Nachdem schon mehrere hervorragende Kirchen Münchens eine

geschichtliche Bearbeitung gefunden hatten, war eine quellenmäfsige

Geschichte der schönen und vielbesuchten Theatinerkirche samt ehe-

maligem Kloster ein längst gefühltes Bedürfnis ; denn das kleine Büch-

lein vom Propste von Reisach (1 787—1791), das nur dürftige Au&chlüsse
darüber gibt konnte historischen Anforderungen auch nicht entfernt

genügen. Dieser dankbaren aber mühevollen Arbeit unterzog sich

nun der Verfasser trotz violer anderweitiger Verpflichtungen, wie er

in der Vorrede sagt, aus Liebe zu der Kirche, an der i r wirkt und
aus Pietät gegen die Wittelsbacher Fürsten, denen St. Kajetan seine

Gründung und Forterhaltung verdankt. Mit Freuden begrüfsen wir

deshalb das Resultat seiner mehrjährigen historischen Forschungen,
das er im vorliegenden, von Herder in F'reiburg prächtig ausgestatteten

Bande niedergelegt und der Öffentlichkeit übergeben hat.

Im ersten Teile bietet uns der V^erf. eine eingehende Geschichte

der St. Kajetanshofkirche und deren erlauchter Stifter samt Be-
schreibung der Kirche (S. 3—72). Besonders wertvoll ist die Charak-
teristik der Stifterin, der Churfürslin Adelheid von Savoyen ; sie wird
uns als eine aufserordentlich geist- und gemütreiche Frau, aber auch

als liebevolle Gattin des Churfürstcn geschildert, obwohl sie sich

anfangs in München niclit recht heimisch fühlte, ihre Biographie von

Glaretta (Turin 1877) hat damit manche Ergänzung und Richtig-

stellung erfehren, da der Verf. aus den im Kr. Archiv vorhandenen
Diarien der Theatiner schöpfen konnte, welche Qaretta nicht zur

Verfügung standen. Es folgt nun die wochselreiche Baugeschichte

der Kirche, nach dem Vorbild von St. Andrea dclla Valle in Rom
von Meister Barelli aus Bologna in Angriff genommen. Nichts sollte

nach dem Willen der Stifterin gespart werden, um die Kirche mög-
lichst reich und kunstvoll zu gestalten. 1663 war die feierliche Grund-
steinlegung, 1675 die Einweihung; die Türme wurden 1696 vollende!

und der Bau endlich abgeschlossen in der genialen Ausführung der

Fassade durch CuviUiüs 1768. Mit dem Kirchenbau wurde auch der
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Bau des Klosters verbunden und 1676 zu Ende geführt Gro&e Summen
aus der cburfursüichen Kasse hatten diese prftchtigen Bauten ver-

schlungMi (S. 13—^26). Gern folgen wir dem Verf. in das Innere der

Kirche, wo er uns auf die Altäre, Gänge. Kn{»pt>]n, Statuen und auf

manch werlvolle Schätze an Bildern, hl. Geläfseii und Paramenten auf-

merksam macht, und besuchen dann an seiner Hand die unterirdische

Totenstätte der Theatiner — nun FamilieDgraft des Wittelsbacher

Ffirstenhauses, und mehrere andere Grüfte, in welchen wir vielen

Namen adeliger Familien lifgegnen.

Der zweite Teil beschäftigt sich mit den Thealinern selbst

(S. 74—194). Der Verf. t'ibt uns hier wertvolle Aufschlüsse nicht

nur lür die Lolnlgeschiclite, sondern auch über die Ordensgeschicbte

der Theatiner überhaupt. Eb w^en die Niederlassungen derselben

aufgeführt mit 64 Häusern — während sie jetzt nur mehr 7 Klöster

in Italien mit ungefähr 100 iMitgliedern zählen — auch werden wir

mit den (86j Namen der Ordensgenerale (1588— 1892) bekannt. Die

EinfQhrung des Ordens in München stiefe trotz seiner anerlcannten

IWQichkeit und der wärmsten Befürwortung von seile des Hofes auf

manche Schwierigkeit, bis endlich der Fürstbischof seinen Widerstand
aufgab und die Niedorla>sung ICiG^ genehmigte, der bald, angelockt

von ihrem Huhme, Jünglinge aus den vornehmsten Faniiiien zuströmten.

Die folgenden Kapitel geben Au(!»ch1u& über den Unterhalt der Theatiner,

ihre Gottt sdif nsle. besondere Feierlichkeiten und ihre ruhmvolle seel-

sorglirhe Thätigkeit. Bf <(iiiileres Interesse aber erwecken die Kapitel

über das wissenschaftliche .streben der Theatiner (S. li'.'^— 157). Vor-

zügUch sind es drei iS'amen, die stets mit Hochaclitung genannt
werden müssen, nämlich P. Edelweck, P, Rittershausen und vor allen

jP. Sterzinger. Edelweek und Sterzinger wurden zu den Vorbesprechungen
bei Gründung der Akademie t7.'0 herangezogen; letzterer war durch
10 Jahre Direktor der historischen Klasse; ein Freund wahrer Auf-

klärung, ein Feind des Aberglaubens trat er in Wort und Schrill gegen
den noch immer verbreiteten Hexenwahn und die Wunderkuren Galäners

auf, die er als Hirngespinste bezeichnete. Mit diesen Männern standen

die Theatiner auf der Höhe ihres Ruhmes; nach deren Tode ging

der Orden rasch seinem Verfalle entgegen. Der Verf. entwirft uns

ein trübes Bild der damaligen Zustände; die Wissenschaft war ver-

nachlflssigt, die Klosterzucht gelockert, die Verwaltung zerrüttet. Der
Churf I verfügte deshalb die Aufhebung des Klosters am 26. Oktober
1801. Vielleii hl hätte dasselbe, gestiftet durch die Munificenz des

churfürs! liehen Hauses, in Anbetracht der unläugbar grofsen Verdienste,

welche der Orden um das Vaterland und namentlich um München sich

erworben hatte, den allgemeinen Sturm überlebt, wenn die Theatiner
nicht selbst sich ein unrühmliches Grab bereitet hätten.

Der dritte Teil schildert eine neue Ära, das gegenwärtige Hof-

slift St. Kajetan 'S. 11)7— 277». Von hohem geschichtlichen Interesse

sind die Angaben über das sogenannte liolbistum, das mit dem Tode
des einzigen Trfigers dieser Würde 1805 wieder unterging und nur
einen Bestand von 15 JTahren hatte. Die 1822 erfolgte Trennung der
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Hofkapelle von dem neu errichteten Domkapitel brachte in König
Ludwig' I. den Entschlufs zur Reife, bei St. Kajetan ein eigenes Hof-
nnd Kollegiatstift zu errichten. Nach erfolgter Besliltigung von Rom
geschah am 2. Februar 1839 die feierliche Instituierung und Installation

des neuen Kapitels. Die Slalulen (S. !219) enthalten die Pflichten und
Rechte der Mitglieder. Auf Seite 222—249 folgt eine ausführliche

Geschichte ^er verschiedenen Vereine und Bruderschaften, welche zur
Zeit bei St. Kfl^etan bestehen, dann ein Verzeichnis der Mitglieder des

Stiftes in Vergangenheit und Gegenwart. Die Abschnitte S. 258— 268,
welche eine Charakterislik der drei ersten Prübsle, Hauber - durch
sein Gebelbuch weithin bekannt — Reindl und Döllinger geben, dürfen

besonderes Interesse beanspruchen; die Beziehungen des letzteren zum
Hofstift sind vom Verf., der sein Schüler war, mit historisch getreuem
und zugleich pietätvollem Griffel gezeichnet.

Das Werk f^esti^ltot sich bei seinem reichen Inhalte zu einer

wertvollen Fund^Tuhe lYir die Kirf'hpngos<'hichIe überhaupt und die

Lokalgeschichte Münchens insbesondere. Sein Hauptwert l>esteht in

der sorgfältigen und verständnisvollen Benützung eines umfangreichen
Quellenmaterials, das acht Archiven entnommen ist; auch die sonstige

einschlä<.'ige Liieratm" wurde bonüfzt; die Darstellung ist klar und
übersichtlich; ein gutes Personen- und Sachregister erleichtert die

Orientierung; die Ausstattung samt lilu.sliationen verdient vollstes Lob.

Ein Anhang mit bisher ungedruckten Dokumenten erhöht den wissen-

schafUiehen Wert des Buches.
Einige Versehen, die zum Teil auf Druckfehler zurückzuführen

sind, können der Bedeutung des Werkes keinen Eintrag thun. So ist

Seite 91 st. Varsavia iV'arsovia) Warschau zu setzen. S. 94 R;i<fonesi

für Bagonesi, S. t36 Piacenza st. Placenz, S. 140 Pcsaro für Pasero,

das Dolcumcnt S. 199 ist nicht eine Bulle, sondern ein Brevc (sub

annulo piscatoris). S. 200 wäre Zollio als Titularerzbischof von Athen
zu bezeichnen. S 215 ist die Pbersetzimji der laloin. Urkunde (S. 301)

mit dem neunten, nifhl achten Jahre des Pontifikatos zu geben, S. i!ü2

nmfs es st. Reindls lud Reindls Beförderung heifeen, S. 277 ist zu

Castell Graf zu ergänzen, S. 304 Pacca st. Pocca.

Die fleifsige und verdienstvolle Quellenarbeit ist auch insofern

mit vollem Erfolg gekrönt, als der Verfasser auf Grund derselben von
der theologischen Fakultät zu Freiburg im Breisgau zum Doktor der

Theologie promoviert wui'de.

München. _______ Girstenbräu.

Aventins Karle von Bayern MDXXni. Im Auftrage der

Geographischen Gesellschaft in München hisrausgegeben von Dr. Joseph

Hartmann, Professor an der Kgl. Realschule zu Ingolstadt. München 1899.

Verlag von Theodor Ackermann.

Es war ein glücklicher Gedanke, als Festgabe zu dem dreifeig-

jährigen Jubiläum der geographi.«chen Gesell^^ehal't in München den
Mitgliedern eine genaue Nachbildung der von dem Vater der bayerischen

Butter f. d. UymuMijUiKhulw. XXX>1. Jahrg. 10
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Geschichtschreihuiig, Aveiiliii. entworfenen ersten und ältesten Karle

Bayerns zu widmen. Die Heraii'=p:al)t^ übernahm auf Veranlassung

des Herrn Universitätsprofessorcs Dr. überhummer Herr Dr. J. Hart-

mann, durch seine Untersuchungen über Avenlins geographische Studien

hiefür wie wenige berufen ; die technischeDurchführung des ganzenWerkes
verdanken wir den beiden Finnen Obernetter und Köhler in München,
welche in der That ihre Aufgabe musterhaft gelöst haben. So liegt

denn nunmehr jenes wertvolle l»t nkmal bayerischer Kartographie, das

bisher in der Plankamini r (U r k. Armeebibliothek ruhte, in einer bis

in alle Einzellieiten — sogar das Papier ist imitiert — getreuen Kopie

der Öffentlichkeit vor: wir sehen vor uns einen in bunten Farben
prangenden Abrifs von Oberbayern und Niederbayern mit Teilen der

angrenzenden Landschaften, das Ganze umrahmt von den Wappen-
bildern bayerischer Bistümer uml Städte. Freilich mutet uns an exakte

Karlen gowolirüi^ Moderne der Anblick dieser unverhiiltnismafsig breiten

Flüsse und Flüfschen, dieser ebenso unverhältnismäfsig grofsen Baum-
gruppen, welche die Wälder versinnbildlichen, u. dgl. m. etwas naiv an,

doch ist die Auffassung im ganzen riclitii^. was um so mehr anzu-
erkennen ist, als ja Aventin nicht über Hilfsinill«'!. wie si»' dei" Grfjen-

\vart zu Gebote stehen, vcrfü^^le. sondern ,in seinem vmbreitten"

unter den größten Schwierigkeiten die Vermessungen vornehmen
mu&te. Herr Prof. Dr. Hartmann hat in dankenswerter Weise ge-

diegene Erlftuterungen sowohl zu der Karte (im Zusammenhalte mit
der Aventin -Ortelischen Karte sowie einer weiteren Originalkarte

Avonfiti? vom .Tahre {b-V.]) als auch zu der von .Aventin selbst bei-

getüglen ,kurlzen Unterweisung der bairisclicii .\ia|>pu" ;,'ei>'cben, welche

eine wissenschaftliche Beschreibung und Kritik, der Karle enthalten

und namentlich die im Textblatle auftretenden Phantastereien Ober
den römischen Ursprung und den römisclicu Namen vieler Städte und
Flecken nach dem gegenwartigen Stande der Forschung über die

römische Periode Bayerns richtig stellen. In letzlerer Beziehung hat

der Herausgeber mit grolsem Fleiise das vielfach zerstreute Material

zusammengetragen.
Allen Kreisen, die für die vaterl&ndische Geschichte Interesse

fählen, sei somit das Werk w irii empfohlen: möclite es namentlich

in keinem unserer heiniatlichen (iyinnasien, für deren Flurgänge die

aufgezogene Karte einen hübsciien Sciunuck abgäbe, feiilcn

!

Ingolstadt. F. Pichlniayr.

Forschungen zur deutschen Landes- und Volkskunde
im Auftrage der Zentralkommission für wissenschaftliche Landeskunde

von Deutschland herausgegeben von Dr. A. Kirchhoff, Prof. der

Erdkunde an der Universität Halle. X. Band. 4. Heft. Zur Geschichte
des Deutschtums im Elsafe und im Vogesen gebiet von

Dr. Hans Witte. Mitl Karte. Stuttgart. Verlag von J. Engelhom. 1897.

Den Angelpunkt dieser auf gründlichen archivalischen Studien
beruhenden, auch für den Geographen sehr interessanten Monographie

Gooqle
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bildet die Entscheidung der vielomstrittenen Frage, welchen Stämmen
die Ortsnamen auf —heim, — ingen und —weder zuzurechnen sind. Der
Vtnfasser ^daubt an der Hand seiner äiifsor>l instruktiven Karte den
unwiderlegliclion Nachweis führen zu lv(innon, dafs die Behauptung
Arnolds, dafs die Ortsnamen auf —ingen einzig imd allein den
Alemannen, die auf —heim nur den Franken zugeschrieben werden
können, vollständig falsch sei. Dem Gang seiner Beweisführung hier

zu folgen, würde zuweil fuhren. Es sollen deshalb nur die wichtigsten

Ergebnisse seiner Studien herausgehoben werden. Schon die Tlial-

sachc, dafs das Wort ,.Heim" in sämtlichen deutschen Dialekten ver-

treten isl und zur Bildung von Ortsnaraeii in Skandinavien und in

England in der Form „harn" massenhaft verwendet worden ist, obwohl
weder hier noch dort Beziehungen zu den Franken nachweisbar sind,

mufs entschieden Zweifel an der Richtigkeit der Arnoldscben Hypo-
these erwecken. Diese müssen noch mehr Gewicht bekonimen, wenn
man erwägt, dafs das Elsafs nachweislich im 5. Jahrhundert von An-
gehörigen <les alemannischen Slanuues besiedelt und germanisiert

worden ist, und dafs heute noch von seiner Bevölkerung ein aus*

gesprochen alemaninsciier Dialekt gesprochen wird. Die nach der

Niederwerfung des Alemannenreiches durch Chlodwig erfolgte Ein-

wanderung der fränkischen Sieger ins Elsafs war so schwach, dafs

sie sich nicht behaupten konnten, sondern rasch von der einheimischen

Bevölkerung assimiliert wurden. Es ist auf Grund seiner eingehenden
Untersuchungen mithin nicht zweifelhaft, „dalä es keine Stammes-
unterschiede sind, die in erst* r Linie durch die Anwendung von
—heim und — ingen zum Ausdiiu k kommen. Diese allen deutschen

Stämmen eigenen Ortsnamenformen bedeuten nicht charakteristische

Merkmale einer bestimmten St am nies zugehörigkeil,
sondern einer bestimmten Zeit. Sie sind die charakteristischen

Name& der grofsen Wanderungsepoche, zwar nicht in ihr entstanden,

aber uberwiegend in ihr angewandt. Schon in den alten Stannnes-

gebieten halte die Bildung dieser Namensformen begonnen, als unsere

Altvordern zur Sefshaftigkeit und zu geregeltem Ackerbau übergingen,

lind als dann nicht lange darauf der Wall niedersank, mit dem Rom
bis dahin der ungestümen Ansbreitungskraft der deutschen Stämme
ein Halt geboten hatte, als ili.-i in di^ Ijten Scharen hin überfluteten

in das Gebiet des gestürzten W eltreiches, da nahmen sie diese gerade

entstandenen Namensforni< n mit in dn- neugewonnene Land. Überall

sind es —heim und — ingen, nicht nur auf dem europäischen Fest-

lande, sondern auch in GroCsbritannien, deren massenhaftes Vorkommen
die durch die Völkerwanderung dem deutschen Leben gewonnenen
Lande kenntlieh macht". Besonders ^^ ichtig für den Zweck der natio-

nalen (irenzbestimmung ist jedenfalls die Abgrenzung der Namen auf

—heim nach Westen zu. Dafür, dafs diese die erste denlsdie Be-

siedelung des Elsafs durch die Alemannen bezeichnen, spricht vor allen

Dingen ihre strenge Beschränkung auf die Ebene und das niedere

Hügelland und ihre Ausdehnung bis zu der Lini* , mit der die

romanischen Namenbildungen häufiger werden, liu Elsals sind drei
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verschiedene ethnographische Gebiete zu unterscheiden: 1. das wie eben

angegeben liegrenzte Gebiet der ersten aleioannisctieii An^iodeluDg,

2> dessen Zuwachs an iir^pi fui^dic h keltoromanischen, durch spätere

Pesicdeluri'r' aus der germanisierten Elv^ne gewonnenem Oebiete. 3. das

romanisdi (französisch) gebhebene Gebiet. — Es wird nun im einzelnen

an der Hand der Karte, in welcher die Grenze des Gebietes der Orts-

namen auf —heim, die Sprachgrenze ums Jahr 1000 und 1500, sowie

von heute eingetragen ist, wie sie sich nach den Urkimden ermitteln

Ififst, nachgewiesen, wie sich in den verscliiedenen Bezirken, nament-

Uch in den westlichen v'''h!iv'^-'«'fi Teilen des Elsafs die Sprach-

grenze gestaltet hat. Von grossem Interesse sind die Nachweise über

die auf der geographischen Gestaltung des Landes beruhenden Ver-
hältnisse in der ßelforter Senice. — Zum Belege für seine Ausfuhrungen
verweist, der Verfasser weiter auf die jranz analogen Verhältnisse in

der Pfalz und in Heinhessen. „Nicht nur im Elsafs ist die Ebene erfüllt

von einer nahezu alleinherrschenden Masse von Üitsnamen auf

—heim, nicht nur im Elsafs hören diese Orte mit einer scharfen

Linie auf, sobald die Gebirgslandschaft aus der Ebene emporsteigt,

nicht nur im Elsafs hebt sich das Gebiet der — weiler, das im wesent-

lichen auf das (Gebirge hcscliränkl ist. scharf ab von demjenigen der

—heim — alle diese Erscheinungen hnden sich in der nördlichen

Hälfte unserer oberen Rheinebenc wieder; alles bisher für das Elsafs

geltend gernachte gilt fast ohne Einschränkung für die Rheinpfalz und
den sich anschliefsenden Teil Hessens, nur mit der Modifikation, dafe

die geringe ITöhenentwickelung der pffilzist-hen Hardt die Abgrenzung
nicht fibcra!! niif diT Sdifirff^ luTvortretcii iHf-t. wie es im IClsafs der

Fall ist. Dazu konnut endlich noch eine historische fhefeiiistiunniuig:

die Pfalz und Hheinhessen waren nach dem kurzen Verweilen der

Burgunder ebenso wie das Elsaß ein Teil dos Kolonisationsgebietes

des alemannischen Stammes, der hier erst später nach seiner Unter-
werfung von den Franken verdrängt wurde." ,.Fnr die \^^i't rorte

ergibt sich aus ihrer Lagertin^, dafs sie die Wohnsitze einer zurück-

gedrängten Bevölkerung sind, die im ganzen (jlebiete des Oberrheines,

auf dem rechten wie auf dem linken Ufer, einem ost-westlichen Drucke
wich. Die Volksbewegung, durch die die Einengung geschah, gelangt

zur Darstellung in den Oi l^namen auf —»heim. Mithin sind diese der

Niedersehl a*.' einer von Osten fjrekomnir'nen. energisch nach Westen
vorgedi nnu'enen. also alemannischen Finw andt'rnn^'. und die Weilerorte

auch iii'iiach das, als was sie schon durch dw Überbleibsel ihres

romanischen Plurnamenbestandes gekennzeichnet werden, die Sitze

einer vor den riermanen zurückgewic heiien romanischen Bevölkerung.**
Was nun die Frage angeht, wie sich dies Ergebnis mit den zwischen
beiden Landschaflen besiehenden Dialekt Verschiedenheiten vereinigen

läfst, so kommt der Verfasser zu Iblgenden Schlüssen: ,. Waren die

Ortsnamen auf —heim fränkisch, so mufste unter allen Umständen
wie für die Pfalz, so auch für das Elsafs ein Dialekt fränkischer

Färbung die Oberhand gewinnen, denn im Elsafs sind die —heim in

demselben Mafsc vorherrschend wie in der Pfalz. Waren sie dagegen
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alemannisch, so konnte durch eine starke, von Norden kommende Zu-
wanderung? allerdings ein Toi! dc^ [Teiiii^rLhictes frankisiert werden
unter Anfreclitorhalfung di-r von den Alt-niannen lierrülirendon Orts-

namen; ein anderer, in dem die üäukische Einwanderung nicht niclir

stark genug war, dagegen neben seiner alemannischen Ortsbenennutig
auch seine alemannische Mundart bewalu-en. So sieht also nur die

Annahme einer fnlnkisc lit;n, keineswegs aber die einer alemannischen
Entstehung der Ortsnamen rnif —heim im oberen Rheingebiet im
Widerspruch mit der beslelienden Dialeklversciiiedenheif. Es dürfte

sich also kaum noch etwas Sticlihalliges gegen das Gesamtergebnis
einwenden lassen, nach dem sowohl die el^ssischen als auch die

pl'älzisch-rheinli i lien lieim als hervorgegangen aus alemannischer
Siedelung zu betrachten sind." — Zuletzt beschäftigt sich die vor-

liegende Schrift noch einmal mit den Woilerorten und stellt fest,

dufs es mit der oben schon angeführten Behauptung, dieselben seien

romanischen Ursprungs, seine Richtigkeit hat

Frankenthal. Koch.

Unsere Pflanzen hinsichtlich ihrer Namenserklärung und ihrer

Stellung in der Mythologie und im Volks^'lauben. Von Dr. F. Sohns,

Oberlehrer am Städt. Realprogyumasium zu Gandersheim. Leipzig.

B. G. Teubner. 1897 \- 1899«.

Volksbotanik. Unsere Pflanzen im Volksgebrauche, in Ge-

schichte und Sage nebst einer Erkl&rung ihrer Namen. Von Dr.

R. Pieper, Oberlehrer am K. Friedrichs-Gymnastum zu Gumbinnen.

Gumbinnen. C Sterzel. 1897.
»

Naturgeschichtliche Volksmärchen aus nah und fern.

Gesammelt von 0. Dähnhardt. Mit einer Titelzeichnung von

O. Schwindrazheim. Leipzig. B. G. Teubner. 1898.

Das immer mehr sieh verbreitende Bestreben, den naturgeschicht-

lichen Unterricht an den Mittelschulen aus den Händen einer dürren
Systematik loszureifsen und einerseits erfrischend und anziehend zu

gestalten, andrerseits aber auch mit den übrigen Lchrfäehern nnd
insbesondere mit dem deutschen Unterriclite in rege VV'echselbezieliungen

zu bringen, hat bereits eine kleine Literatur hervorgerufen. Einige

Proben derselben liegen in den genannten Schriften vor.

Was zunächst ,Söhns' Arbeit betrifft, so ist dieselbe ein Sonder-
abdruck aus Otto Lyons Zeitschrift für deutschen Unterrieht. (II. Jahrg.

1897.) Auf Vollständii/keit un»l strenge Sy>;leniatik macht sie infolge-

dessen keinen Anspruch. In leichtem Plauderlone sucht der Verfasser,

ohne seine Ansichten aufzudrängen, zu belehren, so dafs man ihm
gerne folgt, wenn auch manehmal mit einigem Schütteln d- - Kopfes.

So ist /. B. das lov des ilomer und der älteren Griechen ganz

entschieden nicht Viola odorata, sondern .Matthinia incana nnd ver-

wandte; auch die blauen, roten und gelben /.fvxoioi-Avlm gehören
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hicher und selbst das i'ov fit/.uv des Tlicophuist ist Iraglich: erst /"ov

noQ^vQovv des Dioskorides ist eine Viola. Die Zypresse hat wohl

ihren Namen nichts weil die Griechen sie von Cypern erliielten, noch

auch, wie Fclhior meint, ist Cypern von ihnen iM tiaiint, sondern beide

haben ihren Namen von einem semitischen Stanunworte : cl)en dahin

gehört nach H. Lewy: Die seuiilisclieii Fiemdwürter im Ciriechischen

S. 49. auch Anemone. Auch sonst bringt S5hns einige base Etymologien,

z. P». Thymian, ^i'jwos vMi 9vttv, opfern, .,^veil er beim Opfern seines

VVolilKeriiches hallier mitverbraimf wuriU " (V). Jnnipern«! von invonis

und [)ario, i.it{>fxnv von v:ii(j t^xon ..ilber jede Vorstellung' " heil-

kräftig u. a. m. Auch daCs apiuni von apcx kommt, braucht man
Isidor Orig. XVIl 11,1 nicht zu glauben. Die Wörter n(d(ov « Schuh«
scandix griechisch = Kamm, saela — Schwanz sind mir in Lexicis noch
niclit begegnet : l.ycopndinni clavatuni liaf seinen Namen von den
keu!<'?if()nnig<'n SporaiigiiMilrä^'rm. Atropa für Belladonna ist modern
(Linnei. den Alten und dem .Mittelaller ist sie ein aiQvxvo^ (strignus

etc.). Das aconitum der Alten ist nicht unser Aconitum Lycocfonum,
s. jetzt Pauly-Wissowa R. alencyklop. Zu bedanern ist auch, dafs der

Verfasser sich nicht die Miihe genonunen liat. die citierten Stellen

selbst nachzusehen, sondern sich auf Hermolaus Barbarus. O. Brun-

fels u. a. verlälst. So sind z. B. die S. 15 in der Note citierten

,,Pliniusstellen'' aus der lateinischen Di oskoridesubersetzung; n. h.

19, 96 leitet Plinius den Namen arum nicht auf das ägyptische ar

zurück — so einen Ungiiisleii gab e^ irn Altertum überhaupt nicht

— sondern sagt nur: est inter genera ibulborumli et qiind in Aegy[)to

aron uocanl, Scillae proximum. Dai's die Schwalben ihre blinden

Jungen mit Ghelidonium wieder sehend machen, erzählt schon Dio8>

korides an der nachher citierten Stelle; vom hieracion aber berichtet

Plinius II. h. i'O, CA) doch etwas anderes: quoniani accipitres scalpendo

eam sikoquc (kuIos tinguendo obscuritatem, cum sensere. disculiant.

S. 41 uNotej ist Zittwer w ur zel (von Zingiber ofliciuale) und Ziltwer-

samen (von Artemisia contra) nicht genügend auseinandei^ehalten;
auch der Abschnitt über die Brassiceen ist unklar, denn was wir
in Bayern Kohlrabi" nennen (l^rassica oleracea gongylifcra), kannten
die Alten nicht, ebensowenig aber auch Brassica Napus. Es bleibt

also nur Brassica liapa, die sie meist Rapum (.Rübe) nannten. Hier

wie auch sonst hätte eben Verfasser v. Pischer-Benzons Altdeutsche

Gartenflora i Kiel -Leipzig 1894), kennen sollen, die ilnn die besten Winke
geg' lien hätte. Dagegen steckt in Alliiim Victoriaiis kein Genusfehler,

wenn man das zweite Wort grofs schreibt: wird es doch auf den
nions Viclorialis zurückgefülul (also eigentlich Aliium <montis> Vic-

toriaiis). Dafs in alten Handschriften t und r einander so ähneln, um
durch blofses Verlesen aus Vetonica: Veronica entstehen zu lassen,

habe ich bis jetzt norh nicht gemerkt. Da spielen ganz andere Vorgänge.
AVie man übrigiMis ln/reinfallen kann, wenn man Etymologien

aufstellt, ohne die GescIiicJit«; eines Wortes oder Autors genau zu kennen,
zeigt ein Fall, der eigentlich nicht den Verfasser angeht, sondern
seinen Gewähramann Martin. Dieser erklärt, die Valeriana schulde
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ihren Namen dem Arzle Plinius V'aleiianus ans der römischen Kaiser-

zeit, den man im Mittelalter zum Verfasser einer Pflanzenbescbreibung

(es ist eine medizinische Ezcerptensammlung) machte, die in Wahr-
heit von irgend einem Mdnche herrührte, natürlich aber dadurch an
Ansehen bedeutend gewinnen mufste. dafs sie den klingenden Namen
des römischen Arztes an dt-r Slirn trug.

Nun finde ich aber lu Valeriana bereits Corp. Gloss. III 590, (i4

(X. Jahrh.) 624, 39 (s. X/Xl.) 612, 8 (s. XI.) u. a. m. (unter dem
Namen yor kennt die Pflanze auch Dioscorides I 10 und Pliiiius 1:2, 45;
21, 13G u. aJ. Aiith-erseits aber verdankt der Name des Plinins Valerius

seine Existenz einer Fälsehinig des P. .lovins in Como (tractatus

de piscibus Romanis Romae iöii cap. 35) vgl. E. Meyer, Geschichte

der Botanik I S. 400. TeuffeU Rdm. Uteraturgesch. § 411. 2. Vor
einer Ableitung von Baldur hätten, wie richtig bemerkt ist, die roraan.

Formen Valeriana ital . valeriane franz.. vaN'rinn rnnr] schützen köimen,

mehr noch die Nebeiil'oi inen vallonia und vak.ntia i Diefenbach Glossar).

Vielleicht interessiert es den Verfasser auch noch zu erfahren, dafs

wir zu Regensburg Stipa pennata Steinfedern hiefeen (zur Rekrutierungs-

zeit tragen sie alle Rursehen auf den Hüten), dafs man das „Wege-
kraut im Bismarckischen Wappen neuerdings als Slcchpalni'" Hex aqui-

iblium gedeutet hat. wodnrcli sieh die .,Xesseln" unge/.wnngeii er-

klären, sowie dafs die roten Kcn utr an den Wurzeln von Scleranlhus

ammus die Schildlaus Porphyrophora polonica Brandt vorstellen. Die
germanistischen ErkIcärungenüberJasselcbeinemkompetenteren Beurteiler*

Da sich die Drucklegung dieses Berichtes <e]\v verzögerte, er-

schien mittlerweile eine neue Auflage. Dieselbe bringt eine Ueilif von

Verbesserungen und Erweiterungen : So istz. B. von Literatur; Tschernich

Deutsche Volksnamen in Nordböbmen, und: Martin und Lienhart Wörter-
buch der elsässisehen Mundarten benülzt worden. S. 7 vermag ich

das Citat ans Tlieodorus Priscianus bei Rose nicht anf/.ulinden ; ebenda
ist wietlcr falsch, dafs der Name lencnTon anf die Matlliiola incana

übergegangen sei, während eben diese von Anfang an so liiefs. Neu
hinzugekommen sind aufeer einigen Anekdoten (S. 10, 22, 23, 55 u. a.)

Mercurialis perennis (34), Stiefmütterchen (30), Passionsblume lOi),

sednm a^re und reflexum ( I U')». Herzgespann nnd Wohlverlei (I23i;

Asparagus ( I:^ 1
1 i-t itu eitert, Bibernelle (1:2>>I getilgt — zugesetzt

wieder (127) die Sciilangengeschichte beim Fenchel und am Schlüsse:

Bertram, Sanikel und Salbei.

Gefallen ist auch das Witz.chen über die grammatischen Fehler

der Botaniker, die faktiseh gar nicht in Wirklichkeit existieren, sondern

nur in der t^nwissenheit gewisser Leute (pioad Terminologie und
Guschichte der Botanik, siehe oben Allium Victoriaiis, so ist auch in

Galium Cruciata Gruciala der alte Name (daher grofe CO, der von
Linn^ nur nel)en den neuen Gattinigsnanien gesetzt wurde, wie auch
in: Polygala Chamacbuxus, Pirus Malus, Daphne .M'v.oreum etc. S.

ist jetzt als Sinnau Drosera eingeführt und an-rührlich beschrieben,

wälu'end frülier eine Verwechselung nul Aiclieiuilla slallgefuniieu zu

haben scheint
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Kurzer kann ich mich bei dem zweiten Buche fassen, wenn es

gleich das erste an Umfang (600 S.) und Vollstftndigkelt weit über-

triflfl. Hier sind alle cuiigermalsen auffallifjen Pflanzen der deutschen

Flora bolunniiolt und von jeder aus einer ausgebreiteten Literatur, die

in danicenswerler Weise auf S. 5— 10 zusammengestellt ist, in Poesie und
Prosa die Märchen, Sagen und Gebräuctie angegeben. Dadurch wird

das Buch fär den deutschen Unterricht sehr brauchbar und kann für

die Lehrerbibüüthek empfohlen werden Freilich wäre bei der Auswahl

oft niebr (Ic-rlirnack und Kritik zu wünf^cheti gewesen: so ist z. B.

eines der sciiulkhatlen „Biedeiinaiergediciite" des satirischen Vischer :

Das KartofiTettied (Herbei, herbei zu meinem Sang, Hans, Gurgel,

Michel, Stoffel u. s. w.) wie es scheint in vollem Ernste als „Volkslied*'

ganz abgedruckt. Am schlimmsten aber ist es dem Verfasser mit den
Etymologien gegangen. Ich kann hier natürlich nicht auf jedf zweifel-

haite Ableitung eingehen — und wieviele Püanzennamen sind nicht

zweifelhaft oder dunkel — aber einige der schlimmsten Dinge will

ich doch anführen. ZunAchst scheinen die Kenntnisse des Verfassers

in den alten Sprachen nicht weit her zu sein: So ist z. 13. S. 107

Note: .sacrus lal. ~ lipilig. i^iS das Ohr us, Otis griecli., S. 217

zoon gr. — leben. -IXi coniuni isl von gr conos? Schwindel abgeleitet.

S. 110, S. 4.59 Note poa gr. = Futter; Cedrus hängt mit dem griech.

k^o brenne zusammen ; S. 60 caryopyllus kommt von karysso— rühme
{xaQva der Nufsbautii ist wohl unbekannt?) diös griech. « Golt.

S. 139 leitet ^Plinius" Icris von !at. I(»n.s = weich ab; was ja ein

Drucklehlor für lenis sein kann; übrigens thul das Plinius (18, 123)

nicht, sondern führt lenticula richtig aufleos zurück, neraos griech.

Hain ist Stammwort von nemorosus, vescus in Fragaria vesca be-

deutet »klein, schwach" u. s. w. Von Etymologien hebe ich noch
hervor: amaracum vom lat. amarus (schon bei Tiieophrast ditagttxocl)

ramnus kommt vom kelt. ram CJesträuch, leidur hat's aucii sciion

Thcophrast, der kaum bei den Kelten lernte, serpyllum von lat. serpens

Schlange (Theoplir. h'^nvXXog); Comus Mas, weil die meisten Blüten

keine Stempel liabcn. Schon Theophr., der von Stempeln nichts

weifs, unferschcidcl dio xnnvhia nggr^v (so gdianiil, weil sie efsbare

Früchte trägt) von der ^n/.rxfjtcveia. So gellt s eben, wenn man
etymolc^isiert, ohne die Geschichte der Botuiik zu kennen.

Zu weiterer «Volksbelustigung* seien etwa noch aufgeführt:

aconitum komtnl von a gr. ohne und konis Slaub lu le: der Sturm-
hut wrirhst auf steinigem Boden, papaver hangt mit papa lat. ver-

dickte Milch, Papp und verum wahr zusammen. Hhoeas Gr. Granat-
baum; der Mohn hat wie dieser rote Blüten. Da war Dioskoridos

schon weiter, der IV 64 sagt: Mr^tmv ^m^, wvofiaawtu ii Sia t6 Tüi%(ng

lo rivthi^ d-roßii)Jk€iv. {<y«t.) Taiiar^Mnm ist aus dthtvaata entstanden.

Raphanus kommt (nacli Alhenäus Deipnosoph.) von rba leicht und

') Schiilt'rn gegenüber ist N'oi sichf niitig; vi^l. tiijf.'s.'licii von lanncliea
GebräiiclM'n und Stellea aus Volkülieilern : S. 22i. .,Die Deutaclien hielten die

8ttmi)f!>ilge für ein Liebesmittel. Iloiae nimmt hierauf Bezug, wenn er sagt:

,fSellerie für den Bräutigam und Spargel fiir das Brituichen" (!)
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phainomai ersclieint ii : raphanistruiu aber von raphanus und aster

Slern, und soll daiauf liinweisen, dafs der Hederich ähnlich dem
Rettich ist. Sinapis ist abzuleiten von sinös griech. schädlich und ops
Auge, (vänv])

Erophila kommt von eres griech. Liebe, Hunger (!) phile

Freundin. Das Beiwort venia lifitto einen Tertianer wohl an ein

gewisses f«^, «a^roc, i'^qo^ eiiniicrL. Mulm, althochd. mago .Magsaineu, wo
in den Glossaren die Zwischenformen oiahunus, michonus deutlich auf
u>ixojv weisen, wird auf Magen zurückgeführt, weil die Samen des

hohen Nährwerl e«? wegen als Nahrungsmittel gebraucht wurden (?).

So könnte ich noch seitenlan;j^e fortfahren . doch dürfte das

genügen. Eigentlich aber ist es traurig, dafs von moderner Sprach-
forschung noch so «renig in weitere Kreise gedrungen ist ; auf jeden
Fall al)er sollte man nicht Etymologieen bringen, wenn man nicht

sprachkundig' ist.

Da war Daiiliardl klüger. Er holt sich sein«' Märchen aus aller

Welt, aus Nordamerika, Japan und Kamerun und aus ganz Europa,

erzfthlt sie in schlichter Form und hütet sich vor gelehrt sein sollendem
Geflunker. Dafür aber bietet er zu jedem Märchen Uleralur, da
und dort auch eine knappe Kritik, so dafs man sicli leuiit orientiert

imd selber weiter zusehen kann. Anstöfsitres habe ich darin nicht

gefunden, es kann (iaiier aucli in Schülerbibliotheken der unleren

Klassen a)s Märchenbuch eingestellt werden und wird die Kinder
sicher freuen.

F^eising. Stadler,

Dr. med. F. A. Schmidt: Unser Körper. Handbuch der

Anatomie, Physiologie und Hygiene der Leibesübungen. Mit 547 Ab-

bildungen und zwei grolsen Übersichtstafeln. Leipzig 1899. R. Voigt-

länders Verlag IL u. III. Teil.

Wer sich von der Vortrefflichlieit des I. Teiles von Dr. Schmidt
, Unser Körper" überzeugt hatte, der erwartete im Iliublirk auf die

vielen Vorzüge dieses Bucht'- '^'e-pannt den II. und III. Teil. .Mit

Befriedigung kann aber bebau})lfl werditi. dafs diese beiden, nunmehr
erscliienenen Teile sich ebenbürtig dem l. anschliefsen und den ge-

hegten und auch k>erechtigten Erwartungen vollauf entsprechen.

Im IL Teil sind der Kreislauf des Blutes, das Herz, das Blut,

die Atmungsorgane, die Atnumg, die Verdauungsorgane, die Ernrdirung

und das Nervensystem behandelt, während der 111. Teil sich mit der

Bewegungslehre der Leibesübungen befa£st. So sehr es einerseits zu

weit führen würde, eingehend über das Gebotene sich auszulassen,

ebenso schwer und wenig angebracht wäre es, einzelne Partien heraus-

zugreifen, um die Vorzügliclikeit derselben dem Inhalte und der Form
nach darzuthun. Das ganze Werk ist gleichsam aus einen» Gusse ge-

schaffen und des Verfassers reiche praktische Erfahrung, sein hocli-

entwickeltes theoretisches Wissen und seine umfassende Belcsenheit
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freien auf jeder Soite in gleidi hohem Grade hervor und drin ken

dem gan/.en Buche den Stempel einer gleichmäfsig liebevoll und voll-

endet durchgeführten ßeiiandlung der einzelnen Abschnitte auf. Dazu
kommt noch, dars Dr. Schmidt es meisterhaft ersteht, die strenge

Wissenschaft in das Gewand allgemein vt'r>tän<iru her Darstellung zu

kleiden, eine Kunst, die namoullich hei Behandlung der Pliy<io!o?:ie

rotlit deutlich /.u lajre tritt. (lair/ ausgezeichnet ?elunp:en und sehr

instruktiv sind die. Abbildungen, vor allem die Heilienaufnahmen.

Wenn etwas im Rezensenten Zweifel erregen könnte, so sind es

die mittels Maschinen oi'genommenen Messungen bezQglieh der Thätig-

keit und Ermüdung der Nerven und Mückeln. Bei aller Hochachtung
vor der gewaltigen Höhe, auf der die Phy-iologie steht, und vor dem
Erfindungsgeist der Vertreter dieser \Vi>se(is< liaft, der sich aul'serst

komplizierte Maschinen konstruiert, um die inlernsten V'orgänge im
menschlichen Körper zu bemessen und sich klar zu machen, kann sich

der Rezensent doch nicht dt < vielleicht laienhaften Gefühles erwehren,

als ob das Ineinandergreifen des ganzen Nerven- und Muskelapparates

sich nie genau bestimmen lasse, als ob bei derartigen Versuchen

viel zu wenig Gewictit auch auf die umgebenden Verhältnisse gelegt

werde, da doch entschieden der Einflufs gerade auf die Nerven ein

wesentlich anderer ist, wenn Übungen zum Zwecke wissenschaftlicher

Untersuchungen in einem Laboi if >i ium an einem Ergographen z. B.
vorgenommen oder in einem entsprechenden Turnsaal oder noch besser

aul einem Freiturnpiatz, noch dazu in Gemeinschaft mit vielen anderen,

ausgeführt werden.

Dieser Zweifel soll nun durchaus nicht als ein Vorwurf gegen

Schmidts Buch geäufsert sein, er nimmt ihm auch durchaus nichts

v<»n seinem Werte, sondern sei deshalb hier vorgebracht, weil nament-
lich die Gegner des Turnens nur diese wissonschaflliclieii Experimente

als Beweise ins Feld führen, obwohl die iiraktischen Erfahrmigeu und
auch wissenscliaftliclie Untersuchungen anderer Forscher, wie z. B. eines

Marion E. Holmer, das Gegenteil lehren.

Trotz alledem gebührt (lein Verfesser das Lob, nicht nur als

er-!ei' an eine Darstellung des Baues und Lebens unseres Körpers
in liücksicht auf dessen Erziehung zu Gesundheit. Schönheit, Gewandt-
heil, Kraft und Ausdauer herangetreten zu sein, hiedurch Lehrern und
Freunden körperlicher Übungen wertvolle Fingerzeige für den rationellen

Betrieb namentlich mancher Art von Leibesübungen gegeben zu haben,
sondern diese auch in einer Weise dur. li;:efuhrt zu haben, dafe sein

Buch für den Augenblick sicherlich und auf viele Jnhre hinaus voraus-

sichtlich an erster Stelle unter den einschlägigen deutschen Werken
turnerischer Literatur genannt wird.

Münclien. Dr. Haggonmüller.
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Blätter für Haus'> und Kirchenmusik, herausgegeben

von Prof. Ernst Rabich, Verlag yon Beyer u. Söhne, Langensalza,

(Jahrgang ^ 12 Hefte 6 M.)

Von der schon 1897 in unseren Blattern S. 742 und 1898 S. 53
angezeigten Zeitschriftliegen nunmehr der zw eite Jalirgang und vom dritten

das erste Halbjahr vor und liefern den Beweis, dafs es des Heraus-
gebors ernstes Bestreben ist. in glücklicher Verbindung von wissen-

schaftlicher und populärer Darstellung den Fachmann und den Musik-

. freund m fesseln. Aus der reichen Fölle des zweiten Jahrgangs sei nur
einiges in Kürze erwähnt. W. Nagel untersucht in einer Abhandlung
„Zur Kritik unseres öffentlichen Musiklebens" die Sf iiä len des letzteren,

wobei die Musikfeste, die Solistenaufführungen nicht gut wegkommen,
am schlimmsten aber das Mäniierchorwesen : die .scharfen A!t;.Miire

auf dieses werden ebenso scharf zurückgew-iesen von I'rof, Voigt
und der als Schiedsrichter angerufene Herausgeber mufe den Kern
beider Ausführungen als richtig zugeben und erhofft eine Besserung

für die darnicderliegende Ghorgesangspflege in Oratorienvereinen von
einer Beform des (J ymnasialgesang-Unterrichts, durcli welcfien

die ge bildeten Stände besser herangezogen und gewonnen werden
niüfsten. Auch Prof. Totlmann fordert in „Pflege der Musik in

Schule und Haus" fCir den Musikunterricht eine andere Stellung in

den Lchrplänen, sodann einen besseren Betrieb vor allem des Klavier-

spiels im Hause. M. Z enger .,Über katholische Kirchennmsik" gibt

einen längeren geschichtiicheii Abrifs der F^iil Wicklung derselben; die

eingestreuten Bemerkungen über die cäciüariisclie Richtung haben
schon in den „Blättern" einigen Widerspruch hervorgerufen, der sich

sicher noch verstärken wird; Z. sagt selbst, er habe nur „ein paar"
Kompositionen von Cäcilianern kennen gelernt und diese genügen ihm,
den Stnb ühei die rranze Sache zu brechen: die Kenntnis der be-

deutenderen Werke eines Witt, lialler. TTnberl, (Jreitli. Slehh- iiuifsle

ihn gerechter urteilen lassen. Dafs auch im protestantischen Kirchen-

gesang Klagen und Wünsche bestehen-, erfahren wir aus einem Auf-
salze „Über die Kirchentonarten und ihre Melodieen" von G. Ober-
lander. Der als Forscher auf dem Gebiete der antiken Musik be-

kamite Prof. Dr. Tliierfelder behandelt ,,die Geschichte der
(Christi.) Liturgie" und weist zunächt den Einflufs der griechischen Musik

auf die metrische und rhythmische Ausbildung des christlichen Kirchen-

gesanges nach. Ein warmes Lebensbild von Peter Cornelius
entwirft uns Prof. E. Krause und würdigt ihn besonders als Gesangs-
koniponisten. Diesen Abhandlungen reihen sich noch verschiedene

andere an und auch die „Losen Blätter'' enthalten in kürzeren Ab-
schnitten viel des belehrenden und unterhaltenden Materials; iii der

„Monatl. Rundschau", welche von dem musikalischen Leben in den
bedeutenderen Städten Deutschlands berichtet, nehmen die Hamburger
Berichte (Dr. Seidl) eine hervorragende Stelle ein.

Auch der halbe Jahrgang 1899 steht auf gleicher Höhe. Wissen-
scbafllicbe Abhandlungen lieferte u. a. C v. Jan über den dorisclien
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Kirchoiilon. (i. Ober! an der üht^c die ScfiwitM-igkiMt ini Ht stimmen
der Kirciieiilunarli'ii. Wut Ii manu übt-r die vier EiidieibMi im
Wesen der Musik il'uu, Accord, Tonart, Tüiialilät). Linde verbreitet

sieh in höchst idealer Weise über Begriff und Wesen der Hausmusik,
\vl'1( lie die ernste Schwester der Ivirdienmuaik sein soll. Z enger
erhebt seine warnende Stimme Ifu- Kunr^l jünger, die in Verkennung
der thatsächiichcfi Verhältnisse und S( hwii rigkeilen von dem leicht

zu erlangenden hüchsLen Kuhine als Klsa oder Loheuj^rin träumen.
Oberflächlichem Urleü über musikalische Werke sucht W. Nagel za
steuern, indem er die Frage erörtert, welche Momente bei Prüfung
eines Kunstwerkes in Betracht kommen, wie es mit unserer Durch-
schnittsbildung hierin aussieht, imd was Staat, Kirche und andere

Faktoren zur musikalischen L'rzieliung leisten oder leisten sollten.

Hiebei wird die Behauptung autgesleilt, auf den Gymnasien zdlile der

Gesangunterricht zu den „Jux -Stunden*', das Gegenteil sei die Aus-
nahme, ein Kompliment, für das speziell unsere bayerischen Musiklehrer

sich bestens bedanken werden. In „Klara Schumann und ihre Zeit"

entrollt mis Eis b et Ii Friedrichs den W*M-<iegang der Künstlerin.
— Auch die Beigaben, die „Losen Blätter" und die ,, Monatsrundschau"
cntbalten interessantes, so eine Zusammenstellung des jungen Siegfried

Wagner und des Lorenzo Perosi, in dem seine Landsleule schon einen

katholischen Bach und ilalii iiischen Händel feierten. ~ Die musikalisciien

Beilagen in beiden Jahrgängen — 8 Seilen in jedi'in Hefte — bieten

gediegene Gal)en verscliiedenen Charakters und (it iires.

Den Schlufs unseres Bericlites möge der Wunsch bilden, dafs

auch an unseren Anstalten die Zeitschrift sich einbürgere ; die Musik-
lehrer, die musiktreibenden Kollegen und auch die reiferen Schüler,

welciic den Musikunterricht besuchen, würden sicher mannigfache
Anregung darin flodeu, die dem Ganzen förderlich sein köimte.

München. Wismeyer.

Nachschrift: Don im Vursteht'iiilcii orwUlinten Aii|i('!l ;in <l;ts nyiimasiuin

fiudea wir auch in dem dur Uudakttou zugegangeaeii „Jahruäberiuht des deutüchou
VolkfigesangvereinR in Wien 1^9^" hxuptflächKou wegen der Pflege des Volksliedes.

In tler aiiixi-führtf n . tiii lit uniiitiTf-^ lutoii Liter, itnr v^Mirilt i'in Harold Aniiii i

(^Klassisch oder Volkstüiulicb'y huiuen extremen äUadpuukt dem Klassischen gegen-
über iu der Weise, dafs er „ein gutes Schnaderhttpferl für den ganzen Horaz"
hingeben wiUl!

j
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Literarische Notizen.

1. A. Kirchhoff, Pftlästinftknnde zur Erliat«rnng der bib-
1 i H ( h e n Geschichte. Halle a. S. Verlag der Baobhaadliing des Watsenbaiuea.
I6i)6. 44 S. 60 Pf.

2. Prof. Dr. tb. H. von Soden, Palästina und «eine Geaobichte.
Sechs volkstütiiliclie Vorträt^e. Mit 2 Kurten und einefu Phm von Jcrusiileni.

Leipzig, Verlag von B. ü. Teubner. lo9U. HO S. gebunden 1 M. 15 Pf. (»Aus
Natar nnd Qeisteswelt". Sammlung wigseniebaftHch - gememveratJlndlicber Dar-
stellungen aus allon Cm I i, t. n des Wissens. (;. Biindchon.)

Zwei bchriftchen, jedes« iu seiner Art vurzüglich. Kirchhofls Pahtstinukuude

darf wobl als das Beste bezeiohnet werden, was anf diesem Gebiete vorbanden ist;

«Irr Hi'riclifcrstatter. Hollist Pnlii-I iiiiifjiliiTr. ];>Tint w «'iiipHtens unter den zahlreichen

kleinereu Beschreibungen des heiligen Landes, die iinn in die Hand gekommen
sind, keine bessere. Es erscheint ihm sehr dankenswert, dafs der Venasser den
kleinen trefflichen Leitfaden, bisher nur ..als Handschrift'' irt>(lrnckt. der seinen

Vorlesungen über Palä^tinü an der Hallischen L'nivcr.sitiit zu (i runde gelejjft ist,

iler weiteren OlTentlicbkeit nicht vorenthalten hat. Das Schriftchen verbreitet sich

in knappc^tcr Darstcllnnjr- häiifii,'' auch n>ir in aphoristischer Form, über Laiidcs-

nauie, Bodeubau. Gewässer. Klima. PHanzen- und Tierwelt. Hcviilkerung. tlurch

die Landesnatur bedingte Lebensverhältnisse ein liesmulcrs anziehender Ab-
schnitt —- und Drtskiindo ilt-s lu'iliireii L.iTub s. Des Verfassers Numc bürgt schon
datiir, dal's in dem vorlifgciulfn (irundribs, dem auch ein .so gründlicher Kenner
des Landes und des alten Testamentes wie Pri.iessor Kautzsch eine bessernde
Durchsicht angedeihen liels, die neuesten wissenschaftlichen Krgelmisse der
l'aliistinaforschung gewissenhafte Berücksichtigung landen. r>en Text begleiten

überall Hinweise auf zahlreichste Stellen der heiligen Sclirift, welche den Beweis
der Richtigkeit der Angaben cibi-ingen. Ein Anhang ..Kxoilus" schildert in ge-

drängter Kürze den Schauplatz der ägyptischen Bedrückung und der vierzig^jäh-

rigen Wüstenwanderung des israelitischen Volkes. Wer im Unterrichte sich mit
Palästina zu befassen hat. dem empfehlen wir dringend, an erster Stelle sich in

Kirchhofl's Leitfaden Ilats zu holen.

Die volkstiiiiiiii In fi Vorträge von Professor von Soden wird niemand un-
befriedigt aus der Hand legen. Sie erheben sich weit über die Dutzendware,
womit der literarische Markt während und nach der Palästinafahrt unseres deutschen
Kaifsers überschwemmt wurde. Überall tritt dem Leser reiches gediegenes Wissen,
geistvolle Behandlung des SturtVs. Schönheit der Sprache, hoher Ernst und Wärme
der religiösen Überzeugung entgegen. In markigen Zügen und farbenreicher

Schilderung wird im L. 5. und •>. Vortrag das Bild des Landes gezeichnet, .,au9

dem der Menschheit ihre heiligsten Güter, die erhabenste Deutung der Rätsel des
Daseins geworden sind". Der Verfasser scheint fi-eilieh PalSstina im grünen Pest-
gewaud des Frühjahrs gesehen zu haben; ein anili i-i«- Bild Viietet die Landschaft,

wenn sommerliche Glut die Pllanzenwelt versengt und dem Boden den Stempel
nnwirtHober Öde anfgednlckt hat. Fast noch anziehender ist die Lektüre des
historischen Teiles l2.. :l tind 1 VortraLT*. wenn auch die Eigenart der Aii'T.i--Minc

des Verfassers nicht in allen Punkten Zustimmung finden wird. Ein gewaltiges

Stuck Weltgeeohiobte sieht da an uns vorüber, nnd mit feinem Verstandni« and
Oeechiek weift der Aator den inneren Zasammenfaang des Charakters nnd der
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CitiHuhicbti* der tiovülkeruug mit der KigenHitiifkeit <lt-s l^niules und der Verhält-

niMe. unter denen en sich entwickelt luit, annsuxei^pti ; denn „f&r ein Volk h»t
-l iii ili>-fHn' I?f<l('utmiir. wie t'iii- ilie (Ji-i^tesait imim"- Meris<>li''ii soiti Köriier

und detist^u Kigeuarf. Vor allein aber v,'\rd der Eutwickelungsguag der greisen
Relif^onen, deren Wie^ in dem einzi<.Mi-tigeii Ulndchen stand, dem Leser ver-

iinscliaulirht. Iii iini'Ii i]it"-iT Si-iti- mit imim' Vcrtiffunu -t'im-r Kfiintniss*'

zu tiuui ist^ dem kann die l^ektüre de» gei»treiuhen Werkchens nur emptuhleu

1. Dr. Kudult' btöwer, Oberlehrer am k. liyninasimii in Kouit/ Wt ^tpr..

Leitfftden ffir den evang. Re1i|fioa«nnterric h l. Mit Karten von
I*al;istiii;t nnd den Kpisen des Apostel^ r:iiilu8. 2. Auflage. Berlin. Weidmannacbe
Huchhandlung. lHi»i>. Ul4 S. 1 M. lio Tl.

2. Von demselben Verfasser: L «* h r Ii u c Ii für den evan^ K' ligions-
ii ii 1 1> r r i r 1t t an hiilieren Scliulen. Mit 2 Karten. Berlin. Weidmannacbe

l> I .Jjeitfaden^S ein Hitfsbuch tür hn)ier<- Lehranstalten mit tedtsjifarigem
Kursus;, ist irennii d^m neuen preulsischfn l.< lir|(I:ui fiir liÖhere Schulen vom
i). Jaiiiiar l-^;)2 aii^'t i<alst. Der erste Abschnitt enthalt :;<» zum Memorieren be-

stimmte Kirchenlieder, dann fulpt <ler Text des kleinen lutiH iischen Katecbismns
und ••iui' Auswahl Biblis, lir r S|iriichf. d-^icii / ihl Lr''!Jr<'niilii'f ib-m in Hävern vor-

trescliriebi-iien l'ensum ntinimai erscheint. Das Kirchi tij ilif und besoiulers die

Hibolkunde wird einp-ehender behandelt, da nach den neueti Lehrpliinen die Hiliel-

h-ktiire den Scli werpunkt des evanjr. ÜeligionsunterrichteH bilden .soll. Die darauf
l'olfjende Reffirm.it ionsgeschiohte wird im Atischiuls an eine Lutherbiographie ge-
Mi hildert. Kiu kleiner Abrifs der (ieof/rHjthie von Paläfitina und eine sehr kurze
|tei>chreibung de« evanjr. Gottesdienstes scIilielsiMi das Ib'ichleiii. Zwei Karten,

deren .\usfiihrun^' sich über ilas Niveau des in zahlreidien rnterrichtsbiichern
(iebotenen niclit erhebt, sind beijrefÜH't. Das lüirldein bekundet piitlairoj,Mschen

Takt, die Darstellung ist einfach und schlicht und Iii Ist in allen Teilen dem Lehrer
weitesten Spielraum zur Aus<.'i'staltung und Kr«fänzim}; «les beitrebr.ichten Lehrstoffe«.

Dl r erste Teil des Lehrbuches" (S. 1— KU) ist nur ein .\bdruck des „Leit-

fadens"; der zweite Teil (S. 10,5-- 2(X)) brinfjt eine Fortsetzung der Bibelkunde,
welche die neut-esfanmntliche epistolische Literatur und die .\pokalyp6e behandelt
unil hieliei in nn liii ii'n Punkten den Krf^ebnissen der neutestamentlichen Kritik

Rechnung trägt, iu der „KirchengeNchichte" beschränkt sich der Verfasser auf
die fSr die kirchlieh-reliifiose Bildung der evangelischen Ju-^rend unmittelbar be-
deutsamen Stoffe. Dafs dabei in der Darstellunu auf die Kntwickelimfif des christ-

lich-religiüseu Denkens hingewiesen und die wichtigeren philosophischen Systeme,
die dem gereifteren Schüler nicht ganz unbekannt bleiben dürfen, kurz berührt
werden, dient dem Huche zur Kmiifeblun^'. Da nach deP neuen preufsischen

Lehrordnuug die Behandlung der Glaubens- und Sittenielire in der oliersten Klasse

nicht blofs an die Bibellektnre, sondern auch an die Erklärung der Au<;sliurger

KonfesHiou niiLi. si liIi
i seti werden soll, so winl nach V()rausi4;cschicktcr Einfiihrun*r

in das Verstiiuduis der drei alten christlichen äynibule der deutsche und lateinische

Text der Augustana abgedruckt. Den einzelnen Artikeln aind erklärende meist
sclii' Ivri L'i'li ili'-M'' 1 '•merkun^.'i'u beiLrefü(>f(. Ob freilich der j)reur--i-cli(' l.elir-

plan mit diesum AuächluU der Glaubens- und bitteulchrc an die Erklärung der
Ati^burger Konfession überhaupt dat Richtige getroffen hat, darüber sind die
Meinungen der Fachgenoasen zur Zeit noch sehr verschieden. H. M.

Paul Herrmann, Deutsche Mythologie in gemeinverständlicher Dar-
Stellung. Mit 11 Abbildungen im Te.\t. Leii>zi;f. Verlag' \on Willi. Knirelmann.
— Schon die Bescheidenheit, mit welcher der Verl, sein Werk, das doch die
Frucht jahrelanger unverdrossener Arbeit ist, ankündigt, mufs fiir dasselbe ein-

nehmen. Er bekennt, dal's er den irrnfsen wissctiscliaftliclien Werken vi«n d o 1 f h e r .

E. H. Meyer un<l Motri^ keine Konkurrenz machen wolle, sontlern tlals sein

Werk bestimmt sein soll, in gemeinverstsiudlicher Form, frei von allem kritischen
Ap]':tr:it. ein Bild von den [ibfrsinnliehon ^'o^stellnnJ.'en unserer Vorfahren zu

entwerfen. Als Leser denkt er sich die Gebildeten un»ereb Volkes überhaupt,

weivlen.
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!i<'S(riitlei-s uIkt <1ii' I-( hrer uihI Si liülnr niisorer höheren Le!ir:iiistalten. Freilich

gibt er iiitolgedesseu nicht eine Übertiicbt der verschiedenen Aufiasäuu^en, sondern
nur iliejenii^e, welche ihm selbst am meisten Ansprach anf Wahrscheinlichkett m
haben scheint. IYwho Einfontliiimlichlceit des Buches war wohl Veranlassung, daf«

Forscher nichts Neues, wShrend es den Laien durch die Bestimmtheit, mit welcher

Meinung sind wir nicht ^ denn würe das Buch andern, hu kiinnte es eben das nicht

sein, was es sein wül, namentlich für Schüler nicht, die doch bisher über, den in

Frage koiuinenden (regenstand nur durch einzelne Stücke ihrer TiC^icliiii lier unter-

richtet wunlon. tnjrigens bat der Verf. wenig.stens das urkundliche Material,

welches er benutzt hat, nämlich die Ka])itularien. Kun/.ilsboschlüsse und Beicht-

bücher, die Lebensbescbr' ih'uiLren der Bekehrer. die (iesi liirlit«cln*eiber unserer

Vorzeit, bes. Casar und l'ai^itus in seiner Germania, den Historien und Annulen,

daan die deutxclien Sagen, sowie die Kinder» und HansmBrehen der Gebrfider

Grimm stets in Klammern zitiert.

Das Buch zertlillt in vier Teile: 1. der Seelenglnube. 2. <lie Xaturverehrung
(die elfischen Deister, die Biesen, iler Götter<jlaube. Mytln riaiisiit/o und Mythen-
kreise, die einzelnen Götter und (iöttinnen). 3. der Kultus (Gottesdienst. IViester-

wcsen, Art der Götterverehruug), 4. Vorstellungen vom Aubing und Knde der
Welt, Bei diesem reichen Inhalte em]itiehlt sich das Buch namentlich llir die
>*. Klasse unserer Gymnasien bei der Behandlung^ alt- und mittelhochdeutscher

Dichtungen und für die It. Klasse bei der Lektüre des Tacitus uml der ein-

sohlagigen Partien aus Cäsar. Ein gerade für das urkundliche Material genaues
nnd ansführiiches liegister erleichtert in dieser Hinsicht die Benutcnng.

Wrobcl Dr. F.. Cbungsbuch zur Arithmetik und Algi-bra etc.

I. Teil : Pensum der Tertia und Untersekunda. 3. verb. Aufl. liostuck, W. Werthers
Verl. 1898. — Der L Teil dieses in Bd. XXYIL S. 446/47 ausfiihrlicher besprochenen
Rechenwerkes liegt nun in 3. A. vor und umfaist jetzt die allgemeine Arithmetik
und von der Algebra noch die Gleichungen 2. Grades mit einer Unbekannten.
Die vorgenommenen Änderungen betreffen aufserdem nur die Verbesserungen
eiiizelner Verseben in den .\ufgaben und des Ausdrucks bei verschiedenen Sätzen

und Regeln, so dalls die früheren Auflagen unbehindert neben der neuen gebraucht
werden können.

Sammlung Göschen, Nr. 8L Dr. H. Schubert. Vierstellige Tafeln
und Gegentafeln für log. u. trig. Rechn. Leipzig. 1896. 0,80 M. — Der
wcsenf liclistc f 'utei '^rliieil dieser Tafeln gegenüber anderen besteht in den „Gegen-
t;ifeln", die, wie erstere von der Zahl zum log, ganz ebenso vom log zur Zahl
gelangen lassen. Aufserdem sind die trigon. Tafeln für Winkel bis 90* fortgesetzt,

siidafs beim Aufsclilarren die Kichtungsämlerinitr mit T^Viersi hreiten des Winkels 45*'

fortfällt. Durchweg sind die log rot, die Zahlen schwarz ifedruckt. Das kleine

lidi heim Gebrauch em hSufige« Blftttem.

Sammlung Göschen, Xr. 87. Dr. Fr. Junker, Höhere Analysis.
I, Teil I)ifTercntialrechnuni.r- Mit fi'-i Figuren. Leijrzig 1~''> O.sö M. - Im
raschea Ausbau ihrer kleinen mathematischen Bibliothek, deren bisher erschienene
Teile in früheren Nummern dieser Blätter besprochen sind, ist die bekannte
Saninilnng im vorliegenden Biindcbeii bis zur Difl'frciitial-Bechnung vorgeschritten.

In einem vor bereitenden .\bschnitt behandelt der Verfasser zunächst den BegritF

der Funktion, ihre Fiin- und Mehrdeutigkeit, ihre Grenzwerte, und unendliche
kleine (iröfsen. um dann überzugehen anf DitTerenzen und DilVerentiale 1. und
höherer Ordnung uml ihre Anwendung zur (irenzwertermittelung unbestimmter
Formen. Daiin entwickelt er die Potenzreihen von Maclaurin und Taylor tmd
hieraus einit^rc s[n /ii'|]e Beiben, in den letzten drei A'tsi lniittcn cribt er .schliefslich

Anwendungen aut Maxiina und Minima der Funktionen, auf tieometrie und
Mechanik. — So bietet das Bändeben wie die bisherigen in gedrängter, dabei
klarer nnd übersichtlicher Darstellung einen reichen, durch zahlreiche Beispiele
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(leni V(T«tiin(hii'^ iiHhct- gebrachton Inhalt; die Figuren wie der Druck und die
ganze Ausstattung sind saaber und gediegen.

Arithmetik und Al|Ufebrn f. höh. Leliranst. von Dr. K. S c h w e r i n p

.

2. Aufl., Freiburg i. Br. 1 }lk.f ist — bis auf die YerbeMerung einiger

Draokrersehen und Zufiig^ung eines 2. Beweises f&r den Satz, dafs das Prodolct a b
keinen Prinifaktor enthalten kann, ih r nieht schon in einem der Faktoren steckt --

ein uTi veränderter Abdruck der ersten, in diesen Blättern Bd. 30 ^. 52ö u. f.

angezeigten und besprochenen Auflage.

Nr. 88 d. r Sammlung Göschen enthält den 2. Teil der im Bd. h7 begonnenen
höheren Analysis; J ntegralre e h nung von Dr. Fr. Junker. In klarer, fals-

licher, durch Heispiele nnterBtützter Darstellung werden die verschiedenen
Integrationfiinethodcti gelelirt uml ihre Anwendungen im (lobii'te «ler <;onnK'trie

und der Statik h. >]>i<i( lii ii ; liieraut' wird da.n bestimmte Doppelintegral und seine

geometrische I'>i <|.Mitiirig erläutert und endlich in einem ExKurs auf das Gebiet

der gewöhnlichen I)itV>"ti'ritiaI'^'leirlninireji die IMam tfiiliewegting in ihren Haujit-

zQgen entwickelt. Druck un<i Ausstattung, b7 i-igureu, kann bei dem billigen

Preiee wohl nicht mehr fiberboten werden.

Dr. F c r d i n a n d S c h u 1 1 / , 1 )irektor des Kgl. Kaiserin Augusta-Gyinnasiums
zu Charlottenburg und korrespondierende« Mitglied d. Kgl. Akademie gemeimiittxiger

Winensohaften zu Erfurt: Lehrbuch der (le schichte tVir die Quarta am
Gymnasium, Bealgyronasium und Realschulen. Leipzig, Dresden, Berlin. L. Khler-
mann. 1899. VI und 121 8eiten. Prei« l M. öO Pf. — Wer nicht an dem etwas
grrifsen I'mfange. veranlafst durch mehrfache Kr/iililnngen. <lie manche lieber dein

Lehrer oder doch dem deutschen Lesebuche zugewiesen sehen möchten, und
vielleicht auch an dem ziemlich hoch gegrifTenen I'reise Anstofs nimmt, wird das
trefflich hergestellte und sch-'m ausgestatti'f f Ibn-li als «-in willkoimin'nes neues
Lehrmittel in der Alten Geschichte iiir die untere Stute freudig begrüi'aen.

Prof- Dr. Heinrich Konr. Stein, ehem. Direktor des Kgl. Gymnasiams
zu tJlat/. T, e Ii r b u (• Ii der t! c s c Ii i c Ii t e fiir die mittleren Klassen h<"»herer

Lchranstaltt'n. Vierter 'l'eil : die ilmitsche (iescliiclife in der Neuzeit seit 1740.

Paderborn. Druck und Verlag von Ferdinand Si liMcin^^rl, ls!»s. VI u. Seiten.
— Mit dem vorliegencien vierten Ti-il.- isf das Steinsche Lehrbuch dt r fit'-« liichte

fiir die mitUereri Klassen höherei- Lehr.nihtalten, dessen dritter Teil auf S. <>.")$ des
.\XXV. Handes di''-.T Blätter angezeigt wurde, in den zwei letzten Teilen von
"Inn Sohne Richani des \'erst<>rlii-iii'ii hergestellt, zum .Mischlnfs geliracht. Dieses

vierte lieft ist. was gerne anerk mnt wird, sorglaitiger ausgearbeitet .als das dritte.

Über ein paar r>ruckfehler un<i über etliche weniger belangreiidie Vergehen wird
tnan nnschwer hinwegsehen. So z. B. wenn atif S. 25 als .lahr des Regierungs-
iintriltes Ludwigs .W. 17 Iii angegeVieii, oder wenn auf S. 2b die Vendee an die

mittl' r-- Loire verlegt, oder wenn .luf S. (il. <I'J u. 12 Christian IX. von Däne-
mark als Nefie Friedrichs VII, vorgellilirt wird. Vielmehr war seine (Jemahtiu

eine Tochter der Scli wester ("hristiaus Vlll. — Die pohtisuhe Haltung und die

Ausstattung des Büchleins sind die gleichen gebliehen wie früher.

Blöl'aner, Gg.. Seminar-Direktor, Geschichte der Georgskircho
(Malteserkiroh e) in Amberp. Mit Grundrif« und mehreren Anbildungen.
i;a S. Amberg. iSi)!». F. Tustet. l.L'n M. — Fin auf selbständigen Studien be-

ruhendes und gut geschriebenes Büchlein, z.uuachst allerdingt» von lediglich kunst-
ß'eschichtliohem und lokalem Interesse. Indes enthSlt es schon vermöge der Rolle,
die \ TDhifM-rf in «b-r neschiehfe der Wittidsliaeher und der Stailt als s(dcher in

verschiedenen Zeitläuften wiederholt zufiel . zugleich mancherlei, was die Auf-
merksamkeit weiterer Kreise zu erregen geeignet ist. So verdient es vorzugs-
weise solchen, die in .Viiiberg ihren Gymnasial- oder Lyceal^^ludifti iireti, jedoch
auch darüber hinaus zu wohlwollender Beachtung empfohlen zu werden.
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We 1 1 g e s (; Ii i i; Ii t 0. Unter Mitwirkung zahlreicher Fachgelehrter heraus-
g^eben von Hans Heimo lt. Mit 24 Karten, 46 Farbendrucktafelu and
125 ichwansen Beilagen. 8 Mnde in Halbleder geb. zu je 10 M. oder 16 brochierte
Halhbiinde zu je 4 M. — Erster Rand: Allgpinoinos. — Die Vorf^eschirlitt'.

Amerika. — Der stille Ozean. Vou Dr. Hans Helm olt. Prüf. Dr. Jos. Kohler,
Prof. l>r. Friedr. Ratzel, Prof. Dr. Job. Ranke, Prof. Konrad Habler,
+ Bdnard (Iraf Wilcxok und Dr. Füirl Wenle. Mit ?> Kurten. 1 Farbendruck-
tafeln und IG »chwarzeu Beilagen. Leipzig und Wien. Üibliograpliisühes Institut.

1899. — Eine neue Weltgeschichte nelmn den schon Torhanoenen mors ihre
Existenzberechtigung naclnveiscn. Der Ilerausgelter. der Leipziger Kulturhistoriker
Dr. Haas F. Heimelt, thut dies in seinem Vorwort, iudem er erklärt, mit be-
wufster Abweichung von allen bisherigen Werken dieser Art
habe er nach reiflichstem Überlegen und nach gewissenhafter Durchprüfung
aller anderen Möglichkeiten die (Jruppierung nach ethnographisch*
1^ e o g r a p h i 8 0b e n Gesichtspunkten zur Grundlage gewählt. Diese Wahl
erwuchs ihm tiuf der Vertrautheit mit l'üt/.fls anthropogcograpliischen An-
schauungen, und vnit demselben Gelehrten stammen audi die Anregungen, welche
Helniolt dazu bestimmten, als Anfangspunkt innerhalb dieser nach Völker»
kreisen ;rt rdneten Darstellung .Amerika zu wählen. Helmolt citiert folgenden
JSatz au.s liatzels Völkerkunde, 2. Aufl., I. S. 136: „Wenn wir uns mit der Erde
mich ihre Völker auf einer Karte in Merkatorprojektion aufgerollt vor Augen
Itriiigen. finden die .\ nuTikaner ilircn Platz am «istlichen Flügel, entgegengesetzt
und am weitesten entfernt von jenen. <lie am Ostrande der trennenden Kluft des
Atlantischen Ozeans ihre Wohnsitze haben, .\merika ist als östlicher Teil des
pazifisch-amerikanischen Gebiete*) der Steinländer zugleich der Ori^-nt der be-
wohnten Erde"'. Aus solchen KrwäLrniigt'u ergal) sieh folgentle .Vriurdnung des
neuen Werkel: I. Bd. AUgeiin im s. Vorgeschichte. Amerika. Der Stille Ozean;
•J. Bd. Ozeanien. Ostusien. Der Indisdie Ozean; 3. Üd. Westasien. Afrika: l. Hd.
Die Mit.telmeervolker; 5. Bd. Südosteuropa. Das Slawentum : 6. Bd. Germanen und
Jbimanen; 7. Bd. Westeuropa bis ISOl; s Bd. Wistimri >p,i im Jahrb. Der
Atlantische Ozean. Bei dieser Einteilung soll nach der Absicht des Herausgebers
besonders der geschichtlichen Bedentung der vnlkertrennenden und völkerver-
bindenden Ozeane Kechnimg getragen werden.

Der vorliegende erste Band wird durch llelmult selbst eingeleitet, der in

«wei Abschnitten (Gegenstand und Ziel einer Weltgeschichte; die Anordnung des
Stc)t!'es. S 1—-2.^) die schon im Vorwort kurz jiriizisierten (irundsätze iiälier dar-

l^t. Der 2. Abschnitt (i). 23—03), Grundbegriffe einer Entwicklungs-

f
eschiohte der Menschheit, stammt aus der Feder des Berliner Professors
)r. J. K oh 1 er : <lerselbe behandelt licsonders die Entwicklunir der Kultm- (materielle,

tfeisti^e Kultur, die Überwindung des Triebes durch die Freiheit, die sozialen

Oemeinsehaftsformen) und gibt im letztgenannten Abschnitte die Ergebnisse seines

Werkes: „Zur FrLfesi liiclite (b t V'ii-.-. 1SH7": daran schliefsen sich Erörterungen
über die staatliche Gemeinschaftsfunu und ein Ausblick auf die Zukunft schliefst

diesen Teil.— Der 3. Abschnitt : Die Menschheit als Lebensersohei nung
der Erde vor» Prof. r>r. Fr. Ridzel in I,i'i|izig lnett>t im grofsen und ganziii dis,

was schon die jetzt ia 2. Aull, erschienene Anthrupugeograpbio des8ell>en Ver-
fassers weitl&nfiger dargelegt hatte. Man kjinnte dieses Kapitel einen Auszug ans
Katzels irrölserem Werke n>mnen. Den I bergantr von dr-n ciideitenden Kapiteln

zur eigentlichen Weltgeschichte bildet der 4. Teil; Die Vorgeschichte der
.Menschheit von dem Altmeister der Anthropologie, dem Miinchener Professor
Dr. .löbannef» Hanke. Kr behandelt .seinen Stoff in drei Hauptteilen; 1. die

älteste oder paläolithiMche Kulturgeschichte der .Menschheit: 2. die Paläontologie
des neolithischen Menschen in Europa; H. die Periixlen aufdämmernder Oeschicne.
— Weitaus ib'Ti i.rrr>fsten Teil des 1 Bandes tVdlr der V. Abschnitt : Amerika von
IVof. Dr. Koniad Hiibler (S. 17!t -570). Ein etbinigraphischer .Vbscbnitt über die
.lOH likaiuNilipn Naturvölker er<">tVnet das (J.inze; zwei weitere iH-liandeln die

Kulturvölker Mittekunerikas und die alte Kultur Südamerikas; jitzt

erst setzt die zusamrnenhangfnde historische Diirftfliuug ein mi< iler (^eHchiclite

der Entdeckung uml F.roberuujr; teils Historie. li<-s. teils Zu.stüinlli> 'nes schildern

die beiden folgenden Teile üljer das s:m-i: >-lic und das englische Kolonialreich;

Bliittcr f. d. bayer. UymuAtiiBUcbulw. XXX \ 1. Juhrt;. 11
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Hodatin ftilgt tlie Kr/.iililun^' <l«'r rnatihliiigif^keitakämpfe iles Nordens im vorigen,

des Südens im Anfang unseres Jahrkundertä; schliefsHcb wird die üeschichte von
SOdamerika, Mitielamerika and Braailien, Nordamerika im 19. Jahrhundert bis

/.nv GegtMiwurt dargestellt, also wird auch der Hpanisch-amerikanisclie Krieg von

I6\i6 noch in den Kreis der Betrachtung gezogen. — Dem Schlulskapitel des
1. Bandes: Die (reRchiohtnche Bedeutang des stillen Ozeans flUlt die
Ant'M:n>>e /.u. Iiiiinl>er2uteiten zum 2. Bande, was besonders durch den Rückblick
S. üOä/tiUU Ketiüliieht.

Ausdrücklich sei hervorgehoben, dafs die 1>arste1lunir im besten Sinne des
Wortes populär gelialten i<>t iin l ilaher auf alles gelelirfi- Ht iwt ik \ .'ivii litet ; :iui !i

das mag hIk ein V orzug geriihiikt werden, dal's die IliustJ'ation in aehr malsvoUer
Weise herangezogen wird, niemals in den Text selbst störend eingeschoben ist

und durehaiis dfs Hufen des l^ililiogrnphischen Instituts würdifr erscheint.

Mag mau ülter die neue AnurUuuii|j dieser Weltgeschichte denken wie nian

will, jedemklls wird man derselben Originalität der Auffassung und DurchHihrung
nicht ahs]irc(lu'n li<uiiieii. Thrigens werden erst die fidgenden Hände den Xaeh-
wei» lur die liereclitigung dieser Anordnung zu führen haben; denn aus einem
allein lafst sich darüber noch nicht urteilen.

11 i 1 d e r i>og »• n tür Sehule und Haut», lierausgegelien von der («esell-

Svhaft für vervielfältigende Kun?-t in Wien. III. Serie 1"^99. (Preis der Serie zu
2"> Hlatf in rmsi ldag

|
Volksau.sgal)e

|
ii M . ein/ehie Hogen sehwarz 10 I'f., farhig

2(» I'f; Liehhaberausgalie ;inf feinem Velinpapitr in Majipe, mit heson<leren Text-
btättem, die Serie /u in Mk i ( lier l'lati, I'n^fang. /weck und Ausführung
dieses neuen, im Iliidiliek auf die Bedürfnisse der Schule hi>ehst dankenswerten
l nterneliineiis ist im letzten Jahrgang un.^-erer HlUtter S. isyyyo eingehender he-

richtet worden. Inzwischen ist eine neue, di Ute Serie erschienen, Nr. öl—75,
welche durchaus das liält. was die er^^fcn t cidi-n Serien versprochen Ii dien

:

1 Tafel iSchueewiltclieu) ist in Farlien/.inkiit/utig liergestellt. 1(5 in /inkat/ung,
2 in Kupferätzung, 'i in Hoi/s<dinitt. wülirend die drei übrigen gemischtes Ver-
fahren aufweisen. .\u< h diese Serie verteilt sich dem Inhalte nach auf verschiedene
(lebiete, am meiüten ist jedo<di die Kulturgeschichte bedacht; wir Huden die

llomanische Stadt, die (roiisidie Burganlage, das \\ ohidiaus der gotischen Bau-
weise, das Keinen im Mittelalter, dann zur Kulturgeschitditc des SO jährigen
Krieges: Bauernelend, Strafseu und Wege, Stadt- und Landltd.en. Lagerlehen zur
Zeit des 30 jährigen Krieges, Kaiser l'erdinand II., sonst tind. n sich noch 2 Bilder
aus der Zeit Karb VL und eines aus der Zeit Maximilians i. iiesouders fUr den
(i - 'g, iphieunterricht lassen sieh die prächtigen Tafeln Wien. Budapest, Graz,
die l>onau von Be|,'ensburg bis l'ass iu. «Icr Karst, Bauerideben sehr gut verwerten,
2 Tierhilder. je 1 Bild um der Bibel, der Legende und Märchenwelt vervull-

stSndigen noch die Sammlung. Wir wie<lerholen, was schon oben gesagt wurde,
dals dicselV»e sowohl als tretllicbes imd billiges I nterrichtsiiiittel. wie auch wegen
ihres rein künstlerischen Werte» besondere iMnpfehlung verdient, und sehen der
Fortsetzung des Unternehmens mit Spannunpr entgegen,

Kiihn» botanischer Tu sehen - Bilderbogen für den Spaziergang.
110 farbige Abbildungen der verbreitetsten und bemerkenswertesten Crewaohse
Deutscld itid-. Preis l(» IM". i ! iL'-iii'-f iluf lücli Kidin. l,< i)./i_'. T)ie Altsicht,

durch ein ointaches und hillige» llilfhuiittel die iMluuzenkemitnis möglichst weit
auszuV»reiten , ist gut, <ib alier doch das vorliegende Heftchen hiezn genügt, er-
fxdieint sehr fraglich, henii selbst verstiimlliLli konnte darin tmr eine sehr be-
Kchränkte /,dd von iMlaiizen Aufnulime Hmlen und seihst von diet>eu ist oft nur
ein kleines >tü< kc}ien ali<:el)ilde(. Wie soll nun tla der Laie die aehier unzahligen
gelbbliib'Miii'Ti K' im

|
n it en. die I'nMen u. sclieiden kiMUienV So wir') er denn ans

den Irrtiiim t a und \ erweidiselungen nicht herauskommen und schliel'slich vielleicht

•rar die Freude an dem ganzen Studium verlieren. Aufserdem führt doch das
hlol'se Beselien von textb'sen .Abbild luigeri, liei ilenen oft infolge de« kleinen Mafs-
«tabe» die wichtigsten Blütenteile nur mangelhaft oder g.ir nicht wiedergegelien
sind, ZU einem blolsen Krraten der Namen uinl somit hoch'^teiis zu einem Schein-
wissen, dessen Bekämpfung eine Hauptaufgabe eines gründlichen Unterrichtes sein
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mur». Mag also vurliegender Bilderbogen andertwo Anklang finden, fUr nnaere
Schüler kann er nicht empfohlen werden.

I) i ü ( 1 1
1
- 1 \ t' r w e r t u II g u n » e r e r T a g e von R u il. G u e t h e , ökunonift-

rat und Direktor der Kgl. Lehranstalt für Obst-, Wein- und üartenliau in GeiHen-

heiin aui Rhein. Zweite Auflage, Mit 131 Abbildungen. Wiesbaden. Rud. Rech-
told & Comp. 1^1»7. - Bei der grofsen national- •kunoinischen Bedeutung des

Obstbaues und der Obstverwertung muTs jedes Mittel willkommen geheii'sen

werden, das beiträgt, die nötigen Kenntnisse weiteren Kreisen zu vermitteln.

Ganz besonders ist dies der Fall, wenn ein in Theorie und I'r.i.xi.s erprobter Fach-
mann »eine Erfahrungen mitteilt, wie dies hier geschieht. Wer also irgendwie
Interesee an diesen Dingen hat, dem «ei genanntes Buch bestens empfohlen. Es
behandelt in leicht verständlichen und dtiich vielf .\bl»ildungen erläuterten I)ar-

stellangen alle einschlägigen Fragen, die Ernte, Aufbewahrung uud Versand des

frischen Obites, das Dorren, die Bereitwig von Pasten, Kraut, Oel£e, Karmeladen
und Konierren, die Obatweinbereikung, Herstellnng von Obataaft n. s. w.

Natnrgeachiohte der deutschen Sumpfvogel von l>r. Curt
Floericke. Magdeburg, ("routzsche Verlij l inhhandlung (R. u. M. Kretsch-

maun). \fi\)7. Mit -14 Abbildungen auf 10 Talein in Schwarzdruck. Treis geheftet

4.50 M., gebunden 5.50 M. — Eine so Hebe- nnd verständnisvolle Schilderung des
Lebens und Treibens unserer Sumpf- und Sf rimilvrigel im Freien und im Käfig,

wie sie hier geboteu wird, hat auch neben den grolseu Werken Naumanns, Brehms
n. a. noch Existensberechtigung. Der VorftMser, welcher sein Bnch in erster

Reihe fiir den Laien, den Latuhvirf, Forstmaiin. .lüger. I.ielihaber und Natur-

freund bestimmt bat, benützt nicht nur die ein.Mchlügige Literatur, sondern konnte
fast aHe aufgefBhrten Arten nach eigener Erfahrung schildern, wodurch die Arbeit
natürlich «ehr an Interesse um! Werf <re\vinnt. flervorzuheben sind insbesonders

die sehr eingehenden und durcli.ius nrigüiellen Bemerkungen über den Fati^^ <ler

besprochenen Vögel und deren Verhalten und Pflege in der Gefangen.si h itt

Weniger rühmenswert .sind die .\libildungen. dfe ja recht charaktt ristisch siml.

aber doch das heutjiutage durch eine hochentwickelte Technik verwillmte Auge
nicht mehr befriedigen, im übrigen wUnsclien wir dem Buche den besten F<rfolg:

möge es (lieser li< u hinteressanten. aber leider durch die furtschreitende Roilenkultur

immer mehr zurückgedrängten Vogelsippe recht viele neue Freunde un*l that-

krilftige Schntxer gewinnen!

Sc h u I - R i> t a n i k Naeh melliodischeu GrundHät.zen bearbeitet von Dr. H.

Krause, Oberlehrer au lii r Leibniz - Schule zu Hannover. Fünfte verbesserte

Auflage. Mit 401 in den l'ext eingedruckten Holzschnitten. Hannover. Uel-

wingsche Verlagsbuchhandlung IM»'.». Preis geb. 2 M. GO Pf. - Ausgehend von
<ler BeschreibiiiiL! fin/eluer Pflanzen (erst mit einfacherem, dann mit komplizierterem

Blütenbau) wiril die Morphologie entwickelt, dann folgen vergleichende Pflanzen-

beschreibungen mit Fortsetzung; der Morphologie, die Crymnospennen und Krjrpto-

gamen, Anatomie und ausländische Kulturpflanzen. Der Biologie ist Rechnung
getragen in den Abschnitten von der Ernährung der VÜtMito, Bestäubung und
Pflanzenkrankheiten, ilie kurz aber gut das Nötigste darlegen. Den Sohlufs bilden

Bestimmungstabellen nach dem Linn^Schen und dem natürlichen Systeme. Zahl-

reiche Abbildungen, teils äcbemata, teils Uabitusbilder bietend, tragen zum Ver-

stiuidnisse des Textes Hei.

Hygienische Belehrung des Elternhauses hinsichtlich der
Sehnte r. — Die Direktion der k. k. StaBtsrealschnle Wien, VI. Besirk, bat

..Ratschläge zur GesmnHieirsiiileLr.- 'ler Seliii!<M- für die Kltern uii'l die Pfleger

von Kostaüglingeu'' drucken lassen. Die „Ralhschluge" wurden, äuiscrlich praktisch

ausgestattet und mit einem Abschnitt versehen, durch die Sctiiiler den Eltern

betW. Pflegern zugestellt, welche den Frhalt auf (Ihiu Absehnitt /u Le^ätätigen

hatten. Die genannte Direktion ist bereit, Anstalten,, welche es wünschen, ein

Exemplar susnaenden.

11*
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Miszellen

Nachtrag zum sogenannten Anecdoton Hygini.
fSieho ol>on S. 1 ff

Stit der Druiklegaug ist mir eine neue Uaudschrift luit dem Auecduion
Hygiai b^Mint geworden, welche beschrieben ist bei Ijeopold Pelisle, Bibliothiqiie

National', Catalotnie »Ifs iimTiiisrrits des fouih Liln'i vt BaiTois, Paris isss, Seite 70ff.

unter XLVI Nuuv. acqu. lat. 1615 (Libri IH)). Fol. 171) diet^ Hand^chrüt findet

sieh das Excerpttim de astrologia.

Mttnehai. Karl Rttek.

I.

Schriften über Standesverhältnisse.

1 Zur Überbürdungsfrage der akademisch gebildeten Lehrer Deutschlands.

Statistische Untersuchungen Uber Dienst- und Lebensalter der akad. geb. Beamten
von lYof. L Knöpft! in Worms. «Schalke, E. Kannengierser 1999. 48 S.

Preis ü,HO
, bei Almahine von nn-hr als <> Excinplan'n 0,(50 M.

Di»' ( ii tialtsvi rliiiltiiissf der ( i\ iiiiiasialli-iirt'r erluliren in den letzten Jahren
in den niei.st«'u nulserbayeriächeu Staaten eine Neuordimnß: (vf;l. die l'liersicht in

Jahrjr. 1K)H S. 845—848). Wenn dieseUx n auch ntirli nidit befriedit^en, so stehen
die B«'strobunß:t'n um HesfipmTicr do' h nicht nu hr aussehlielslieh zur l>iskussion

Neuerdings ist der höhere Lehrerstan<l einer anderen Frntfe mit steigendem Interesse

nahegetreten, die uirht nur für ilie WiirdiLCunir der (ii-haltssätxe von Belang ist,

sondern auch an sich die Aufmerksamkeit alier beteilijrten Kreise, vor allem der

Regierungen, in hohem Grade auf sich lenkeu muls : es ist die Frage der Überla>>l\mg

der akademisch gebildeten Lehrer mit Sehnlstnnden nnd die Frage der frflli-

xeitigeu AbnUtzuntr.
Seitdem von Männern wie l^hüg, Schröder, Holtze, Kare:, Knöpfe!

(dem Vt rfas-er auch der vurlieirenden Schrift statistisch fcstsfcstellt worden ist, dal's

die Abnützung, welcher der höhere Lehrerstand unterliegt« eine weit gröfsere ist,

alff bei allen anderen BeamtenistSnden , wnrde die ITntenraehnng Uber diese Frage
iiiiiie-r wir'd>-r von neuem unternommen, zumal es ja, wie sich dräben iSist, vidfach
Aulais gab, auf diese Thatsache nachdrücklich hinzuweisen.')

Prof Knöpf ei hat da« Verdienst, die Frage in Torliegender Schrift «yste-

matisrh l^i handelt zu haben : :uis!^'etranL''en ist er von di ii ViThiiltiiisscn in seiiii in

Heimatlunde Hessen, durch exakte Fragestellung hat er aber auch aus allen übrigeu
grOfseren Staaten Dentachlands sich branchbares Material beschafft, nKmlich ans
P r e u fs e u . I? a v e r n S u < h s e n , ii r t t e m 1< e r ir . I> a den, H r a v.u- c h w i- i ij

,

Oldenburg, Elsa Is - Lothringen. Die gew unueiien Resultate über das erreichte

') Vgl. den Bnrielit nbar die 19. OenenüwiMuuiiliiBg ku Manchan 1897, B. 20 f., imun Jalw
Kang UtS7 &. 774 ff., itäug. 1808 8. 877 ff., Beriebt Uber die 20. OenarmlvennnunluQfC m NOrnlMtg
law, 8« 23 f.

*) KnAi^l rtOunt fNu bafloaden dM liagmriwin oad Mtobrinelio Matorinl, indem «r 8. 4 :

„Dlew mit uiModllrlKtm Fl«IBi aufgeoMlttB nsd wMvnaUgai geordiMftvn L{i«teo bilden ein») wstare
Aogenwilde fOr Jeden HUUvtiluir. Dm aebr itiichbaltlge und in jeder Welae nnstarluKlt verwertete
bajrerleche Hetoriiil «temmt Ton Prof. Wensl In Uttncbeu."
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Lebensalter, die xarUckgel^te Dienstzeit etc. der Gymnaaiallelirer findet wenigstens
mm Teil die erwflnschte ErgänznniEr durch den Hinblick auf die analogen Ver-
hiUtnisse bei den Hnderen Stilndcn; aber leider ist d:i.s ntatistische Material hier

in»ifeme lückenhaft, als weder fttr alle Länder» noch fttr alle JBeamtensparten die
nötigen Daten anftrahringen waren. Doch haben Hessen, mm Teil aneh Baden,
Preufsen und Bayern !» tztri<- Staaten insbtxindt rf liei (ielegenheit <1< s Turisten-

pensionsgesetzes — wichtige Anhaltspunkte geliefert, die auf offizieller (iruudlage
berahen. Sehr sn rühmen ist an der gansen Arbeit die peinliche Genauigkeit, mit
der der Verfasser alle irireiiihvie niitspreehenden Xel)enumst{inde in Berechnung ge-
zogen hat, wodurch die Ergebuisüe als gesicherte auzucrkeunen sind.

Wir teilen einige Ergebnisse samt den danras zu sriehenden Schlnfsfolgerangen

mit nntl ernpfrlilcii ilii Schrift allen, die sieh um solche Dinüfe iiitere-^^ii rcn, zu ge-

nauerem Studium Huiä wärmste. Zu wUuschen wäre, dals jede iiegierung olme
Unterschied des Ressorts von ihr Kenntnis nShme und dafs mit deren Beistand die

Lücken, dii' iK i !i !» /fmüch mehrerer Beamtensparten bestehen, ergänzt werden kfinnten

Über 60 Jahre alt wiu-eu iu H essen <im 11. lK9i): 1,8 "/o> in Braun
schweig am 1 6. 1898: 2,9'/«, in Baden um 1 11 1894: S^o, in Sachsen am
1. 1. 189^: 4%, in Hayemiunl. 1. is;»<» in W ilrt tcmberg am 1 1. 1899:

7% akademisi h ijebildete Lehrer; dairegen am 1.11.18% in Hessen
13 "/o akiul trch Beamte unterster Instanz, am 1.1.1894 in Hesstii "27 7»
Geistliche, im IfUiif 1894 in H.iden l.")" » Juristen aller Instanzen , l«'»" ,) Kinanz-

beamte Über 65 Jahre alt waren <),M ' o tus "2,9 "/o akad. treb Lclirer, dagegen

6,94 7« Land- und Amtsricht« in PreuiSt n, 7.:5 "/o aJiad. geh Beamte unterster In-

stMUS in Hessen, 18 ",'o evantj. ffeistliche in Hessen etc. Resultat: Die akad»--
misch gebildeten Lehrer habeu weniger Sechzigjährige als die
ftbrigen Beamten Fttnfnndsechzigjtthrfge.

Wir tragen folgende Daten nach. Bei Beratung des Gesetzes über die Ver-

setKong richterlicher Beamten in (b ii Uuhestand ans Anlals der Einfühnmg de«

bllrgerlicheu Uesetzbuchs wurde in Proulsen amtlich festgestellt, dais von den
richterlichen Beamten bis zum 1. Januar 1900 365 ein Alter von -7;') Jahren,

37 ein Alter von über 7:") Jahren erreichten, insge,*iamt also von 4467 Richtern 402

i. e 8,8 "
<i Uber (Sä Jahre alt seien. Das bayerische Justizministerium berechnete

bei dem gleichen Anlals, dals lO'/» solcher Richter vorhanden seien. Andererseits

berechnete Schrfuler in seiner neuesten Schrift S. .'»Si uach Kunz - K ri l' i
,
.lahrg.

1900, dals von den preulaischeu überlelirem und Direktoren nur 1U9 mit 65 bis

7R Jahren, 1 Uber 75 Jabre, insge-tarat 1,53 */o über. 65 Jahre alt seien, nnd fflr

Rayern faii'Uu wir wclelu' wirklicli frH])]ii<'rendc l'bereiiistimiunug! — in «kiu

gleichen Falle 1,75 *'/g \\oa 798 Lehrern 14;. Sowohl in Pi-euisen als in Bayern
sind also nahem sfiditmal soviel RIeMer als Gymnasiallehrer Uber 65 Jahre alt.

Selbstverständlich ist die definitive Dienstzeit der akademisch
gebildeten Lehrer eine verhUtnismÜhig korze ; sie geht in simtlieh«i grorseren

Sta;iti 11 r>t uT-f lilaii'N nicht vid über 20 Jahre hinaus, während sie beispielsweise

Lei den akademisch gebildeten Beamten unterster Instanz in Hessen Uber 29 Jahre

beträgt Diese Thatsaehe, sagt KnDpfel, steht in merkwürdigem Kontrast zu der

BegrUtnimiiT, 'I iis nii ilnVere ( lehaltssätze der akademisch «:ebildeten Lehrer gerecht-

fertigt seien, weil sie frUher al s a n dcre Bea ra t e zu r A n s t e 1! u n ge-
langten.

Der eben erwfthnten Thatsaehe entspricht auch das frühe .\ u s s c h e i tl e a 1 1 e r

der akademisch gebildeten Lehrer. Es berechnete sich liir Hessen auf :>H Jahre

5 Monate, für Preulsen auf 52 Jalire 8 Monate, fUr Sachsen auf r>(i .lahre :S :\lonate,

für Bayern auf 7)-2 Jalin- ."> Monate*, hingegen bei den prcufsisehen Land und Amts
richt«ru auf ."i'J lahre (> ilonate, bei den hessischen Uberlorstern auf Gä Jahre 1 Munat;
tiir die Rektoren speriell eigeben rieh in Anbetracht des Aasleseprozesset» höhere

Ziffern als fUr die sonstigen T.ehrer; es liegen hier die Zahlen für Treafsen and
Bayern vor , »>2\'s Jahre bezw. .Jahre.

Wir beschrftnken uns auf diese wenigen Angaben, die aber bereits eine dent

liehe Sprache sprechen. Die Schlulsfolgerungen sind mannigfacher .Vrt. FUrs erste

fordert Knopfel, dals bei Verteilung der Anzahl der Lehrstunden ganz besonders das
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Lebensalter, Kr&nklichkeit, Kt ncktnrUgt etc. bcrttcki>ichtigt werden, zwt itens, dafs
die Maximalstundeuzahl, «lie in H'ssfn (iiid ffutMit etr hnber ist als l>ei uus,

h^abgeaetzt werde ') Ferner empfiehlt Knöiiiel Na< lüihiuiiut;: des österreichischeu
Modus bei der iVnsioniernn)?, wo die im bfihereii Lehrfach zni;eJ)raeht«n Jahre aje-

wi-i^fTmalsf-n als Kney-sjahre irf Tfchnt t ^^ t r'^ ii .") IH» u-tjahre wi rdeii trlf'i'"h 4 Hienst-

jahn II der übrigen .Staat^<beÄUiteii gezalill ; iiath Einjähriger i>ienstzeit beziehen die
liühereti Lehrer das volle Qehalt als Poisioii, die ttbrigen Staatsbeamten eist nach
40 Uienstjahren

Knttj)fel citiert am .Schlüsse mehrere beherzigenswerte Aul'sening'en
berufener l'ersi^ii 1 ichkeiten Über ilie Thatsarhe der raachen Abnflt/ini.; des
höheren Lehrerstande» nnd die schlimmen Folgen derselben, sowie flber die Mittel
zur Allhilfe. Wir beben davon FoUreudes hervor:

Eulen bürg (Geheimer Medizinalrat in Berlin) befürwortet anfser der he-sneren

ökonomischen lierticksichtigang insbesondere grOfsere Bedachtnahme auf die schal-
hygienische Seite

Paulsen der Ix'kannte Trofessor für Philosophie und Piidajfogik an der ]Wr
iiner Lniversitä^ sprach sich in einem längeren Aufsata in der Vossischen
SJeitung vom 9. MKnE 1898 mit warmem OefBhl nnd tiefem Ventllndnis über „die
t'berhtirihinir der (tymnasialli lin r im Anschluls an die olu n citicrten Schriften von
Schröder u. a. ans. Vieles palüt glücklicherweise bei Bayern nicht: man wird bei uns
gegenwärtig nicht erst Mitte der Dreiffiig fest angestellt,*) die Zahl der wOebent-
liehen Schulstunden i~t insir- in iii ^^k-riiiirfi und in <\or K< jrcl iii' In Tni.ini?eme.ssen,

die Überfüllten Klassen bind zum mindesten in der Abnahme begritteu v^vgi. die
Überrichten Ober die Frequenz in dieüen „BlSttem", Jahrg 189o S. 19(> ff., Jahrg. 1897
S.202ff., .Jahriu: nM'.ffi ah-^v dir S\ niptoino der rhrrmüdiin<r l'berreiztheit,

Nervosit&t üind auch hei uns zahlreich vorbanden, und wa.s i'aulsea über die Ursachen
saift, dürfte im allgemeinen aneh twi nns stimmen, so wenn er von der Art der
SchiilarKfit scHtsf, der doiipeltm .^Tisporiniiiir der Aufiiierksatiikeit auf die Sache
.selbst und auf die Klasse, von dem alle 'laifc und alli' .lahre sich wiederholenden
Kampfe mit dem Unendlich-Kleinen bei der Korrekturarbeit spricht, die ihn zu dem
Ausspruoli verauhilst ; .,llStten die (iriechcn schon die Korrektur von Extemporalien
{gekannt, wir würden «ic srewils unter den Martern der l'nterwelt uelien den übrigen
fruchtlosen /, Arbeit) ii antn-flen " Auch di«- Kontrolle von oht n may jetzt mannig-
fach drückendHr sein als früher, l'azu kiimen die lauge Studirnztir in IVeuisen ist

.sie, wie .Schröder und l.exis u. a konstatierten, aus (jründen, die wir nur zum
Teil be4;reifen, dorchsi Imittlich lÄnger als bei uns), die inneren nnd äulsen n Stra-

pszen der Examensjahre, die oft Lridriickte und kümmerliche Laj,'e waiirend lantrer

Probe, Warte »ind Hilfslehrerjalin- ; IMnti'e, die trotzdem nicht verhindern, dals der
Znsfau^: bisweilen y.n grol's sei; denn „die Anai e h u ngskraf t des wissen-
schaftlichen Studiums, die vielleiiht nirtjends stärker wirkt als hier, ver
bnnden mit allerlei unbestimmten V o r s t el 1 un tfen von Woblfeilheit
des Studiums und früher Möglichkeit ti lernen Erwerbs, werden es
diesem Beruf an ül>t'rziUiliiri'n P»ewerlMrn wohl nie Ifhleii la>^fii"

<Triflsba<li li'rcf , l>r und iiuisert sich in seiner l'.ni-cliüre „Hygienische
Schiilivform" (Verl.)-,' v L N i.is, llamiturg, M. 0,6()), gestützt auf «eine „langjährigen
Bc' l'arlit untren und rntcrsiichunuen", zur Sache in Worten, die unseres Erachtens
uanientlieli jene heiichtcn sollten, welche vor der l'-riuiswabl stehen, nach dem
Satz«: Drum jtrüfe, wer sich ewig bindet ' Kr >a^) „ledern Laien ist es bekannt,
wie idOtzü' lie (n-mütsersehiitterunpren Sehreek, Zorn, Freude n. a. eine sojjar Hufser
lieh wabrnehuil)are Wirkuntr auf die Funkti(<n ji^ewisser Körperorgane teils baliueud,
teils hemmend und direkt schüdiuend ausüben Soi<-he AtYekte gehen vorttber.

Langsam wirkende, schleichende und länger dauernde Gemütsbewegungen, die wir

'i lu Itaycru fci h( iri«n mir ItcMniili rs rli<i ()nlinari>Mi ilfi- s und '.< Klsi-^« . i\va> li<>i-h t-i«

H« liiif /.t /u »lilii . Wfliil Sic illi' viillf S(uiuli-Ti.rHh1 '!'.<> .latir iiii-< .lalir < in zu n Ij^iln^i
: aiirli

ÄlttTt- l*r<if< »s. ir« ii !]• r Matlii-mutik uinl ih v ii< urr. ij Sj.ra. h-ii -iiid -^ lir lM lii,st< t. wciiu -^u- in^ l.t- alf

18 W(H-b*f>nMtun<l*'ii IihIhmi. Im lU>n;/rii dlii td- l Ii rbiir Iuiü' nur iuiIit Im * ind.n ii Vcj )i;iUtii«- ii vor
handelt »ein, vor alli tii tu i l Ui r-i lir. itum,' d. r Maviiuitl'-.-tiiilflv.id. r

•) Au^t.-UiiuKMaltcr WUT in H.iyi rn inr «iic ]s'^:i It. f.-ird. rtm r.id. .:n 4«hr>-
im DnrchJK'linlU. «1» ni»'h in den 1. i/.ti n l lulinu iln' U<'f<inlerun»;HVi i luiltiii-« , wt nn am h w dil

nur jccUwuIUk, nicht uneiiieblich lM «M^>i-t hal« n. Uiw J« ;J7. -(»iii war u<« h un Anlaut lU r
UO«r Jnlin!, btarnnderM bot <>imEielP9n Kat<«orion, tofiou MtmMt.
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deprimierendp Affekte ihiuru und zu denen namentlich Gram und Kummer,
Aiyper und Sor^'e, Ziiriicksetzan^, Verbittenlog und gekränkt«» EhritfefOhl gtÄlRreil,

haben eine viel liohon' Bcdn utuiiij für die gesundheitliclun Vt-rhältiiisf^o Sio fjehnren

zn den scliwerwic^i-udsten l rsachen gewisser Erkrankungen de-s Nervensysteuis, und
sie Hind es, <U tu u fllr da.s Zustandekommen der Neurasthenie und des frflhzeitig«ii

ZuMUnmcnbnulis ilcr Lehrer die alh-r^^rrf'Me Bedeutung beigelegt werden nnifs".

Endlicii MUuch ^Ueh. Begieruugsrat) in einem „Einige Gedanken Aber die

Zukunft lunem hSheren Schulwesens*' UberschHebenen Anfsatz in der „Natilonal-

ztitnng" V. 18 u. 19. November 189S ..Für den. lUr dir W'fU und dif (ioffenwart

wirklich kennt, ist die Gcwi.^enhaftigkeit im höhcrcu LchrerMtaude miude^tens so

grob wie in einem der bevorzugten StSnde. Nicht gering ist anch das persönliche
J^tieben nach Vervollkommnung, nntl über den in der letzten Zeit freilieh stark in

den Vurdergrund getretenen Bemühungen um änisere Hebung des »Standes hat
doch nicht fühlbar eingeMirst. Gerade auch das plidagogische Interease neben od«
gegenüljer dem wiHsenschaftlichf» ist iniinerhin im Steigen begriffi^n . .

." — „Auf
eine ähnliehe Probe wie bei dem Korrigieren der häuslichen Siliiiierarbeiten" — in

Bayern sind letztere übrigens seit der letzten Schnlordnung an dm humanistischen
Gynina« ien in erfreulichem l^falVe vermindert „wird die geistig»' Frische in keinem
anderen höheren Berufe gej^tfllt. Die Zahl der zu früh Zusammenbrechenden oder

doch Erlahmenden ist denn anch grofs. Eine gewisse Abgeschlossenheit von Welt
und (ies('lls( haft ergibt sich und macht sieh leicht auch innerlieh fühlbar. Mils-

truuen in fremde Wert^tchiltzung, Emptindlichkeit, .Schwanken in der eigenen vSelbst

einacb&tznng sind Folge: Mangel an konriliatoriscber Gewandtheit wud oft wahr*
genommen "

Wie lehrreich die Sehritt Kiiöpfels ist, mag schon aus Vorstehendem hervor-

gehen. Ihr Wert ist auch bereits von mancher berufenen Seite anerkannt worden.
So schrieb Ministeiial Direkt^ir Dr. AlthofT in Berlin dem Verfasser: „Ich erblicke

in Ihrer Schrift einen wertvollen Beitrag zur Lösung der wichtigen Frage".

Wir sprechen hieinit auch unsererseits <lem Verfasser, einem unermüdlichen
Vorkämpfer für Ordnung und Recht auf dem Gebiete des Schulwesens, den wärmsten
Dank für seine aufopfernden und segensreichen Bemühungen ans.

2. Jiistitia regnorum fundaneotym. ^'otgedrungene kritische nnd antikritische Bei-

trSge tmr Statistik des höheren Lehrentandes In FnaTBen. V<hi Dr. Heinridi
Schröder. Ki l und Leipzig, Lipsina Und Tisoher 1899. 80 8.; Preis 1 M.;
lU und nu ll! Kxemplare n M.

8. Im Kampf ums Recht. Ein Wurt zur Verteidigung seiner Person und seiner

Schriften über die Lage des höheren Lehrerstandes ge^en die nnonyineu mul
otYcnen Angriffe des Herrn Hohpimrats Lexis in (Jöttingen. Von Dr. Heinrich

Schröder. Kiel und Leipzig, Lipsius und Tischer ISUD. Hl S. ; l'reis 1 IL ; 10

nnd mehr Exemplare k 0,80 M.

4. Zur Lage des höheren Lehrerstandes in Preufsen. Von Dr. W. Lexis, Geh.

Regierungsrat, ord. I'ruf. der Nalionulökunouiie und Statistik an der Universität

(Töttingen. In den .Tahrbtichem für Nationalökon<unie und Statistik. Dritte

Folge, Band XVI 11, Jena. (Jnstav Fischer, 1S!»<». Seite 289—304

ad. 2. Diese .Schrift ist veraiilarst durch die Kede, die im preiil-; Aliirt-ordneten-

hiiuse am 13. März I8i>!> Gerieht sasses.sur l'ilmann als Kegieruuir.skunimis.'jär \.T. i.st

Hilfsarbeiter im Unterrichtsministerium uu<l, als Nachfolger de.s (teh. OberregiemngS'
rat« Bolitz, Dezernent für die iinlseren Verhältnisse des höheren Schulwesens gt'gen

die leticte Broschüre Schröders „Der höhere Lehrerstand in Freu Isen" * gehalten

hat. TUmann hatte sich im Landtag,' wo Schröders Schrift eine miehtige
nnd dem liöheren Lehr(!rstand sehr günstige Besonanz gefunden hutte, gegen
mehrere Behauptungeu, bezw. von ihm milHverstäudlich aufgefafste Berechnungen

') Von ili'u ilri'i l<-t/.t«'ii Srhrjit< i: S. ii ru il • r Ot-r hiJUer»' L<'lir<T»tuU(l in Pil ufst ir', ..JitsUtlm

fuudMueutura n punninr' und ,.lui K.iinii! uuä^ i;« > li! i iit b< r< it.s .1« d»- in l. AiiflaRf ''rni-liifuen.

') Au«<-7,fi(jt im Jalirj.'. Hin' s. :i7>.t

•) Vgl. tili' ,. V(! rL tt II r1 1 1I II K<- II ilfH prvul-». I.uudtuu'« i in -Iikhri' Isif.f üIht hOliomM
fiehulwmwD und AiiKul«9K«uli<4it4 n di n hahena LebremtMideH. Niu-b dt*» atnUU-h«»» MtviiugraphiHcbcu
Biiriclitonbitrait!<«$<<li<lmu vouOlH'rli'hrifr Ur. Kauuunglof^er iii Hi-Ualkt!. H4-U>.«tv«Ti«K. VIS. tu i'. IM.
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Schrftdcrs tft'weuilct, dir rrstens die Dauer der Vürbertituiiirszeit , zweitens das
AnstelluntrHaltt-r , sorlann die HitlVrcn/ zwisrhen »it jn (relmlt des Kirliter-* und des

Gymaaüiallebireni und eudlich das Kapitel der Nebeneiiin»lunon betrafen. Kr war
aber in all diesen Pnnkt«n hRchst oberflfichlieh zu wegt- g«>t;:Hni;en und liatte Dinsre

b<'stritk"ii , die Sfhrf'idcr jjar nicht behaujptft hatte, und Dini^e behauptet, die

ächröder nicht bestritten hatte; .Schröder konnte daher mit Hecht an die äpitae

weina Ansfahnra^ren als Motto den Satz aus Lessings Sehiift : Wie die Alten den
Tod gebilde t, -^t tzen: „Immer (glaubt Herr Klotz mir auf d< ii Forst n zu sein Aber
immer, wenn ich mich auf sein Zurufen nach ihm umwende, sehe ich ihn, ffanz

seitab, in einer Staubwolke, auf einem We^e einherziehen, den ich nie betreten halte**.

l>i»' B»'haui)tuus(»'n .Sc h rT» d »t s blcilu n zu Rt-ciit lit stehen; Die A ii s t el 1 ini ir-

fähigkeit tritt zur Zeit erat üpüt ein, sie erfulgt mit 21) Jahren ü Muuateu,
bflsw., da zahlreiche Ergilttzani^- und Erweitemnersprüfanj^en Torkommen, noch
1 bis 2.T}ihre s|iiiter Das Ans(ellunir>alter i>t in letzter Zeit an den staatliehen An
ütalteu durehüchuittlieh Jahre gewesen, geht aber uuch weiter zurück. Ober-
lehrer Dr. Wermbter in Rastenbun^r reehnet «oeben in Nr. 12 (Jahrjer. IHSB'^ der
„Blätter f. höh. .Schulw." S. ISl— ISJ vor, dal's die AiHtelinnir im .fahre 1H%
mit .'5<;,0, im Jahre 1H!»7 mit iHi,\i, im Jahre lS',>,s mit ;w,7 Jaiireii durehsehuittlich

erfolirte, wilhrend das Alter bei Erian^rnnir der Anstellungsffthitrkeit nach Wermbter»
Herei hnunir In i diu in den v o rir ' ii a n u t en .laliren .\nire.stellten '21J, bezw 2f>,\,

bezw. 2M,1 .lullte lniiui;, woinuch sitli eine Wartezeit v«in iiezw H..'), bezw.

8,6 Jahren ergibt In den TU er und .HOor Jahren trat die Anstelluncr im 27 29.,

bezw. 28.— :{2. Jahre .in, und di. Wartezeit bezitferte sieh auf I I',«, bezw.

IV»— -1'/» Jahre. Man erkennt hienus den Küeksehritt und begreift es wohl, dafs

die jetzige (ieneration lebhaft«- liesorgnisse äulsi-rt

5lit V(dlem iiechte bestreitet daher Schröder, dals durch die kotzte (iehalts

aufliesserung eine delinitive <»rduung der (iehaltsverhältuis.se erreicht wurde. Kr
stellt dabei kcineswe)^ in Abrede, dals die ftlteren Jahrgioge durch die neue
Gebaltfiregalierung etwas besser weggekummen sind: von ihnen sind duch wenigstens
20*/o z Z im Besitze des Höchstgehalte.*, aber Schröder irrt wohl kaum, wenn er

sagt, dals unter Zugrundelegung der iregenwftrtigen Anstellungszeit diese Zahl
aul 1— 2"/« sinken wird; denn man darf nicht übersehen, dal« als dos Ausscheide
alter 52,« Jahre (nach !01 PTtllen ans den Jahren 1895 und 189«) von Lexis 1«-

nthnit wnrdiii, eine Ziffer, di' ja mit der in anderen Staaten gefundenen cf. die

Erhebiuigeu von Knöufel; ziemlich genau übereinstimmt. Die neueren ächätzungeu
des Ansseheidealters durch liexis in der mib 4 erenannten Schrift — er kommt hier
auf .'.'> .lalire sind willkürlieli und vnn ilini in Krniany<dnng genügenden
Materials vurläutig veranächlagte bezetchuet. Da uuu iu i'reulseu das Höchstgehalt
erst mit 24 Dieastjahren erreicht wird (viarl. die Übersicht Aber das Oehaltewesen
in Preu Isen im Jahrg. l^lts s nI.'m"

, s.. liii-t lei- ht rrni.'-M>n, wie wenig Ober-
lehrer, Toransgesetzt, dals dit: Anstellung dauernd so s|nit wie gegeuwäi'tig erfolgt,

das Höchstgehalt erreichen werden. Herr Tilmann hat auch In dieser Frage „den
Kleck nelirti da^ Lnr-li gesetzt", indt in rr d*-u iruteu aU.-n 7. -t^ ri zu <ehr Üecliiiuiiir

trug und die untrünstige Wenilnng iu neuerer Zeit als irreievaut betrachtete, ein
Fehler, in den auch llen- l'rof Dr. Lexis in seiner sub 4 angerittenen Schrift
verfiel Was endlich die N e b e n e i n n a Ii ni n lierrifl't, so hat diesen Einwand
Schröder auf S ;{|- .{ti trelHich widerlegt, besonders auf S. 39 durch Gegenüber-
Stellung der den Kichtt rn :mui ^ner Menge von Nebenftmtem und Nf^benbesehäftlgnngett
zuliiersendeu Neti' ii' innahmen.

Auf die Frage iler raschen Abnützung tles hi>heren Lehrer-
sfandes, die in f»ihröd<-rs Schrift ,,Der hnhere Lehrerstaud ete " einen so breiten
Baum einfrenommen hatte, ist Ibrr Tilmann in b.zeicliuender Weise nielit mit
einem Worte eingegangen. Dagegen hat im weiteren Verlauf der \erhandluugeu
^8. 42) Kultnsmini.ster von Bosse dieser Angt b irenheit in gewissenhaftester Weise
nachzngehen versprochen, womit er im Landtag alliremeinen Hi ifall ernt- f» l iimrr

hin ist bis heute unseres \Vi.ssens noch keine Maisrcgel getrolleu, um dtm l lal-

v<m dnn 628 Prttfimfpm Im Jthre i»M>m wunn nnr '£U neu»» (inU. Wi(«4ertititii]«»-)
Priifiiiii.;. II. dagct,'<!u 7-1 IBpgauzuiifpi- oud SlH (D Krwiilt<irtiii|iMprBfliuK4-ii; ISINi !«7 kamen auf 191 «•nit«»

(inkl. WitHl^rholuiigs-) PrttfiuiK»Mi jsa NMdiprBfliURfo (»M'b dt-n •<tAti<«tiM-lieu lUtteiliiiiirRD tW
ITntivrlctafatvmnrBltaiiK).
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sUud abjcahelfen : die hohen 8tuu(len«leputate bestehen nuch fort. Und da» üt »ehr

tnarij?. (Vi^l. anch den Bericht Uber die la^ in Prenfaen, weiter nnteo.)
;ifl .'5 und l Dif letzt»- Schrift Schrrnlors „Tin Kampf Ums Recht"

ist durch die an i. Stelle genannte Abhandlung vuu Prüf. Lexis (in den Jahrbttchem
fttr NationalSlconomie nnd Statistik) Tenuitärst.

Wir halipn im Jahrg. S :177 ff. Whfr den Inhalt einer Schrift von Le x i h

berichtet, die den Titel tr%t: „Die Besuidungsverhültniaae der Lehrer an den höheren
Unterri^tsanstalten Prealtens (1896).*' Durt erwfthnten wir auch einige Stellen,

welche uns zu beweisen schienen, dals Lexis den Bestn-Iiiiti^cn des höheren Lehrer-

ätandes freundlich gegeiiUber.steht. Auch in obiger Abiiaudlung, die sich übrigens

sofort als Streitschrift gegen Schröder keiin/A'ichnet, tinden wir einen Satz, der
Sym]t;ithitii verrtlt, nSmli'li die Stelle (S. wo Lexis von „der irewii's an sich
w ii u sc h uns wer te n vo 1 len G leichs tellung des (j ehalt es der Ober-
lehrer mit dem der Richter erster Instanz** spricht, die dnreh die letste'

(Jehalt-^erhöhung nicht erreicht sei

Demgegenüber ist es freilicli schwer beg'reitiich, wie Lexis den BemUliiiiigeu

Schräders neuestens sn weuiir V crstiliidni.s entgegenbringen konnte Die Schrift v((u

Lexis stellt sich ja freilich als eine p »IiMiiisfhc dMr; auch 8eheint er durch den Ton
Öchröders, der allerdings hie und <la nicht der suiu teste i.st — Schröder, der pcrsöulich

eine sehr konziliante Natur ist, will einen solchen Ton gar nicht, er will ihn um
der Sache willen nicht, der er die wirklich dringend notwendiüi Aufincrksamkeit
weiter Kreise sichern möchte — , icli sage, Lexis scheiat auch ilun Ii ilcu Ton der
Schröderschen Schriften gereizt worden zu sein; kommt noch (hzn, dals Lexis, wie
Schröder sehr wahrscheinlich macht, der Regierung, hier dem Herrn Gerichtsassessor

Tilmann, die Mehrzahl seiner statistischen Angalten geliefert hat, so mnfste sich

Lexis dringend veranlalst sehen, auch personlich auf dem Kampfplatz zu erscheinen.

AVir bedauern indes fttr Lexia, dals er sich fttr diesen Kampf so schlecht gewappnet
hat; fttr den Stand ist dieser nSraliche Umstand natflriich umgekehrt erfreulich,

insofeme sich eben zeigt, dals Schröder, was von Anfang ;in sehr wahrscheinlich

war, in allen wesentlichen Punkten recüit hat. Es iai hier nicht der Platz, auf
alte Streitpunkte — zum Tdl sind sie untergeordneter Art — einengehen. Was
die wesontlicheu Punkte anlangt, so ist an den .Mirsver-tiui lnisscn vnn Lexis ;und

Tilmann) durchwegs der Umstand schuld, dal's Schröder von den derzeitigen

VerUUtnissM ausgeht, wührend Lexis (und Tilmann) ihren Schlufsfolgernngen
jeweilig den mittleren Durchschnitt zu gründe leiten So hcstrcitct auch Lexis

nicht, daüs an den staatlichen Anstalten das mittlere Austeilungsalter in 18%/%
3ß Jahre 5 Monate, in 1896/97 d6 Jahre 3 Monate betrug; aber er stdlt dem gegen-
ül" r. dal - i\rL- durchschnittliche Anstelluiiirsaltcr aller am l. Januar 1HI)7 im Staats-

dienst vorhandenen Überlehrer HO Jahre betrug, und will, dals man von diesem
Alter bei den Berechnungen ausgehe; es sei ja „wahncheinlleh, dah rieh nach
80 Jahren wieder ein voii diesem Anstellungsalter nirht sehr ahstehendes ergeben

werdet*. Bei solcher Art der Beurteilung kommt man freilich zu keinem erspriels-

VMtea Ziel; das pimetum saliens der SeluMerschen Dedoktiooen wird hier fSnnlieh

flberhttpft

In ähnlicher Weise entledigt sich Lexis seiner Aufgabe in der Frage, wann
die Kandidaten die Ans teil ungsf Ith igk ei t erlangen Sehröder geht nicht

zu weit, wenn er behauptet, die AnstellungsfUbigkeit werde zur Zi if •r<t mit :vO bis

31 .Jahren erreicht. Schröder berechnet diese Zeit eben approMmuiiv auf Grund der

amtlich rrliobenen Thatsache, dafs 40 7« der Kandidat.<'n, die .seit Kinfühninj.»- des

Seminarjahres ISDl mit ntnd 2il'/2 Jahren das Zeugnis der Anstellungsfähigkeit

erhalten, noch kein vollberechtigtes Oberlehrerzeugnis besitzen und deshalb noch
weitere Prüfungen machen müssen Weruibter s. o berechnete für die in den
Jahren IS!'*! I>is 189M fest Angestellten - die also noch kein Seniinarjabr hatten -

bereits 27,7, liezw. 2S,-J, bezw 2M,1 Jahre .Auf jeden Fall ist auch uns die lange

Dauer der Vorbereitungszeit ;lllt^efallen ; alter sie ist vorhaudeu und wahrscheinlich

zumeist in dem Prüfungsmodus beirrilndet. Die Verspätung der Anstellungfähigkeit

ist eine leidige Thatsache und auch Lexis gilit sie zu; er konstatiert selbst, dals

6Vt Jahre Univer.sität.s.studium für ilie 1H%/1»7 angestellten Kandidaten den Durch-

schnitt bildeten und mit Einsehlui's des Seminarjahrs .die allermeisten hatten aber

noch kein Seminarjahr durchzumachen) berechnete Tilmann 27 Jahre 11 Monate fttr
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ebenfliefleiben. Dh^^ mn\ nber tlann für di»' in )li(-Hem Jahre AnstellungsflLhig gewordenen
die Nettozablen, und »liose sind hoch gfuiiü;

Wie viele (Uwrlehri i - ii.llirh das Ii ftc h.^f ct'li a ] t t-rn i« heu - das ist der

dritte bedeat«adere Streitpunkt — , darüber ist eine «icliere Berechnung selbatTer-

stRndlieh nicht n^irfieh. Aber SchrOder hat yoUnUlttdiiEr recht, wenn er «a^*- wer
vi Ti rli ii d Pf z i t i l; ' 11 VerWUtni>st>n juisuf-lit, rnnls zutrclion. dals in Zukunft nirht

mehr 20 "/«, wie jetzt, sondern nur nodi wenige Prozent .Schröder 1—2 Proz.) da»
HAehstgehalt erreichen. Wir haben dardber schon oben das Nötige ausgeftthrt.

Endlirh das A ti s s c h f i d c ti 1 1 r ' Lexis selbst Iiittc t^s (in seiner ersten

Schrift' nach IUI Fällen uns dm .laliren IHil") und IHtMi zu ; Jahren berechnet

Neuerdings nimmt Lexin It-dii^Hih achfttzuug!«weise ;">') Jahre an; für die in dem
jj^leichen Zeitraum ausgeschie<ienfn Richter unterster Instanz berechnete Lexis .V.i Jaiire

Ü Monate, wobei aber zu berilcksichtiü[en ist, dals die Richter weit ntelir (nach

Schröder 2'/» mal so viel) höhereStellen haben Die Untersuchuntjen von Kuftpfel
haben unwiderleglich die weit frühere Abntltenng des höheren Lehrerstandes gegen-
Uber den mderen Stinden dargethan.

I>ic 17»; FiUle von uns dem Dienste ^reschiedenen Gymnasiallehrern in Hessen,
Sacbtieu, Bayern, Brauuüch weig — die FiUle besiehen sich in Hessen auf
13, in Sachsen anf 31, in Bayern auf 10, in Bnransehweig aaf 20 Jabre (von 1699»
1H97, 1X!»S znnlckir- rerlin* r haben nach Knniit'el S 21' ein durchschnittliches

Aussoheidealter von nur 51 Jahren 7 Monaten ergeben, also ein noch niedrisreres

als das von Lexis auf (irund von KU Fällen berechnete, das er jetzt für zu niedrii;

h ii 1 f
,
auf t ini' iiiW hst willkilrliche Taxatimi Inn, wie sie in einer haltlichen

Zeits( lirift nun und uiniuier augestellt werden sollte. Für die frilhzeU ige Abnützung
verweisen wir noch auf die bei der Besprechunir der KnVikf^lseben Schrift an-

geführten Daten.

Wir scblielsen den IJericht, indem wir Herrn Kollegen Schröder, dem
uuer in üdlicben und t a ]» f eren Vo r k ä m j) f er für eine gerecli t i W ii r

digung der ätandesverhältuisse der preulsischen Oberlehrer, auch
unHerer^eitB wKrmsten Dank anmprecben, nnd wir fflgvn den Wunsch bei, es mUge
ibni in Zukunft erspart bleiben, »eine wertvollen Kriifte in die>er aufregenden

Polemik verzetteln zu mUssen, die freilich am deswillen nicht umsonst i^t, wdl
durch sie bewieeen wird, dafs es den widerstrebenden Faktoren allmühlich unmög-
lich \\ ird, gegen die Forderungen dee höheren Lebrarataniles auch nur das Geringste
voranbringen.

h. Gesohiehtllcbe iiiil ttsMetisebe BeHrSge lar Frage der Gteioiittellung der ONr>
iehrer mit den Richtern unterster Instanz. Denkschrift des Oldenburger Ober-
lehrer-Vereins. Liatern Oldenburg i/(tr. iiruck und Kommissionsverlag
von Ad. Littmann. 1899. 65 Seiten.

Die Oldenburger Kollegen sahen sich im Jahre isits aus den gleichen Grttnden»

wie die Koliejren anderer ."Staaten, veranlalst, einen Verein zu griinden, um ihre

luteresM-n, da ilinen von berufener Seite Hilfe niciit zu teil wurde, sellist zu ver-

treten l'er Verein zählt unler dem Vorsitz von Prof Dr. Schuster zur Z<'it

76 iULitglieder; bis auf einen sind sämtliclie Direktoren, Professoren und Oberlelirer

dem Verein beigetreten.

In vorliegender Schrift, der vor kurzem eine zweite, kleinere fuly:(e ,,Zehn
üauptuunkte der Denkschrift des Oldeuburger Oberlehrer Vereins
nebst NachtrHgen*'), wendet sich der Verein mit seinen Anliegen an Regierung
und Landtag Die D)<rley:ungen gijifiln in folirenden Sätzen:

1. Der Kr'^ntz an Oherlelirorn wird für nldi-nburu von Jahr zu .Fahr srhwieritrer

,

2. Oldenburg kann seinen P.edarf au Oberlehrern nicht au» dem eigenen Nachwiich«
decken. \m den 74 au«ren)di< klich amtierenden akademisch gebildeten Lehrern
sind nur IS i^eliorene nMenburirer

Von den 41 Aiiiturienten, die nach Ostern von oldeuburgiwhen höheren
8('hiden in der Absicht, sidi dem höheren Lehrfache zu widmen, aur Hoebscbide
abgegangen sind, i-t kein einziL-cr -ieiner Heimat Tmi L-iMitlien ^ie sind, soweit

sie nicht mehr .studieren, .sanitli<li in ansländisclie , l>e»onilfrs iireulsiscbe Dienste
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jfetret«!!!. Besundtn* btzekhuenrt ist die Thatsache, dafs in den Ic.lztcn

25 bis 30 J ahren kein Sohn eine» old enb. 0 b<'rl t Ii r er« oder Di rek t urs
den Rpruf des Vators ergriffen hat; tmter 27 solcher jnngfen Leute, die

das A))ifurienU;nexiimi'n gemacht haben, wurcb n 9 Juristen, 6 Techniker, 4 Mediziner,

8 Offiziere, 2 Theologen und je l PostbeainTt i, An hivbeamter und Philologe: aber
auch dieser einzige Philologe ist nicht Oberlehrer, sondern Muaeams-
inapektor geworden. ')

S. Die prenndschen OehaftmrUUtnfflee sind besser. Der prenfsische Oberlehrer be*

zieht in 27 Dienstjahren durchschnittlich ^-i ^BI M mehr als der nltb nburgi.sche,

nämlich 109,800 M. gegen 132,00-1 ,in Bayern noch weniger als in Oldenburg,

nftmlich 106,860, unter Zugrandelegong von 10 Dienstjahren als Gymnasial-

lehrer und 17 Dienstjahren als Gymnasialprofessor, - nebenbei bemerkt auch

ein Beleg für die Notwendigkeit der Lösung der Frage der älteren Professoren.;

4. Die OehaltBrerhftltnisse der Oberlehrer in anderen Bundesstaaten sind besser,

abgesehen von Bayern nnd Warttemborg.

5. Die Gleichstellung: mit den Richtern ist eine allgemeine B'ordemntr.

6. Die Vorbereitungü- und Wartezeit der Richter ist keinesfalls länger aia die der
Oberiehxer. Das dnichsehnittlichti Altet bei der PrUfong war 2RV« Jabre, bei

der Anstellnng 90 Jahre 10 Monate (in Bayern genau 30 Jahre).

*) Gern Ts berechnete in s^ner „Statistik der Gyninasialabitarienten*' (ct.

Jahrg 1S!>,'), S iViO), da^ v^n den }(»7 Söhnen studierter Lehrer, welche in

den Jahren 18U2, lif^ und iö^ zur Universität abgingen, nur 22, d. i. 5"/«* sich

der Philologie, nnr 18, d. i. d^enMls etwa 5"/«, den übrigen Zweigen des Tiehrtiaehs

zuwendeten, nnd bekannt ist die tiefempfundene Klage Hinzpeters, des Er
aiehers nnaeres Kaisers, in der Uezeniberkonferenz vom Jahre 1890 (vgl Verband
Innigen 8. 634), „dals .sich die Lehrer als einen eigenen Stand fnhbn möchten, der

wie andere Stände mit eigenem StandesbewuPstsein und cinencr Stande.^sehrc sich

gruppierte um einen festi'n Kern vtm Lehrerfamilien, in denen, wie in den ( Utiziers-

fttmilien, die rechten Fllhigkeitem, die eigensten Tugenden des Standes
erblich wSren" Aber warum ist dtui nicht .so? Wanim Avenden sich andrer-

.seits, wie ebenfalls (iemls kunstatiert hat, von den Söhnen der .Juristen und
Pastoren fast je ,")0 /o, der Arzte 45 '/o, der Militiirs ;V7" i, der Postbeamten tlber

n wicfler dem vilterliclu n Berufe zu ? Filrwahr es ist ila-s ein wenig erfreuliches

/ei< heu für die Befriedigung, <lie das höhere Lehrfach .seinen Vertretern gewährt!
Hinzpeter lieht die allein riditigen Sohlnbfolgerungen : „Nun ist jaldder

der I.ehrerberuf gar z« bintje Z<Mf snzu.sagen ein nnehrliches (iewerbe gewesen
Verzeihen Sie den natürlich nur kuiuuJiistori.'ich gemeinten Ausdruck, ich habe ihn

mir in .sehr harten Zeiten angewöhnt. Ganz entschieden hat sich l9er Lehrerstand
ans der falschen Position, in die ihn vor alters die fahrenden Magister nnd
verkora men en T h eo l u u e n und andere zweifelhafte Elemente und
sonstige andere ungünstige ITnit^tände gebracht hatten, kräftig heraus-
gearbeitet, und dafs er darin krliftig weiterstrebt, scheint mir au.s vielen Sym
ptomen klar und deutlich hervorzugehen. Da, meine ich, m. H , wRre es klug nnd
gerecht, duls man ihn darin nach Möglichkeit unterstützt, namentlich, wenn es

nötig sein wird, wie mir doch scheint, dafs man noch intensivere Arbeit, noch
grilfsere Anstrengungen von ihm wird Terlangen mttssen. Nun kann ja der Staat

die harte und mühselige, die k 1 e i n 1 i < h e und (i e i n 1 i o he Arbeit mit
ihrer Gefahr des Pedantismus und der Verbitterung niemals von ihm
nehmen. Aber andere NSte nnd Sorgen, meine ich, die ihn drQcken, knnnt« er

wenigstens mildem. Na hrungs sorgen u n <! gesell s eha ft 1 i(!n Zurück
Setzung halten den Lehrerstaud immer noch nieder und lünderu Um
an der freien Entwiekelnng seiner Kraft nnd also auch an sdner Wirksamkeit. Darin
nun, nnd darin allein, kann der St.nat helfen T'^nd deshalb meine ich, m. H . ist

es auch seine heilige Pflicht, dals er es thue i,Zustinimung;h namentlich, da er seit

nun 40, sdt fast 50 Jahren sn wiederholtenmalen durch seine bemfensten Vertreter

es für idne heilige Pflicht erkl-irt liaf, was er zu thuTi liiitto . .

."

Die Erfüllung dieser W'ünsclie wird sich allem Auscheine nach noch weit ins

90. Jahrhundert hinein erstreeken.
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7. Der Oberlebrer ist weit früher aufgerit b< n als dt i Hi< ht«>r Ks werden die be-

kanntf-n Isafen ans <ifit St;iiit«'n iuilsi^rlialli Olilenlmrers inittreteilt

H I)ie Aussichten auf Hefönli-rung nn<l amU-n' Aiiszfirhiiunßfcu sind für deiitilier

lehrer viel geringer als für dt-n Kit htvr

9. Der Ncbenonverb d<'r • »hfrldiivr i-^t k<'iri«'sfHlIs hrtlier «l.s derjenige der juristi-

schen Staatxbeanitch \ ..n den i>\ wissenschaftlichen Lehrern der Staats

anatalten erteilten 1^'.>7 '.»s niir 17 Privatstunden Per I)arcta(*nitt<verdienst

war 25)^ M für jeden der Irtztrren N ^n <lcn »57 nhcrlelirem liieltea 1:5 d i

l'.>,4* o Pensionäre, von au>uiirtiiren Schillern waren 27 (d i
•! " u bei

akademisch i,'cbildeten Lehrern in Pension (darunter 2 Verwandt! K inerlei

Nebenverdienst hatte beinahe die Hiilfte aUer akademisch gebildeten Lehrer
(von 07 Lehrern .'ViV Dcmgegenilber werden <lie unverhiiltnisniHrsig hrdieren

Nebeneinnahmen der richterlichen Iteamten nachgewiesen

10. Finanzielle Einwände können gegen ilie (ileiclist<eUuJig nicht erhoben werden
Interessant ist noch der Anhang, zur Frage der Gleichstellung in

anderen liundcsstaatcu ; soweit er Hayern betritft, heilst es da: „In Bayern hat

die <TleichatelIung .^hon seit 1872 ihren reinsten Auiidmek gefunden: IHe anterste

IlAlfte der akademiHch ffebildeten I<ehrer ist den Amtsrichtern, <Ue obere den Ober-

amtsrichtern und Landu i'i' h'-i'iil' II in Hang und (»i halt völliir glcichirestellt. Dieser

konsequente und |;erechte Staudpunkt der bayerischen Kegierung liat es bewirkt,

dafls trotz der (mit norddentschen 7erh)lltn!»sen verglichen) anffallend niedrigen
fiehaltssiit/.c ulliremeine Zufriedenheit ujiter den nkHdeini84'h gcl)ildeft ii Il'-amten

herrttcbt und rivalisierende Klangen, wie sie anderwärts durch die Bevorzuguntf
einer Benmtenklnss« hervorgerufen werden, nirgend« m bemerken sind."

IM - i-r im ;ill<,n-!ii>'iii'ii richtig Wir fiiiren hinzu 1 Pi- Rektoren der

Ciymntisi« 11 sind den LandgeriehtiHlirektureu gleichgestellt seit 181MJ . Trotz der prin-

sipiellen Gleichstellnng, die in dem fHr alle Beamtenkategorien gHltigen OJebalts-

regulativ ihnii d-ntlichsten Au-;druck tindel, >ind wir iiiftdge von Steilenmanirel

noch in mancher Beziehung hinter den andeirn Kategorien zurück, so besondersS in

Hinsicht auf die höheren Stellen, daher unsere „Ältere Professoren • Frage", die

hoffentlich in diesen) Landtag in befriedigender Weise j !; <T w lri] .'» Auch ge

nielHeu die Juristen dadurch einen V'orzug vor dem Stand der iiymnasiallehrer ^^wie

nbrigens auch vor allen Übrigen Ständen), dafs sie bei ihrer Penüioniemng jedensrit

ihn II vulleii ijragmati<i hi'u '^i liult Pt n<i"Ti<ireh;i!t beziclicn. I Wns endlich das

iiiviilisieren betritVl, »i» ist e,s, wenn auch in malsvolU n (.ireuzen, immer vorhanden
gewesen, und leider war es bftnfig gerade der hnhen^ Lehrerstand, der mehrfach sich

in die Zwangslage versetzt ;:ib. ^^ ^t^^'<•cprunlr seiner Lagv unter Hinweis anf die

privilegierten St uide au^ allen Kriiuen anzustreben.

Dieser Kampf um glei( he oder wenigstens analoge Behandlung mit den andern
Heaiiitenständen ging Ja fa^t dureh da> ganze vertb^-ejic .lalnhundcit, und er dürfrc.

wie in aiidcru dent»i li.-!i Suuiten, auch bei uns luicii < in und das andere l>ezenuium
des neuen Jahrhun l. 1 1«; andauern, w. nn ni lit — was sehr ZU wttnschen wäre —
die liisheriiTcn .Xuzeirhcn trügen Ks sciieinf aber keinem neu emporkommenden
Stand erspart zu Ideihen. duls er »ich seine < ileii hln rechtigung auf dem Wege durch
die (MYentlichkeit, iti-i - ndere durch die in der Kegel entj^genkommenden pfurla-

mentarisclien Ki'irper>ciijitteu, au-j e!<reneni Zntbuii erriii'jen mnls
l>em iddenluuiri-'chen Vei< iii möge ein glücklichc.s Zusamuientretlen von Um

stünden nnd die besonnene Taktik, die seine eri«teu Schritte ansKeichnet, bald zn
den erwünschten Erfolgen verheUen

!

II.

Bericht über die Thfttigkeit aufserbayerischer Gymnasial*
lehrervereine im abgelaufenen Vereinsjahre.

a) Sachnen.

Der sächsische Gymnasiallehrerverein hieli - int ,» .1 alires versamm Inuir
am 4. und h. April isi»i» in Meilsen.') Im letzten Jahre war Meilsen Vorort,

') Oer i(i<dnickti> Bvrirkt nmfafHt (t>iiiiit-lili«-r)iUt*b .VbdruckH di>r HatznofEm und d«>r iktM'hlfts-

unlming) .W Mi'iteu. VnilaK d«r DamrlU'U ItwiibaiitlUiiiK tu f<i*ipr.iK. lSi>9.

Dl.
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iJoktor Oberschulmt I»r IN tcr Vorsitzender. Die Zahl der Vereinsuiittrlieder wat
409, die der bei der V( rsHiiiiiiluii<r Anwesenden 101. Für 181)9, 1900 wnrde Dresden
als Vorort, ßektor i iber.schuliut Dj. Wohlrab i Dresden, K. G.^ als Vorsitzender

gewitlilt

Nachdem ab 1 Jinniiir 1>((>S eine (nhultsregulienuiir eingetreten ist (cf. Jahrg.
189H, S. 845 ff.), di<^ im gunzen wohl In-friedigte , handelt es sich in Sachsen nur
mehr uni die Ehnnng kieinei-er üngleichniäfsigkeiten im (Jehalt«. So stehen die

Lehrer der staj»tlichcn Anstalten in manchen Beziehungen hinter den städtischen

Lehrern Dresdens und Leipzigs zurück, da diene in der Regel schon nach drei-

jfthriger Dienstzeit ständig werden, während es bei den ersteren weit länger dauert.

Femer tUllst die in den letzten 15 Jahren immer grftfser werdende V'er-
iSngerung der Studiendauer den sächsischen Kollegen Besorgnis ein; früher

traten die Kandidaten etwa im 24. otU'r '2h. Lebensjahr ihr Probejahr an; jetzt

dauert es in der Begel viel länger. Man sucht die Ursache dazu in der allzu

langen Vorbereitung und der ümfanglichkeit, die neuerdings bei den Doktor-Disser-

tationen üblich geworden, um nicht /u sairen, vei hugt wonlen ist. Der sftcbaiBChe

G.-L.-V. beabsichtigt darüber eine «tatiatische l'nteraucbuug anznatellen.

Des w^teren bemtiht sich der Verein nm eine Herabsetznni^ der durch das
fie.-'etz vom '22. August 187(5 festgesetzten TT iir h s t z i f f f r der Mittelklassen,
die bei einer Zahl von 4U Schttlem als zu hoch erscheint; es wii'd dabei erwähnt,
daA fltr die sKchMRChen Seminarklaflsen die Zahl für die drei oberen KJamen
der Renl--< liiil' ii nt-uerding-; die TTörli,-t/iffrr .30 festgesetzt worden fat.

Enillii li wird in dein Mtri«lit mitgeteilt, dafs die Regiening der Frage der

Einführung von sogenannten er visk lassen für sämtliche Beamten nahe ge-

treten iat.

Eine wichtiir»- rntfrnehmnnir de.s sächsischen (Jymnasiallehrervereins , deren

Plan der GcnerulN ersammlung namens des (iesamtvurstandes von Dberschulrat

Dr Peter vorgelegt wurde, ist die Abfassung einer Geschichte des sfteh-

si sehen (ie lehrten Schulwesens. Er geht davon ans, diils Paul.sen in seiner

„Geschichte des gelehrten Unterrichts" die sächsischen Verliiiltnisse aus Mangel an
Material fast unbcrückdichtigt lassen mufste Das Gleiche gilt bekanntlich auch von
Bayern.) Die sächsischen Kollegen betrachten es angesichts der Bedeutung, die

Sachsen seit der Reformation auf dem Gebiete des Schulwesens zukam, als eine Ehren
pilicht, selb.ständig aufzutreten, ohne jedoch den Kehrbachschen Monumenta (Jer

maniae paedagogica Konkurrenz zu machen. Die erste grol'se Veröffentlichung soll

ein Urkundenbnch sein, das in 3—5 Bänden alle Schulgesetze ans der Ztit vor und
nach der H< t' i iii.i.ti<m eathftlt. Die K. Stftatsr^enmg hnt finanzielle Zuschttsse

bereit« genehmigt.

In den Abteilungssitznngen wurden folgende Vorträge gehalten: Iii

der 1. Abteilung, für alte Sprachen und (tcscliielite von Prof. Schmidt-
Ifeifsen: „Ü ber Anschauungsmittel zum altsprachlichen und geschicht-
lichen Unterriehte*'. Neben den bekiinnten Bilderwerken von Baumeister,
TiUckenbn« Ii

,
Steuding n. a uml den grofsen SainineiwerKi-n dt < < iiiHunsehen,

Bruckmannschen, Spemannsehen und äpamerschen Verlages empüehlt er insbesondere

gute, grofse Photographien (fOr die antike Kunst zu beschaffen naeh dem von
Dr. Herrmann nnrl fMitliier zusaninien«resti]lten „Verzeic hnis Mu
seum der antiken Kunst"). Die Photographieu läist der Vortragende neuer-

dings nicht mehr auf Karton, sondern auf Leinwand aufziehen und benntzt grofee

Papptafeln mit aufgeklebten Ecken , um 1 bis 8 soleher Photographien zu einer

Irruppe zu vereinigen. Zur Aufbewahrung dieser Tafeln dient ein von ihm beson-

ders konstmierter Sehrank.

In der zweiten, der neu ]> h i lologischen Abteilung, sprach Dr. Bettm,
Dresden Vitzth., Uber die Frage: „Ist es Aufgabe des Gymnasiums, den
französischen Aufsatz zu pflegen?" Er bejahte die T'rage aus praktischen

wie idealen Gründen, und trab Probrn aus seiner nach diesen Grundsätzen bearbei

teten Vorstuie (J3amberg, Büchner 1699) und seinen ebenda erschienenen ,,jFrau

zOsischen StUttbnngen" (1899). Der Vortrag fand den ungeteilten Beifall der Ver-

mmmelten.
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I'if ilritk', luiitlioiuat ische A b t » i hi n y , »'rfreHte sich dreier Vurthiife:

OlHfrlihrer Schmidt- Wunen führte tiiuu A p p am t zur Vpranschaulichung
der wicht i)< st en elektrischen He^rriffe und Gesetze vor (konstruiert

vuu B Sluiiidt Würzen und Prof Jilöller Hraunschweig, Techn, Hochschule. Prof.

I)r Reinhardt sprach üln-r den ele k t roi y t i .sehen Stromnnterbreciier
von Dr. Wehnelt Dr. Tauberth Dresden Ober das Bechnen mitMafs-
einheiten im physikalischen nnd mnthematiwhen Unterrieht,

In (I(T H au p t V e r sft nnu 1 u n^' liit lt Prof Pr <i itn t Ii f r-Plauen einen Vor
trag Uber Naturalismus und Bealismus im Drama. Dem Naturalismus
huldigt die „Modem«**; er igt die entgeistigte Dtntellang der gemeinen Wirltlich-

keit; er befrnUcrt .«ich mit der tn»i?lich>t crefreuen Wietlertrabe aller Natur- Er-

scheinuuuen ohne l'nterschied, ja er bevorzugt ^ferade das Häßliche, das Peinliche,

das Ekelhafte, das Injfesunde, indem er ihm den breite-^ten .'^iiielraum gewährt, und,

indem er dadurch vit-i mehr einen beängstigenden Dru' k HUt da.s (ieniflt und Wider-

willen, als Lustgefühl und Lebi'n>mut hervorruft, sieht er im direkten «ie4ren>alz

zur wahren Aufgabe der Kunst, ist er nnkünstlerisch und kunstwidriir. Der
Pealisniu.s dagegen ist seinem We.sen nach ein unentbehrliches Erfordnis jeder

rechten Kunstthätigkeit. Er erstrebt Lel>enswahrheit, d. h. nicht schlechthin pedan-

tische i'bereinstimmuuK mit der iremeinen Wirklichkeit, sondern innere Wahrheit
im höbereu Sinne {jumai wäre z. B. Märchen und Allegorie am» dem liereicUe der

Poesie Terbannt\ er bildet sonneh ein notwendiges Korrektiv m den» puren Idealis-

mus, der in seiner einsi ititri n nnd innerlieh unwahren (»estalt auf cntireseniresetzte

liTwege abfUlirt. Jede wahre Kunstübung beruht auf einer Art Kompromiis zwischen

Realiamntf' and Idealismi». (Der Vortragende erntete wohlverdienten grufsen Beifall.)

Endlidi liel's si<h Prof Dr Meist « r. I.eiiizig, Nik ,
flbtr die F!rteilunir

der wisse n s«' Ii n f 1 1 i c h eu Zensur nach di r Keifeprilf un;^ au» l'ie-e

Z«4i8nr erfoitrr auf <lriMt)ii*he Art: Die einen rechnen die llauptzensur ans den Fach
zen-^iiren rein merhaiiiM Ii aus: andere schfttaten die PrlHlini^e nach dem Eindruck

ilirer ganzen Persönlichkeit, jedoch unter BerReksichtigung der erteilten Fachzensuren

in die einzelnen Zensurgrade ein. wieder andere lierechnen zuerst eine Durch.schuitts

zensnr ans den Fachzensuren untl unter\«'crfen das gewonnene BesuLtat der Korrektor
auf (Jrund pädatfogischer Erwäyunsren Die Rechnung ist auch deshalb eine

unirleiclimarsite, weil die einzelnen Fächer ver-rliicden in An«« lila-j ifi In;.- lit werdi-n;

man rechnet die sogenannten Hauptfächer '2 fach oder 3 fach oder auch nur 1 fach,

d. h. man unterscheidet im leteteren Falle Überhaupt nieht zwisehen Haupt- und
Nebenfiii bcni Der Wunsch d< s Vr.rtraiicnden. dessen Ansi hnnmirrf n lebhaften Bei-

feU fanden, tring dahin, es möge das Ministerium um bestimmte Direktiven ersucht

werden Da sich indes hiegegen Widerspruch kundgab, verzichtete der Vortragende
anf eine Abstininiunc

Die VeröHUimlung, die selir st liiin \erlief, wurde in üblicher Weise mit einem
Festmahle beschlossen.

b) HeMfieii.

Der Lnndesverein akademisch gebildeter Lehrer in firofsherzoatum Hessen
hielt seine 14. Generalversammlung am H April 1899 in der Rosenau zu
Frankfurt ab '\ Den Vorsitz führte Prof, H' drlau« l>.irni«tadt, da der 1 V. r-tjmd

Prof. a. D. Dr. Kliugelhöfi'er durch eine Reise nach Italien am Erscheinen verhindert

war. Für 1899/1900 wurde Prof. a. D. Dr Klingel hOffer wieder als 1. Vo^
sitz«ndrr und als 2 Vorsitzender Prof H <• d d .in « . licidi- in l>nnnstndt, irewühlt

Die MitgliedenMhl betriigt li'K); alle aka4lemisch gebildeten hehrer iu Hessen ohne
Ansnahme sind )Iitglicder des Vereins, eine Thatsache, auf die der hesstsehe Landes-

VCTein mit St^l/ blicken kann
Narhdeni die ( ieneralversannnlunjf dem ^2 der Statuten auf Antrag vou l*rof.

Becker \\'(»tnis die Auslegung; gab, dnis ini ( h die Direktoren Mitglieder
des \ <'reins werden kf'mnen, was bisher bekanntlich nicht der Fall war ( vergl. nnsern

IJerieht über «lie letzte (ieueral Versummluutf im Jahrgang 1898 der „Blätter" S. 839),

wird der Verein demnächst eine weitere Mehrung erfahren.

) Ein knm-r Borirbt Hadel nhU tu don „8«dwwtdeatwl»B BobalbUUem" 1S99, Nr. 5, S. 127
t,i. Kit) — i„ ^ gtololwB Nummer beliebtet Pfof. Kelni-Xsrlarube In ftwundUcb aerknuiender
w. Im' ui« I utmuf 30. 0«tHmlvctM«mittliiBg (8. 186^140}; wir apreelMin Qua hMUr luwemi hm-
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Im nbriifcu wiirdt-n Standesverhftltnisse fast imr in dem Vortrag von T*rof.

Knöpfel Worms iK'hnndolt; „Liotjt eine f'berbflrduuf; der akademisch
gebildeten Lehrer au höheren Lehranstalten vor?" Der aulsergewöhn-

lirli liedeiitungsvolle Vortrag erschien inswisdieii ab BrosehAre; wir haben darObar

oben berichtet.

Eine Sammlung der fllr Lehrer nnd Schale erlassenen Gesetze
und Verordnuniren , dir sdion auf der vorigen Versammlung in Aussicht ge-

nommen war, rouls leider vorlautig unterbleibeii, da dnn Xnterial, wie es achelnt,

regierung.sseit« nicht in der erwflnschten Vollstiludigiit'it hergegeben wurde.
Einen Vortrag nber „Reise-Erinneriingen aas Brasilien** bot Real-

lehrer Noacküemsheim.
Über den Fall Soldan-Dettweiler — Schiller, der erst der Zeit nach d«"

Generälversiininilniig angehört, dürft*' der dit'sjiilirinf (Venera! vcrsinnmlungsbericht

einiges Nähere bringen. Wir untorlasseu daher filr ilietu ämal eine iksprechung de«-

wXwn. Das Protokoll Ober die 99. und 100. Sitzung der zweiten Kammer der
Landstnndo vom 16. und 17. Mai 1899 enthält die diesbeatttgUchen Kamma--Ver-
bandlttngen.

e) WttrttoHiberK.

Dfa 9. üuMlasverMtMRhnii tfM WlirttombergiteiMii OymntslatlelirervartiM
fand am 6. Mai IXW im Kouzertsaalf der Liederhalle in Stnttirart statt*).

Vurstaud ist Prof. Ür. i^igmund Herzog Stuttgart, der auch den \ ursitz in der
von 150 Mitfrliedem des 867 HitirUeder zählenden Verein» besachten Versammlang
führte I>io Vrrsaiiiuilniig erfreute Ach wieder des Be.>*uche!< Sr Excellenz des Herrn
Staatsmini^ters l)r v Sarwi-y, aulserdem waren als (uiste erschienen: Miuiäterial-

rat Dr. Habermaas, der Direktor der Kultmininterial Abteilang Dr. Rapp and
die < »hcrstuiliciirätf T>r A Ii 1 •• i t c r , Khrhart und Haiiber Auch <lt'r Referent

der Kammer der AbgeoKintten, Riktui tler Rcalsc hub' Dr. Hartranft, war anwesend.

Der Vorsitzende teil ff mit, dal« die im Vorjahr gefalsten Beschlüj'.st' he-

zilglich des mathematisclieu l iitrnicbts, des deutschen Lesebuchs und der Uilfs*

lehrerfrage sich des Entgcgcnkouiuicns der vorgesetzten Rphi'irde erfreuten.

Sodann wurde ein Be.scblufs auf Aufhebung des in. itrags zur Witw i ii

und Waisenkasse gefafot. (In Bayern wurden die«e Beitiilge kflnlicb ab-

geschafft.)

Seit der letzten Landesvt isauniilung ist ein K «» 1 1 a boratoreu verein ge-

gründet worden, r)ie we?ientlichen Ziele de-^si Ilten sind Erhaltuns: des Kollal)oratoren-

stande.s, Änderung des Titela untl tkr l'nUiuii,', sowie Vorrttckeu bif zu Klasse III

der hrdieren Lehranstalten. Der Württ Gymnasiallelirerverein reclmet mit der I li it

Sache dieser Nengrflndnng und hofft auf ein freundliches Zosanunenarbeiten beider

Vereine.

Bezüglich der Bearbeitung eines neuen deutsehen Lesebuch.s für die

mittleren und unteren Klassen wurde eine Anzahl Thesen (Ton Rektor Dr. £ble-
Rottweil aufgestellt) angenommen.

Hierauf referierte Vor.stand Dr. Herzog Uber die „brennende" T itel frage;
sämtliche sechs vom Aasschusse Torgeachlagenen Orundsätze wurden einstimmig an-
genommen. Sie lauten:

1. E> oll zwischen den akademisch und nieht akademisch gebildeten Tjohrem im
Titel eine strenge Scheidung stattfinden.

2. Der Titel Kollaborator «oll durch Priizep tor ersetzt werden {zwai Dritt-

teile fflhren ihn ohnehin schon\ und letzterer Titel dl» niehtakademiseb ge-
bildeten Lehrern Rangstufe übcrlas.scn Ideilwu

Die akademisch gebildeten Lehrer sollen auf der ersten Stufe ihrer definitiven

An.stellung den Titel Ober priizei) tor 8. Rangstafe) erhalten.

4. Nach einer angemessenen Reihe von Dienstjahren scdl der i>ber|>rttaeptor den
Titel und Rang eine-s Professors 7 Rangstufe erhalten

5. Von den Profes.soren soll ein angemessener Prozentsatz den Rang auf der
> Rangstufe Rang eines Kollctnalrat.s' erhalten, und auf derselben Rangstufe
j*ollen die Rektoren der Lvceoii und Reallyceen eingereiht werden.

') Vgl. „.sndwrHtd. Hcbulbl. ' Is'M. s. l:U) 136. - „N. Kurr.-Bl." Nr. 6 und II

„Hvio. Oymn.** Kr. 2.
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6. Die Rektoren der Gymua^ien und Realgymnasieii sollen ün Rang den Land-
gerichtsdirektoren gleich steheii.

Vom 1. April 1899 an datiert eine nem Gehaittregelung der stftndigen
ni I nnstüniliiron Lelirer an den Gelehrten- nnd RenUchulen
Württembergs.':

DnOehaltzerftllt in 1. Grundgehalt, d-Dienstanlagen, 3. Wohnnng»-
gelder.

Per (i r u u il ge ha 1 1 ist von dtr zur l iit» rlialtuiiy der Sch\ilt; [itiichtü^eii

Gemeinde anfzul>ringen: tr Itetriifrt z R für einen IMctcr 4400 M., fflr einen

»tRndigen Flmiptlehror an lier oberen Abteilunt; 'MOi) bis .iStK) M., nn der untern

Abteilunir :?4(K) bis2.S(KJM , für einen K'tllRborator an einer tTrufsen Anstalt 211MJ bis

•JH(Ml >I 1 »ieser <irund{jebalt wird durch Zulairen aus der St^iatsktisse so eriarün/.t,

dafs an Gesam tgehHlt beziehen die Rektoren und Lehrer au der
oberen Abteilune: vom I —24 Pienstjnhr 3400 bis 4700 M (der Rektor erh&lt

anl-i rdf in eine Stellenznlaiie von KH) M. ; die ak.nli inisi L <,f. liild< li'n Lchn r an der

unteren Abteilung vom 1.— 24. Dicustjahre 24ÜÜ bi^ 400U M., die KolUbora-
toren an den Ermlsen Anstalten in der gleichen Zelt 2100 bis 3100 H. —

Dazu kituinieu die Woh n n n ir s <; e I d er S;. 1
1
Tr.irren lu i (b n Hnuiitb'hrem

an der oberen .\bteilung \,die Hektureu haben I •leiistwuhiiuns,'') in • "rtsklassen

2^(), im, m) M , bei den «brigen akademi.sch gebildeten Hnnptlebrern 200, 250,

300 M., bei den KoMiiboratoren an den jrrofsen Aii>t:ilt.n •iix>. •_'.".() 31.

iJie akadeniisrh «jebibletru Ltlirauitskandidutcu beziehen (als Hilfslehrer)
j&brlioh inindr>tens iTod >!. -f WobnuDgsgeld (100, lyO, 200 M.), l>ei einer Ver-

wendung als Stellvertreter oder Amtsverveser ein Taggeld von 5 M.

All' Ii Schulgeldsätze wurden neu nonnierf Si( betragen: 1 In Stuttgart

obere Abteilung TU M., untere Abteilaug &U M.; 2. l'Ur Gymnasien, Hoalgymnasien
und zehnklassige Realscbnlen: 60 hesw. 40 31.; fflr Lyceen, Reall^ceeu, Sedsehvlcn
mit . iner oder mehreren Oberklassen: 50 besw. äOM.; 4. für einfache Latein- nnd
lieulschulen: 16 M.

d) Baden.
Die 14. Jahresversammlung des badischen Vereins akademisch gebildeter

Lehrer fand am 27 Mai IHUl» in Hn ilnn-Haden unter dem \orsitz d.s (itli Hof

rats I>r. T h 1 i g - Heidellierg statt '-; l»er Ven-in zählt über "»00 Mit^^lieder; die

VerSBinnilniiir besui hten iilu r 120 Mitglieder

l>er Vorsitzende teilte mit, dals flie Lelnanitspraktikanten die unseren

(;,vninasiala>sistenten entsprei lu Ti , sich zur Cnindune einer rnterstHtzuntrskasse

ziisaninieiitresehlossen li:il'«n unter ibiu Namen „Praktikantenkasse" — fiie Ka-se

doü üauptvereinä hat lüUOU M. erreicht, uud tu können nunmehr, wie Uhiig mit-

teilte, jtthrlich jedenfalls r^H) M. allein för Unterstützungen reratisgalit werden —
Tin iibi'iLren wurde fine l>r>serstt'Ilun<: der iiit' r< ii rrnr-'^^iirt n i;iiif Antrag ries

Prof. Dr. äa<-hs; ins Auge gefallt, im Zu.samiueuhang mit der in Aussiebt stehenden

Rang- nnd Gehaltserhöhung der älteren Amtsrichter.

Weitere Wilnsebe liezofen sieh auf interne .Vneelegenheiten des Vereins.

Über daH Verfahren im franzönlHchen und englischen Unter-
richt hielt sodann I'rof. T>r. Rose-Preiburg. Oberrealsclinle, Vortrag. Er bespraeh
hHUiit^iiehHel) die FratT'*. wie es iii<".L:li( li wi iiI-', ilii fr. imlf S|,i;irhi- als rnferrichts-

tipraehe zu verwenden, uud in web heui üuiiun^ die» geschehen »olle. Die darauf-

folgende lebhafte Diskussif« ergab in dieswBesiehnng groli^e Meinungsverschiedenheit.
Die nttchste Versanunlnng winl in Frei bürg sein.

1

\'. i^ll.iitli' lit Uli N K.>rr III ll'V 11. S e_'J-rjs. Kür <lii .1. n i;. i j a-LIi. nfili.r.ii

\iiIbi lilnlV » Hii-i ln Ii, i niiifclili ii wir Ithrii-'i'H'» ilii- j^li n Ii/- itit;. i'lii ntiill- Im i K' lilli.iiuiiii r. stuttk'art,

n »- Iiii ii« iK in-truKl im- lUi. lili 111 \ "ii K H l> 1 > «i • Ii u 1 1 •> ii ml <I i > 11 ^ t i r < li I 1 n I . u \'
. 1 Ii .i 1 1 u 1 - •< <•

ili r I,. tir.-r ii u (iil. Ii r I > 11 uti'l I! •» I " f Ii n 1 11 in W tl r 1 1 « m ti c i^r ' l.» s..iti-n. l'nn« '•(• 1*1

\>.\i ilüi lili iii ' LilliiiH uui li l iii' u uii^i li;«iili( Ii- u I l" tlili< k til.i r di-' si lii< litli. lii: Kutwi. klung il-r

li^liiriii Scliiili 11 Wh in itin 11 iiul-», Vi 11 \ irliiiHni--«.-" Ii. •«.«:. Illdr <lii' Ansu-Kstultiiiig iler cl «tu-xlr«» lit-

lii li« II iinii It. ^iMiiiic-'vi i-1ijiltiii---r 'Irr I>'lin r nii (ticMt-ii s, Imb n s, .. h. n .T^-liicriftll DOOb b<>i KuW-
liaiuiutr . Hr.-fiiiiiiiniig'li <li > WHitl liiamt. ii;,'.n«"t)i!«-H iH-lr. ili«; l'.«'K''l'ini,' «l<* I'«' U « iotl« W*«uni» Dobrt
P«UHi<Mi'i i)>> II. mit lu-H. ibru« k.si( iiitmiiiK iliT VerbiltnlMw Am hflkemi Luluentandm". 128»ttaa.

'j V«l. „SüUwettUl. Siihulbl." IhU'J Nr. 6,7.
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Da iins ilit l'.eticlitt' der Proviii/ifilv-iein«* ii-xli nicht !*Umtlich voilicgeu,

teilen wir hier zuntich-st loit, was im letzten Jahre aul dem Gebiete der Standes-
bestrelmngen gpeschah, nnd was die letste Deleglerteii*Konfereiis beMbkMneii hiM.
rber einige sehr wi( hti^^e Fmiren des Standes kuiB man sich nach dem oben be-

sprochenen Sclirifteu von Schröder infurinieren.

Von den drei Antrftgen der 19. Delfjfierten-Konferenz vergl. „Blatter", Jahr-
iriMiL' Seite wurde der die riiiwandlnni: der ^MK) Mk Zulage betreflFende

erledigt; au den .ntaatlichen Anstalten wurde diese ,,fe.ste Zulage" (vgl. „Blätter^*

1898, S. 847) in festes Gehalt nmgewanddt, das in drei Baten an je SOO H. mit dem
9 , l-_> und IT) Di'Mistjahre erteilt wird. Noch nieht erreioht ist diflse Umwamdliiiig
hei den titädtischen Anstalten.

Die beiden Fordemngen des Ünterrichtsministerinins betr. Aushilfe iii4en
I>irektorialgC9chaften und Auskunf tsstelle für Lehrbflrher (jgL
„Blätter" 1890, S. '\H:V genehmigte der Landtag: nur wurde in dem ersten der
baden Anträge „der Olterlehrer" gestrieben (auf Antrag eines AbgeurdnetenX damit
auch seminaristisch gel)ildete Lehiw zur Aushilfe verwendet wer«len kOnnen.

Die Entlastung der Lehrer von Schulstunden ver.siirach der Minister
ins Aiiire zu fassen, und er erklärte, die Regierung werde, falls sich die Klagen
über (^berbünlnng der Lehrer und iil>er deren Folgen filr ihr Leben und ihre O-
sundheit als begründet erwiesen, unverweilt sobald als mfiglieh .Abhilfe sehaffeu:

es handelt sich um dit durch ^hrOder liaehgewic.>ene rasche Abnutzung der aka-

demisch gebildeten Lehrer, die dazu veranlas«!en iim!^, ilie seit ati^ tisktilisrhen

Gründen zu N«ir mal Ziffern erhubeuen 31a.\iuiiil zitteni vuu 24 bezw. 22 Wuclien-

.stunden zu vermindern. Die preulsischen Kollegen fordern eine Herabsetanng
der Hö ( Ii s t H t u n d (• n z a h 1 , ilie überdits nidit als Xonualzahl angesehen werden
solle, von '21 auf 22 für die älteren Lehrer uml 22 auf 2(t fiii rlie jüngeren Lehren,
sowie die Statuierniiir einer Normal zahl von 20 beaw. 18 W i < henstunden. \ähere.s

hierüber im Protokoll der 20 Delegirten Konferenz und bei der Besprechung der

SohrBderschen Schriften - Wie wir hnren, wird sich in dem neuen Etat keine

Summe finden, die die.se Herabsetzung ermöglichte, tla das fiskali.scho Moment Herr
T. Miquei) sich zunächst nuch als unüberwindlich erweist. Man darf sich daher auf
heftige Auseinandersetzungen über diese Sache im Landtag gefafst machen; denn
das Ahgefirdnet<'nhaus verlaugte im vorigen .Jahr dringend Abhilfe. Nach einer Be-

rechnung von Prof. B. Schmidt-Breslau wird die Mindemng um eine halbe Stunde
dem Staat 100000 M. kosten, das macht für 2 Stunden 400000 M. Allein, so hoch
auch lir Summe ist, der Staat hat doch keinen Vorteil \m di r Ciiti riassung der

Malsregel, wenn die akademisch gebildeten Lehrer um su früher zum Ausscheiden
ana^ dem Dienste hommen. Wir kalkulieren hier, wie man sieht, lediglich anf fls-

kalische Art Das niinali.sche Moment fällt aber ganz anders in die ^\agschale.

Die neue Prüfungsordnung ist allgemein als ein segensreicher Furtr

schritt begrurst worden, insbesondere ans dem Omnde, weil durch sie dn dnheit>

liebes Oberlehrerzeugnis gewonnen wurde
Kecht unerquicklich und fttr die Einsicht der K. StaaLsregierung ein schlechter

Beweis ist dieSncne nach derHBhe der Nebeneinnahmen, welche jene rar Znt
in allen Previn/rT) des KrtniLTreieh-; !in<tellf Dals das Resultat, welches ja dem-
nächst, wahrscheinlich im Landtag, mitgeteilt vverdeu wird, ein im Verhältnis zu
den Xebendnnahmen anderer Stünde kl^llches sein wird, ist Tornuszusehen, nnd
darüber hfitte sidi dus K Finanzministt riuiti denn auf dessen Veranlassung kam
es zu diesem uugeheuerlichen und bedauerlichen Schritt — keiuor Täuschung hin-

geboi sollen. "Wir kommen daran! rarllck.

Mit gütiger Erlaubnis dc^i seitherigen Herrn X ursitzenden der Provinzialvereiue

teilen wir endlieh, wie im Vurjahre, den Inhalt dee Pnitokolia der 20. Delegierten-

Koafereni mit

Protokoll dor 20. Dologiorton-Konferanz.

Am 8. Oktober 1H99 vormittags um 10 Chr traten im Konferenzzimmer de.s

Kealgymnasinrns am Zwinger zu Breslau die Delegierten der swGlf Provinzial-

BlKtter f. d. 0.viuuamal.M hulw. XXXV]. Jalu)j. 12
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vereine freulsent» zujiuiumeD. Nachdeiu der Vurüitzeude de^< Vororts, l'rof. B. Schmidt-
Breslau, die AnweMndm begrabt hatte, wurden die Namen der Verlieter testgestellt,

wie folgt

:

Preofsen: Direktor Landien-Tnsterbnrer tmd Ohorlehrer Kantel-TQrit
Pominmi Prof Dr Schmoniuir-Sti ttiii uu<l < »berlehn^r TT <'liug>Belgaid.

Posen: Prof. Uuver- Posen und Uberlubrer Dr. Heine-Ostruwo.
BmndenlniTfr : Direktor Dr. Ham dorff-Guben nnd Prof. Dr. Hann -Brandenburg.
IVrliii IVif Dr T,..rtziiifr und Pr^f Hr K 1 a 1 1 -Berlin.

Schlesien: Prüf. K. Schmidt und Uberlehrer 31 alberg- Breslau.

Sachsen: Direktor Dr. Knant nnd Prof. Kanne'ierser-Magdebnrg^.
Hannover Ttinktci I'rnf Ficliii uixl i Murlclmr TV K ei ssert Hannover.

Skhleswig UoUteiu : Direktor Prof. Dr. Wullichs Keudäburg und Professur

Knflppel-Hiurani.
Westfalen Direktor Dr. SehrOter-Bntgstdnfnrt n. Diid^tor Prof. Dr. Darpe-

Cuesfeld.

Bheinland: Prof. L. Stein -KSln nnd Prof. Roesen- Krefeld.

Hessen-Xiissai] Direkt<*r !>r W i 1 1 i r Ii
( 'assel inid iVof Dr Lohr-Wiesbadeu.

Dss Amt der Schhftfilhrer Ubemahmeu die <iberlehrer Kautel und Dr,

Reissert.
Der Vor.xitzeinle berichtete zunilebj<t i\hcT vcriranirene Verein.'^jahr Kr

teilte mit, dals er in Ausfühninff der auf der vorjahritceu V'ersaniuilunir |Er«falstcu

He.«irhlüs>»> die drintrlicbsten und wichtigsten Wtln.Hche unsere.H Standes dem damalig«!
Minister der j^eistli« hcn, rnterrii hts und Mr'dizin:ilant;eleireulieiten, Herni Dr Bo.'^^if',

offiziell vor^'etrajfen, Vdii den Ubriiren dat:t-i,'t n dem Ministerialdirektor Herrn Dr.

Althoff Mitteihinsf Kemaeht habe, mit der Hittt-, deren Erfülluntr nach Möglich»
keit zu frtrdej-n .Jene wichtig.sten Wün.sch»' ])etrafen die rmwandinnjr der fe.sten

Zulaire in retrcdmiilsitfes (Jehalt, die ijesrtzliehe Eiuführunu der an Staatsanst&lto.u

<,'^t wiilirten Stuudentreliiilter bei den nicht.stiuiüichen bölit rt n Schulen, sowie die
Hera Ilsetzun<r der Pflirlit.>.tnn<lenzahl. Von diesen drei F<irdernn<ren ist die
erste in wesentlichen 'Peilen erfüllt, wiiiiniid die letzte fortiroetzt den
Gegenstand eingehender Rrwü^iuiiren im Ministrriinn Idldet

Eine andere Malsnahme der Keirierung, die Nachfrajje nach dem Nebenver-
dienste der Direktoren und Oberlehrer, hat den Vorsitzenden vt rinilulst, sich am
34. Jnli mit der Bitte an den Herrn Knltasminister cn wenden, es möge bei den
•nnderen Ministerien angerejrt werden, entsprechende Ermitte-
lungen über den Nebenverdienst der übrigen höheren Beamten ius-
besondere der Richter, anzustellen und die Ergebnisse sngleich
au veröffentlichen.

nie Verband I untren über die ver^M leirte Tagesordininü:, die mit einer Stunde
Pause bis &V* l^br nachmittags daucrteu, führten zur itormulierung folgender
Standeswttnsche:

1 Wenn auch dir I'x -nldunirsverhältnisse während des letzten Jahrzehnts in

dankemiwerter \Vei.su gebessert worden sind, ho mitosen wir doch gegentlber

den Xnfsemngen. die w&hrend der letztoi Landtagssesmon vom Regiemngs»
ti.«c|u' aus trefiil! Ii -ind, aufs bestimmteste an unserer alten Forderung,
den Kichtern erster Instanz gleichgestellt zu werden, fest-
halten nnd diese unsere Forderung von neuem zum Ani<dmck bringen.

2. Nrl.im r'A ' rl, nnd Kinniilunen ans Xelü ' hr |i rn dilrfen auf die Festsetzung de.s

Gehaltet« ebeuüitw cuig wie bei anderen i>eumteukategorieu Eiutiulä ausUben.
3. Dns GehtAt der Direktoren, auch in Städten unter 50000 Einwohnern, ist

mindestens dem der T.;nidirerichtsdirekt»»ren yleicli/ii^tellen

4. Die (.iehälttr und Kaugverbälini.sse der Direktoreu der Nichtvollanstalten

sind bei der allgemeinen Erhöhung nicht genügend berttcksichtigt worden
unfl sind daher di r Sridhuiff dieser B«'!tnit''ii enrsiirrcliend zw erhöhen.

T) Die Lelirer an rl« n niriitstiuitliclieu Anstalten sind deue.u an den staatlichen

durch (ieset/. in Jeder Betlelning gleichzuHtellen

<i. Fs ist billitr, dals die umirewandelte feste Ziilv uu Ii ilen Oberlehreni zu
teil «erde, die nach der alten Urduuug gepriiit sind und nur eine Lehr-

befiihigung fttr alle Klassen und swei fiSx die mittleren erhalten haben.
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7. Die voIUjeschäftiyttn llilfslehrcr solku dii.s Aiitungsg«>halt <lor Oberlehrer
ohne WohnunerM,* Iii « rhalten

8. Einzelne besond' b( zahlte \vissf>iisrhnftli«1ie Unteirioht88tlUld0II sind nicht
unter drei 3lftrk lüi die Stunde zu bezahlen

9. Die Aber Vitt Jahre hinausgehende Uilfslehrerzcit ist für dm Dienstalter an-
zur»'ohnen, sofern der Hilfslehrer im öffentlichen Schuldienst thätig gewesen
ist oder zur Verfügung de« Künigl. IVovinzial Schulkollegiums gestunden hat.

10. Die Aber to» Jalire hinausgehende an privaten, mit staatlichen Berechti-

gungen ausgestatteten höheren Schulen xugebrachte HilÜBlehreraeit ist fflr

das Dienstalter anzurechnen.
11. Bei Verleihung von Alterszulagen an die wissenschaftlichen Hilfslehrer, die

seinerzeit in eine Hilfslehrerstelle zu Beginn des .Schul Vierteljahres ein

gewiesen worden sind, ist der erste Tag des Kalender Vierteljahres der Be
rechnuug zu (irunde zu legen.

12. Es ist fortgesetzt dagegen zu kämpfen, dafs die aus den 50000 Mark ge-

gründeten Oberlehrerstellen wie<ler eingehen
13. Hilf slehrt r.« teilen, die sich dauernd als notwendig erwiesen

haben, sind in Überlehrerstclien zu verwandeln.
14. Die Besehilftigung der Elementarlehrer mit wissenschaftlichem Unterricht

an den höheren Schub n möglich.st einzuschränken

15. Bei der Pensionierung ist die ganze Zeit anzurechnen, in der jemand, gleich-

viel mit welcher StondenzaU, im Dfitetlichen Sehnldienet beeohUftigt ge-

wt^en ist oder gnr VerfOgmig des Königlichen Provinxial-Schidkolieginnu
gestanden hat.

16. Es ist attch femo'hin xa erstreben, dafs die Kandidaten beim Beginn des
Seniinarjahrp.-i vereidiiaft worden,

17. In der Anstellungs-ürlcnnde des Uberlehrers mxxin der Zeitpnnlit vermerkt
werden, von dem an seine Dienstjahre, und der, von dem an das pensions-
borpiMitiLTtt' Dienstalter zu zahlen ist

18. Die Überlehrer werden vom Untemchtsmiuüster ernannt, bezw. beätiitigt.

19. Die ältere Hflfle der Oberlehrer erhUt den AmtsehiuraKter Professor. Der
Herr rntcrrichtsministpr soll angegangen werden , an Seine Maje^stüt den
Köuig die Bitte zu richten, Seine Maje^tüt möge den Uberiebrern zugleich

mit ihrer Ernennung zum Professor und den Direktoren der Nichtvoll*An*

stalten beim Antritt ihres .\mtes den Rang der Kate vierter Kla.s.sc als

Amtscharakter verleihen und demgenitils den oberen Beamten der Schul-

verwaltnng eine entsprechende Erhöhung der Rangstellung gewähren,
30. Es sollen bei d«'in Ilt iTn Minister Vorstellungen erhoben werden e:ogen die

Verleihung des ( »lierlehrertitels au Lehrer, die nicht auf einer Univei-sitÄt

oder einer technischen Hochschule vorgebildet sind nnd kdne hObete Staats-

prfifung bestanden haben.

21. Es soll dem Herrn Minister die Bitte vorgetragen werden, von der Be-

stimmung der Jlinisterialverftlgiui','^ vnm 15. Femnar d. J., nach der die

Kandidaten zur Annahme von ( »btrlehrer.stellen an städtischen Ausreiten

gezwungen werden können, wenn sie dort auf Vorschlag der litifierung

gewählt sind, abzusehen, solange nicht die Oleichstellung der Lt hrer an
den nichtstaatlichen Anstalten mit denen der staatlichen durch Oesetz
erreicht ist.

22. Der Erlafs einer für ilh Provinzen gültigen, die Rechte und Pflichten der
Direktoren und Lehrer bestimmenden Dienst-Instruktion ist ein dringendes
Bedürfnis.

23. Die Schülerzahl der Prima und Sekunda darf nicht über 25, der Tertia ond
Quarta ni^ht über 30, der Quinta und Sexta uicdit tlber 40 betragen.

24 Es ist dringend erforderlich, dafs die Pf 1 i cJi tstundenzahl unter Bc-

rtlcksichtigung der örtlichen und iier.sönlichcn Verhältnisse sowie der Unter-

richtsücher und der damit verbundenen Korrekturen und sonstigen Arbeit««-

leiittnngen wesentlich beschrtinkt wird. Die Höchststundenzahl der

jiinireren bezw der älteren Hälfte der endifültig antrestellten wissen.schaft

lich^ Lehrer ist auf 22 bezw. 20 festzusetzen; die Höchststnndeu-
laltl darf aber nicht als Normaliahl angesehen werden;
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letztere ist 20 hezw 18 Wllnscheuswerth ist ea, dab die Uterea
Profpsstirpn nirlit zu mehr als 18 Stuurien wnclicntlich hprnnirf*z"ir*'n werden.

Die Hftchstzahl dor Stunden der Direkturon ist an VolIanstHltm auf 12, an
Nicht vullanstalten auf 14 festzusetzen

-2'> Ks ist \vnn.«ioh<-nswert, dals vun sämtlichen Behörden imd ächulea eise ein-

lieillirhe deutsche Rechtschreibung: geübt wird

Es wurdf sddau« l)eschlnMsen, dem Vomtzenden des Vororts es zn tiberlassen,

in \vel<li» ni l iiilaniie unil in welcher Weise er de« Herrn Minister und die hohen
Staat^lM•lli'^rden v(»n di;n oben formulierten Wünschen in Kenntnis zu setzen für an-

gebracht halte. Zugleich stimmte die Delegierten Kouferens folgender Entscblje-

fsuuK zu:

Die IVli iriiTten - Konferenz beauftrajft den V r it, dem Herni 3Iinister vou
der Mii:«)itimmung Mitteilung zu machen, die unter unseren Standeagenosaen
das Auftreten des Herrn ABsemors TUmann erregt hat.

Kür statistische rntir-uiOiungeii im Interesse uii>er«s Standes wuiilr vur-

bchaltiicb der Zustimmung der ProvinzialTonitAnde die t^umme vun 2U0U Mark
hewillfet

IV-'f K ;\ n n LT ie Iser emiifahl ilie MMirdelmrirer Sterbekasse der L'nterstützuuir

der Kulleren uud erinnerte an den frtthereu iieschlui», wonach auf jeder Jabres-

ventammlnng der einzelnen ProTinzlalvereiiie aber diese Kasse berichtet werden soll.

Prof Dr I.crtzini: übermittelte eine Anrei;untr des niirii Miiii>(<rial

direktors Dr. Althuff, der die üriindung von Uüfükaiwen innerhalb der eiuzelueu

Kollegien empfiehlt.

Zum Vorort für das nlchste Jabr wurde Berlin, zum Vonitaenden Prof.
Dr. i^urtzing gewählt.

Damit waren die meisten der in der Tagesordnung Teraeichneten Antrüge
durch AiiiiJihnie, Abandenuiy; («ler Ablebiiunir erlediirt Ziirllckirfzofeu wunle ein

Antrag, statistische Krbehungeu über die Nebeneinnahmen der Uberlehrer dur< h die

Provinzialvereine zu veranstalten: al)4reseizt ein erst bei Beginn der Sit/.une: l^ekannt
ireworilener .Aiitniir, iler eiii' ir' iinnt- h*ri.'i linii; di r R.iutr- und Titelfrage bezwti-kte,

und für die midiste Pelefeäeri'ii Kontert uz zurückgestellt ein Antrag, der für die
Aheehltirsprfifnntf „die Ab8ehaffun>r der Übersetzunjc:en in die fremden
Sprachen und deren Krsatz durch Kbersetzunpen aus den fremden Sprachen, an
den (iymnasieu m indes teus für das (i r i e< b i s c h e , an den Healanstalteu

fdr das Lateinische, Fiansfleische nnd Englisi he' imkI« rte

R. Schmidt. Kautel. Beisaert.

III.

Liederbuch für deutsche Philologen uad Schulmänner. H< i .ut^igegeben von
Dr. A. Kannengiefser, Prof. iu »Schalke (Westfalen). Verlag vou £. Kaunaigleljer,
Schalke ^40 Seiten kl. H». Pieis bei direktem Bezüge 1 M 20 Pf

.

Pieses Liederbuch Imt einen do])(M-lten Zweck ; einerseits soll e,s den prak-
tischen BedUrfnisseu de« üesangs bei Kestlichkeiten von Philologen, insbesondere von
Lehrern höherer Lehranstaften dienen , andererseits eine Zusammen-stellnnir dessen
bieten, "HS an sanir baren Liedern von .Mitirliedern des liöhenMi Lehrerstandes in

den letzten Dczeunien gedichtet ist. Diesen Zwecken entsprecliend bilden die aaf
den Lehrerbemf oder irgend einen Teil äer Philologie bezttglichen Lieder den Kern
des Bui hes uinl liab. ii iii>. i iiaupt in erster Linie Beitrüge von Lehrern hSherer Lehr-
anstalten AufoHhme gefunden.

Der erste Teil des Bnches enthält 35 patriotische und 3B Heimatslieder, im
Lranzi i) filsn r,s I.j.d. r, mih dein-n -Jf! nm )i in k- iui'S der Ittsheri^'^'H Liederbücher
nul'genummcu sind. Die Heimatslieder bilden einen Kranz von Liedern, der fast

alle TiKnder deutseber Znnge, von Prenfsen, Pommern, Holstein bis Bauern, Elsafs,

Tirol und '^'i hw i/, umfaf>t Künf di-r tu ttf n Lifrl. r liali. m ( ^liorlehrer zu \'rrfa>;<t ni

Iter zweite Teil umfaist 09 Lieder, die zu deiu Lehrerkbeu oder irgend einem Zweigt;
philologischer Wissenschaft in nüberer Beziehung stehen; sie sind zum grtfsten
Teil von Lehrern au Gymnasien verfaHst. Vier den Frauen, besonders den Pftdagogen-
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frniien. erewidraete Liedfr biltli'n deu Überitfancr zu dorn letzten Abschnitte, der

7;5 Lieder versohiedeuartigsteu Inhalt-* enthält, »ülbekiiuute und beliebte Komniers-
lieder, aber auch neue, die zu einem j^rofflen Tbile Toa Philologien gedichtet sind,

und Perlen deut^scher Dichtnnsr enthalten.

Da.-j Büchlein eij^iet sich, zumal der Preis ftlr das Gebotene ungemein billig

i^t, für KoUektivanHchaflnusren zur Verteilunir an Teilnehmer Ton Vemammlnngen
höherer Lehrer als Festgeschenk in vorzüglichem (irade.

ErwQnscht wSre, dafs der Herr Herausgeber, der um die Förderung <ler

^»tande.sverhältuisse so verdiente SchrifHeitcr des bekannten „Kom-spundenzblattes
für die Philologenfereine Freul'sens", sich auch der sicher ^ehr dankbaren Mühe
nnterzöge, auch YonOgliche nicht saugbare Gedichte, die bei SehnlmSnnerver'
sammlnngen dns Licht der Welt erblickten, m sammdn nnd herauszusreben.

Dr. Gebhard.

Nekrolog.

Dir. Adolf Westeitmayeir,
Kgl. G\inna8ialrekior in Erlangen.

Wenn es die .\ufgabe eines jede« Menschen ist, die ihm verlieheneu Galten

und Kxtfte auszubilden und sein Weoen im Leben zu bethiitigen, so wird der Lebens-
gang und Lebensinhalt eines ^lannes um so mehr aufri litim^ Verehrung und all-

gemeine.«« Interessf i i wecken, je selbständiger nnd eigenarti^jer seine Persfinliclikeit

Hieb entfaltet hat, je reicher das Mars an eigentnmliehen Gaben gewesen ist, die

ihm mit auf <irn {.••bensweir irfirebfu wurden WestermiyTCr gehört zu jenen b(

smiilers begnudeteii Männern, die bei allem Einlluls liedeotettder Vorbilder und Lehr-

im i-^ter doch nur ihre innersten KrRfte zu entwickeln braacheo, vm Uber das gewöhn-
liche Mals menschlichen Kiinnens sich zu erheben

AduU' Westerma.vei , «^eh. den 3. Januar IHST, entstiinimte einer schwäbi-

schen Lidirarfamilie, die in M e m m Ingen sich eine feste Heinistiitte erworben hatte.

In einem zahlreichen (iesclnvisterkreisc wuchs er als Jüngster heran und gewann
im Verkehr mit den Geschwistern jene echt sdiwilbischen Eiffenschafti-n, die ihm
sein l.' lien lang treu ircbliebcn sind, einen heiteren, frohen Sinn, gesunden Humor
und das ihm eigene Bedürfnis, sich anderen mitzuteilen. Einfach und schlicht war
das Familienleben, aber Vater und Mutter, an denen er mit aufriclitiger Verehrung
hing, pflegten neben echter Frömmigkeit den Sinn für die edleren (iüter des mensch-

lichen Lebens und legten schon durc^h ihr Beispiel den Grund zu jenem Idealis-

mus, der seinem spateren Leben da.s besondere Oeprilire jreireben hat. Ancb die alte

Reichsstadt selbst mit ihren mannigfachen historischen EriniH iiuiireu wirkte lebhaft

auf die Phantasie des Knabeu und mochte frühzeitig in ihm die Liebe zur Ge-

schichte geweckt haben. Wenn er seinen Schttlem mit Stolz von seiner Heiihatstadt

erz.'ihlte, so ist dies nicht nur insofern charakteristisch, als er den Schüli r für dii-

FexsOnliclikeit des Lehrers zu interessieren sachte, sondern es spricht sich dariu ein

tiefes tfeimatsgeftthl ans, jene edle Dankbarkeit, die sieh all der Segnungen bewnfst
ist, die V(.n Fanulie iiu'l Heimat ausgehen; iiikIi in seinen spiiteren Jahren hat er

diese Sehnsucht empfuuüeo nnd den Wunsch geäuiserl, im .\lter dort die Zeit einer

etwaigen unfreiwilligen Hnfse zn verbringim. FBr seine frtthe geistige Entwicklung
spricht der rinstand, il.\':< i r -i Iimii niit t lalnni dii- Volkssrhule Ii. -iiclu ii konnte.

Die Elemente der kla^sischeu .Sprachen ierute er au der Lateinschule seiner Heimat-

Hi «rpiuli ri ti Dnuk bin Icli K r ii ti Ucktur W <• >< t c r in ii y e r .•<( liuldi>; fllr ihp- iiiix-

fllhrlifh« II Mittt iluiiKoii lll>LT <luf I,<-l)«-n ilin-j« (ieiiiikhlH s.iwi.- «lufrlr, fi*- mir ilii' V4 rwfrtiMi;; clor

U l.-n :i.^tiitti i Ii;.! ICwuih) linli -u mir Iii- Ht-rn ii Koll ui-ii rrnf. K. N U « • 1 « t) i» c Ii in Hayp-nth
iil- JuKi iiilfreun*!, Prof. K (»ri>fw in N(iirui>erc »Im KolleKu HUil Kri'und «iw clnr Mlriiberg'-ritKit, Uyiu
na->iiil:i<wiHt.-iit w. K. ki rt in spoyer sln SemiiMurkiiudMAt nnd 8i>haiur wnrtvoUr IkfitrNK«; K«*Ui>f«rt«

wnfUr ich hi*^nit liurxUi-U «laiik».
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stftdt und setaste in Auj^sliur«^; hIs Zögling des St. Anna-Kollef^ninB dietie Studien

fort. Pas A utrsl'urtjer <i v iii ti a si u in stand damals unter dtr Lf-itniiir tin*'r

80 kraftvoUeu PersOulichkeit wie G. C. Mezger. Es ist Ix^^reitlich, dals Wester-
mayer, der fflr persönliche Eindrucke von Jnjipend mt sehr enipfäu^lich war, diesem
eMt>i<lii('<li ii(n Vfitn-t«'!' fiiu r lulIllalli^tisl•ll cliristlicli' H .hiLrt'ii<lt'rzit'hnii<r vi.l y.n ver

dtuikeu btttte; gar manche (iedauken, die dich in den Kedeu Wettterma^ers tinden,

erinnern an die Grandifttse seines früheren Rektors, so die Betonnnir de« sittlich-

religinson MomL'nt«'s, dio Wort.srliiitziintr des Deutschen, vor iii des deutschen

Aufsatzes und die Liebe zur TalerUiudischen Geschichte; aber uuch jfröiser als dieser

geistige 0«fwinn war die sittliche Wirkung dieses Willensstärken Mannes auf die
heranwachsend'' hii^-t nd Wniii uirl: ^\^ >t. rrria\ er siiiiter besonders in der Behand-
lung und Beurlcilung des eiuzüluen Schülerh freiere und jedenfalls vom i)äda^ugiächen
Standpunkt aus riehtigere Anschauungen hegte, als sein frflherer Lehrer, bewahrte
er ihm doch ntets hohe Vi rt Inunir und iirnerte sich, wenn man Uber die Ein«eitiir

keit desselben abfiillit;: urteilte. Eine hdi^e der eigenen Erfahinnfr mag es wohl
gewesen sein, dals er die lutematerx.ieiiung' spftter als einen recht niHuffelhaften

Ersatz des Fuiiiiliculeliens ansah : sie cntliehri' ilim zu sehr des iri inntlicht ii < 'harak-

ters und beeiutrachliifte die individuelle KuU\ ii kluntf des einzeluiii; nur die lii>torisch

{feffehenen derartijfcn Anstalten hielt er für berechtiirt Im Alter von 17 lahren
absolvierte er IHäl das AuK>bur>;er «iymnasium, wobei ihiti im Zeugnis das lYädikat
vorzüglich' erteilt wurde, und widmete sich nun dem Studium der klassiselien Philologie.

Dals er sii'h zunächst nach Kriangen wandte, war nicht nur in der alten

Traditifui der Aui^sluirger Abiturienten begründet, scmrleru auch in dem Ruf der
glänzenden Vertreter des Faches, das er sich erwählt, nUmlich der Trofessoren
Dfiderlein und Nägelsbach Währ»ml !• r drei Studienjahre, die er in Erlangm
zubrachte, hflrte er bei l»i>derlein die \ orlesungeu über griechische Altertümer, ver-

gleichende Svutax, zweimal üImt Horaz, liei Nägelsbach Uber Äsohylus, griechische

Theologie, Demosthenes und (iymnasiali.,idag(t!jrik. War ea bei Nägelsbach die harmo-
nische. durchaus vorbildliche Persönlichkeit, die ihn anzog, so tnnlste die geistreiche,

feurige Art DOderleins den begeisterungsfähigen .lüngliug besontlers fesseln; in der
Natur seines Lelirers lag etwas, das ihm sellist innerlich verwandt war und so kam
es denn, dafs er sich diesem unvergleichlichen Interpreten des Altertums aufs engste
anschlofs: wie da« Bild Döderlein« stets Uber seinem Katheder hängen ninfste, so
geleitete ihn die dankbare Erinnerung an diesen seinen I-ehrer wie eine helle ly*'uchte

durch das Leben. Wiederholt hat er diesen Gefühlen der Dankbarkeit Ausdruck
gegeben, besonders in «wei inhaltsreichen Reden, die er im Jahre 1H91 zur Feier
des hundertsten Ofburtstages DiMlerleins hielt. Sehiblerte er am Srhluls des Schul-

jahres vor einem grtU'sereu i'ublikum den grolsen Humanisten zugleich als einen
weitblickenden, warm empfindenden Pädagogen , der in der Betonung des jyersSn-

lichen Moineure-, weit üln r -einer Zeit stand, führte er am eigeiitlirhen (tcburts-

tage Döderleius, dem 1^. Dezember, seineu ^-hlUcm ein lebendiges, mit unendlicher
Liebe und Verehrung gezeichnetes Bild, vor allem der Jugendzeit dieses seines Helden
vor AtiL'-en. '^o haben unzählige Schüler Itri.lerlrins, durch den ^'erkellr mit ihm
auf den rechten Weg gewiesen, aus seinem Unterricht eine ijegeisteruug für ihn
selbst mit in das Leben genommen, die sie auf dem von dem Lehrer gewiesenen
Wege zum W'alireii mid (Juten erliielt', mit diesem lu'rrlichen Selbstbekenntnis hat

er am hesteu ausgcsiuociien, wieviel er Düderiein zu verdanken hatte. Aul'ser diesen
beiden ProfoBsoren hat er spftter gerne des fdnsimiigen Professors Friedeariehs ge-
dacht, der ihm auch seinen Fleils im Besuchen der Vorlesung Uber griechisuie
l'la^tik und Malerei mit dem höchsten Lobe ' aus^czeichnetst testierte.

Eine Fortsetzung und Erweiterung fenden sdne philologischen Studien durch
den l'.>'-U( h der Cniversität Hcrlin, wo er (ioleironheit hatte, Männer wie
Boeckh, liuujit, Trendelenlmrg, Kd (ierhard zu hi»rcn Erfüllte ihn das
tiefe Verständnis Boeckhs fOr das «.rieelientum, sowie seine umfassende ( Gelehrsamkeit

mit hMchster BewundenniLT, so forderte ihn der juLreii'Mii lie IJaiike 1" S(.nders durch
seine Vorlcnung über die (loehiclite de> 17 und is .ialirhiuiderl^ und hat ihn auf
ein Gebiet dieses Faches gewiesen, in dem er >pHter, man kann widil sagen, wie
weniir»^ bewanilert wnr, elien in der ( ie^eliiehte dieser lu ideu .Jahrhundert» , die in so

mannigfacher B4'zieliuug die Gruudlajje der neueren Zeil bilden. Weniger sagte

dem jnngen Studenten die unerbittlich^ mit Satire gewflrzte Kritik zu, die Haupt
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gelbst an bedentenden Gegnern Übte. Indes die Vorlestuni^en wnren nicht du Ein-
zige, was er in der gröfsereu Universitätsstadt suchte und fand, in mehrfacher Be-

ziehiuig lernte er hier eine neue Weit kennen; das Schauspiel mit dem herUhuiten
Komiker DBrii^ nnd der flSnu^n Job. Wagner, einer Nichte Ridiard Wagners, zoy
ihn ebenso an wir das pn ur,-:i<( Iit' Al»gt'(irdnetenhaus, das IJcrlincr Volksleben mit
seinem trurkenen Uumur nicht minder ab die einsamen Eriunerungsstiitten einer

gnTofsen Vergangenheit. Mit Ansehanongfen bereichert nnd im Oharakter gefestigt

kehrte er nach Erlangen znrik'k, um seine Studien abziisi lilii lseii IM*--- vier-
jährige Studienzeit hatte es ihm ermöglicht, auch bei den seinem Fache nahe-
dtehenosn Dissiplinen Umsehan cn halten nnd sieh so ror Einseitigkeit sn bewahren;
vor allem aber hatte er wälirend ditscr Ztit starke pe r s ö n 1 i c Ii e Eindrücke
fürs Leben gewonneu und damit eineu -Schutz, wertvoller denn alles Wissen.
Wie etnerwits die Hingabe an gereiftere, abgeklttrte Persönlichkeiten ein charak-
tf'ristisfhfr Znc: ^eimr .Tnircndzeit ist, so hnt jt auch in seiiK'n sjiätercn Tahren

jenen Männern grölste Vereiirung und rührende Dankbarkeit für allen geistigen
Gewinn bewahrt.

Aber der frische, li'))pnsrrohf' StndtJit itilinft«- seiner geselligen Natur
auch der gleichgesinnteu Freunde, um sit h mit ihneii ilrs Lel)ens zu freuen und
die Begeisterung für dir LUale der Jugend zu teilen; « r st hlofs sich der Studenten
Verbindung rttenrutliia an und fand in ihr treun Knumlf fürs Lilten, wilhrend

andererseit.s iiucli or stete Anbängliclikeit und Ifhliaftt-s Interossr an ihrem Geschick
bewies. Besonders eng war er mit dem ebenso «ji isi vollen als liubtiisw ürdigen Sohn
Pöderleins, .Max Dttderlein, befreundet : <r\\wn frühzeitigen Tod liat Westenuajer,
wie ein Altersgenosse bestätigt, sein Lt iit-n laug betrauert. (

Nachdem er sich im Jahre l.S'>.s mit bestem Erfolg dem philologischen Examen
unterzogen hatte, begann für ihn <lie Zeit fler praktischen Thiiti^^ki it In Bayreuth,
wo er vom Oktober 18.')H bis Februar IHtÜi als ( lyranasialassistt iit Lhiitig war, hatte

er dasttlilck, in liektor Heid eimn Mann von scharf au.sgeprägtem Gharaliter und
vorbildlichen Jleister in der Erziehungskunst zu liudeu .Noch in seinen letzten

.Fahren hat Westcrmayer bei Einführung eines Kollegen, der mit ihm gleichzeitig

unter Held thätig war, jener segensreicheu Zeit gedacht und von den Eindrucken
gesprochen, die seit jenen Tagen seine unzertrennlichen Begleiter gewesen seien.

Das Yerlangen seiner Heimat nilher zu sein und auch seine änlsere Lebensstellung

zu verbessern, bestimmten ihn, sieh im .Mär« lNt!;5 um die Inspektorstelle am .Alum

neum in Ansbach zu bewerbeo, die er nach l'/s Jahren mit der Th&tigkeit eines

G3rmna8in1as8i8tenten vertauschte. Bemerkenswert ist das Zeugnis, das der damals
schon schwer leidende Bektor E 1 s p c i g e r dem Anfänger au.sgestellt hat, es enthält

in charaiiteristiKcher Weise alle die Züge, die wir später an dem Manu in erhöhtem
Marse linden, nnd erereicht dem Verfasser sn nicht geringerem Lobe als demjenigen,
dem das Zeiiirnis i,'-nlt 'als Inspektor zeichnete er sieh durch Eiieruie in der Hand-
habung der Ordnung und durch dat> Strebeu aus, auf Fieil's und Betragen der Schttler

durch persQnlienen Verkehr mit der Jugend einen wohlthfttigtm Einflnis cn
gewinnen; im l'nterricht bewährt er nicht hlofs ein reiches Mals philologischer

Kenntnisse, sondern auch die Uabe, die Schiller anzuregen und ihr Interesäe
anznfaehen, so dars er in beider Beziehung ein vonsttglicher Lehrer genannt sn
werden verdient ' Januar IHGf) wurde er zum Studienli fm r iü XenstndT a .A er

nannt; hier war auch, wo er dundi seine Vermählung den Li rund zu einem ihn

tief b^ltlckenden Familienleben legte. Oktober 1866 lief» er sich nach Nürnberg
TCirsetzen und wurde schon 1S7<) zum ( lymnasinlprofcs^-or heförderf, zuLrleich auch

nun ständigen Mitglied der Prüfungskommission für den Kinjährigtrei» iliigeudienst

ernannt. Fast zwanzig Jahre verlebte er in der alten Keii-hsstadt und entfaltete

hier eine reiehe Thätigkeit nach den verschiedensten Seiten In seinem Lehramt
gewann er l»ahl das besondere Vertrauen Heerwagens, der ihn als Hilfslehrer in

die Oberkla.s.>ie zo^r, bis er spBtcnr ein selbstilndlges Ordinariat erhielt Mo( lite er

anfiags auch zu hohe .\nforderungen stellen, moclite er in .seinem stnriiü->che!i 1 »ränge,

die Jngend zu fordern, zu weit gehen, einen tiefen Eindruck vtui der ideal gesinnten,

Ton wahrer Begeistening erfüllten I*ersttnliehkeit nahm jeder Schüler mit hiuwe«;;

mnn !,'Iaubte, wie sich ein Schüler aus dieser Zeit ausilrücktr, eiuen tüchtigen Kuck
im Laufe dieses Schuljahres vorwärts zu kummen, und dankbar gedenken viele des

reichen Gewinnes, den sie vor allem ans dem dentsohen nnd (4eschicht9*-|Tiiterricht
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davontragen. Was H»ltl in Baynuth für den jun^t^n Assistenten war. ilivs war
Ilcerwflffrn für fk-n s«'llHtjinditf«'n >I;mn . lit ifcistt rie ihn für Rektor Hi l<l din oriuji

nclk', kraftvolle Art der l,«*b«'nsrtulfiu*»ung, so wulste <»r eine so iiif.ii nnneU-^u- und
harinonii+ch vTi^stinimtp Persönlichkeit, wie es Heorwajafen gewcst-n ist, liesonders zu
si liätzf ii nie Hnhc und Sicherhpit, mit der dieser die menschlichen Verhjiltnis<<e

vom idealen Standiiunkt ans iM trachtete, war ihm ein (Jeijeiitrewicht g'eg'en sein

fenriifes Bestreben, dieselben Ideale nir Geltung zu brinu:en Mit meisterhafter

Hand entwarf er nach dem Tod«' Heerw«(?:en8 ein rharakterbild dieses edlen Mannes
und gab damit seiner dankbaren Verehrnnj^ den schönsten Ausdnick Während
dieser Jahre war es ihm auch möglich durch weise Einteilunir der freien Zeit und
angestrengtesten Fleils, den nur das Interesse an der Sache selbst begreifen lärst,

Mnrfle m einer reichen literarischen Thfttijßrkeit zu gewinnen. So »ehr Werter-
mayer » in Feind aller geräusch und ans|irnchsv(dlen rnterlialtunifen war, >o liebte

er doch den geselligen Verkehr mit >einen Kollegen und treuen freunden, woxa
sich ihm in ^nmhe11g' reichlfctie ('cle^^enheit bot. Noeh in sfAterer Zeit liat er
gerne \ .ti i neu irtinütlichen Zusammenkünften nach der sauren Woclit iiarlM it'

gesprochen und di(»e Sitte, durch ein gemeinsames Plauderstündcbeu fttr Geist und
Körper Erholung zn suchen, auch nach Erlangen Übertragen Aber auch in weiteren
Kreist ii \Mii>te man .seine R deiitnim wohl zu wi'inliL;eii .<u wurde ihm die j^telle

eines städtiscb^p Scbulrates vu» dem Nürnberger ^lagistrat angeboten, doch konnte
er sieh nicht damit eittTerstanden erklBren die Simultansehule als die normale an-
zusehen, uaiiz abgesehen davon, ilals die mit dieser Stellung verbundene burean-

kratische Thütigkeit seiner Nutur nicht zusagte, (ielegentlich der Enthüllung des
Hans Sachs-Denkmales hielt er die Festrede, die wegen ihres gediegenen TnnaltM
anch von Seiten eines Kenn'Ts der Literatur wie Martin Creif hohe AiierkennuTiL'' r'Min]

So vielfache Beziehungen Westermayer nach einer so langen Thätigkeit mit
dem Gymnasium und der Stadt verknllpften, so ist es doeh auch nattlriich, dafs er
sich naeh einem grölseroTi Wirkuntrskreise sehnte, in dorn er selbständig alle die

Erfahrungen seines bisln ritien Lebens verwerten konnte. So stellte ihn denn die

am 1. September lH.sr> erfolgte Ernennuniir snm Kektor an die Spitze des Erlauger
Gyninasiuras und gab ihm nun ei-;t reeht (teleiri nheit, seine volle Kraft nach
allen Seiten zu entfalten; mit «ler hi.lurt u Auiiral)e wuchs ihm anch das UefiUil der
Verantwortung und das V6rian<;en, seine Ideale zu verwirklidien. An bedeutsamen
ftufseren Ereignissen waren die foltremlen 14 .lahre nicht srerade reich, aber ibr
wahre Keichtum eines Menschenlebens besteht auch nicht in der Menge äuiscrlieh

hervortretender Momente, sondern in der Ffllle innerer Erfahrungen und Erlebnisse,

in der Mannigfaltigkeit der Heziehungen des Einzelnen zu seinen Mitmenschen, in

der Treue und Hingebung, mit der er seines Hernfes wartet. Viel hatte Wester-
mayer, wie er selbst zugestand, 3l;inneni wie Mezirer, Döderlein, Held, Ileerwagen
JEU danken, aber seine ursi»rilngliche Natur war stark irenuir, um sich allenthalben

das anzueignen, was sie zur P>g.«nzung bedurfte, ohne etwas an ( » r i g i na 1 i t ä t

einzubttllBen ; gerade in der tief empfundenen Dankbarkeit, einem Ornadang
seines Wesens, liegt der Beweis seiner eicrenen ireistigen Bedeutung; denn nur der,

welcher das eigene Wesen erkennt, vennatr auch den Eintluls anderer in dem wahren
Werte zu ermessen

; andrerseits zeugt die>e unwandelbare Treue verehnuigswllrdigen
Männern gegenüber von seiner eigenen idealen Gesinnung.

Um von dem eni^sten, aber darum auch eigentümlichsten Kreise seiner Thätig-
keit auszugehen, so hat Westeimaver vor allem in der (Iberklasse seine Person
lichkeit zur (teltnug gebracht; nicht als ob er hier die Rolle eines Herrschers gespielt
hatte, nein, er fahlte sich stets als der »Itere, erfahrene Freund, als väterlicher
Berater und ijeistii^er Führer dem jugendliehen Alter geuenilber; gerade in diesem
persönlichen Verkehr zwischen Lehrer und Schaler sah er den Schwerpunkt jeglichen
Unteirichtes. Zu freien Persönlichkeiten, die im stände würen, selbständig
das Gnte zn wühlen, sich selbst Bochensehaft ablei;t(ii von ihrem Thun,
wollte er seine Schiller erziehen; denn er war überzeugt, dnia nur freie Sittlichkeit

einen festen Grand und wahren Wert besitze. Dadurch, dafs ersieh «einen Sehfliern
selbst niift' iltc, mit iliiien alles l>i -i.r e Ii, was sein ]\i r/. I»ewe<>:te, .suchte er .-ie filr

seine Ideale zu gewinnen. So hotle ich mit (iottes Hilfe noch ein paar Jährlein
an der Ju|pend midi mjftngrend, sie aber an meiner Person stärkend in meinem
Amte thiltig zu sein*, so schrieb er erst vor Jahresfrist dem Verfasser dieser Zeilen
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mid chnrnkterisierte moh damit nlbst am besten. Es wnr nieht intr ein Geben
»eint rs( its , sondern » in irPK'ens^'itigos Verlinltnis . das sicli ,mi" volles Vertrauen
gründet«. Uiebei beächränkte er sich nicht etwa auf die iM-hulätunden, mit gleicher

Liebe Terfolgte er den Sehfller aneh in seinen MnsKchen Verhftttnissen , in den
persRnliihen Neijjnncrpn, um 'in vn!!< jj Bild des einzelnen zn gewinnen, ihn so ver-

stehen und darnach behandeln zu lernen. Alle Schablone in der benrteilong der
Sehlller war ihm veriiafst, jeder sollte nach seiner Eigenart behandelt werden; bei

seiner reichen T.i'fii'ns<Tfuhnmfi: und natürlidu n ?.fnli;ic1itnntr-L'!il)»^ kannte er seine

^hiiler wie wt-ntge und gab dieser Kenntnis der Individualität den schönsten Ans-
dmck in den treffenden Zengnissen. FVeilich an EnttHtnsebraigen hat es aneh ihm
nicht jje^'hlt, aber er lieCs sich durch triilie Erfalirnniren nifhf ver'iittrrn, ;<(>ndern

bewahrt»^ sich, wie er scherzend sagte, einen u n v e r w ii > 1 1 i c h en ( > p t i ni i s lu u s, der nicht

milde wird, bescheiden da^^ Gnte en pflegen, dax Beste zu hoffen. Je mehr er abo* von
Liebe für seine Sehttler erfüllt war, um so schmerzlicher empfand er es auch, «enn
seine Absichten durchkren/.t wurden; für Verfehlungen, ilie mehr aus jugendlichem
Übermut oder Unwissenheit hervorgingen, hatte er stets ein Wort der Entschuldigung,
Wo er hingegen eine iremeine rie.sinnung, unverbes.<ierliehe Trägheit, geistige (ileich-

giitigkeit bemerkte, da konnte er auch in leideuschaftliciier Weise aufbrausen: mit
Goethe konnte er .sagen: 'Ich freue mieh, dafs es hinge gibt, die ich ha.sse, denn
andererseits liegt die Gefahr jedes Ding an .seinem Platz gut zu tin<len, nahe und
sie wirkt vernichtend auf jedes echte tiefilhl Wer so wie Rekt(»r Westermaver
ein persSnIiches Verhilitnis zu seinen Sohlllem zu gewinnen sucht und es immer
als einen Mangel emplindet, dem oder jenem Schüler nicht näher treten zu kennen,
der legt begreiflicher Weise auch auf die Persönlichkeit des anderen das grj^lste

(iewicht; freilich ist die (iefahr damit verbanden, sich durch den ersten, ftulseren

Eindruck bestiiumen zu lassen; mag dies auch bei Westermayer zuweilen der Fall

gewesen sein, so war er doch Menschenkenner genuir, um gar bald den eitlen, aufdring-
lichen SchiUer zu durch.schauen, andererseits redliches Streben aufh in unscheinbarer

und minder entwickelter Persönlichkeit zu erkennen und voll und gauz zu würdiiren

Auf diesem persönlichen Verkehr beruhte seine Unterrichtsmethode;
treffend erkiftrt Westermayer selbst die Art seines Lehrers DSderlein mit den Worten

:

'hinflber und hernber ging die Rede bei beiden; nicht um Mitteilung fertiger Kennt
nisse handelte es sich bei, Di^derlein, sondern am eine geraeinsame Geistesarbeit des

Lehrers nnd Schttlers, nm' einen Weehselverkehr im Oesprilehe, bei dem er der Leit«r
war und der Schiller anrw i>rt<'nd durch eigenes Denken zu der Erkenntnis gefördert

wurde"; es ist ein Bild .seines eigenen Verfahrens beim l utenicht; nidit Deduktion
oder bldnktion im modernen Sinne war es, sondeni jene sokratische Methode, im
Wechselgesprftch die Begriffe zu bilden un<l zu Üintern, den Schiller zu luLris^diem

Denken nnd zur Herrschaft (Iber den (Jeist zu bringen, so zunüchst den geistigen

und damit zugleich den sittlichen Horizont zn erweitem; freilu ii M< hürte dazu auch
jene geistige Überlegenheit, jene angeborene Kunst der I>ialektik, wie sie eben

Westermayer in hohem Mals besals. r>ie näch.ste (telegenheit bot hiezu der deutsche
Unterricht, den er immo* als <l*n Mittelpunkt der Lehrthätigkeit bezeichnete.

Bei Besprechung neuer Themata und Kibkgah,' der .\nls.i(ze entwickelte er die

fmchtbarste Viel.seitigkeit der (iedanken und hi< i konnte sich kein Schiller der Mit-

arbeit entziehen. Wie er selbst ein Meist^'r im deutschen Stil war und anf die Wahl
der Themata die grölste Surirfalt verwandte, so verlangte er auch von dem Schiller,

dals er den deutschen Aufsatz als eine Art Kunstwerk auflasse, in dem er .sein

B<'stes leisten solle Daiit i war ihm auch der deutsche Aufsatz der wertvidlste

Sfalsstab fttr die Beurteilung der Keife eines Schülers. Die Beherrschuntr der Mutter-

sprache, die Erkenntnis deutscher Art und Weise, die Herausbildung des Vaterlands*

gefühles war das Ziel des deutsdu n rnterrichtes, aber auch das vermittelnde Band
aller UnterricbtsgegcnsriÄnd'', di'' richtiirr Art von Kunzintration

Zum Verständnis der (.iegenwart sollte der Ueschichtsunter-
rieht fnlnren, den er mit Becht »eine eigene Domfine nannte. Bei seinem ans-

gezeichneten ripdiichfiii> und der furtirescf/t* n Heschälftigung mit (Jeschichte ver-

fUtfte er Uber eine staunenswerte Fülle von Kenntnissen, nicht etwa um bei den
SiAlileni nmi nach eine Ifnsse von Thatsachen m fordern; ndn, sein Zid war, wie
beim dentechen Unienrieht, die Jngend denken zn lehren, hier politiseh denken, d. h.
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ilie Entwickluni; ciiifs (Kilitischen Erriinnsscs von «len Aiitantffn bis /u den
Folifi'n na«^h den vers<'hiedeu>iten (iesichtsimnkten luMirteilcn, und sie üUerliiuiiit auf-

zaklüren Uber die ÄulMruogeu politiücben Leb«us. Fär die schwierige Aufgabe,
hiBtorische PprsQnlichkeiten m>r veneren Zeit flelbutRndie: Kti würdigen, mb er in der
uns ohjcKtiv ^r'^^'t^iiillx-rstt lti ri ll Ti alten (iesrlilcliti' ila- liotc Feld, das rrteilsvennöjfen

der Jugeud zu bildeu. Aber ucben dieser uebr prakti^cheu Verwertnng des Geschieht«'

nnterrichtes wnrste er gemde hier den idealen Sinn der Jnj^nd dnreh «eine eigene

Ve^hning und H^ipeistorun«^ ftlr Hi lden und Heldengriil*«»' in I» ?" ii liirtni , stets

charaltteriatischem Vortraf^ zu «erkeu; jene Uii litnn^:. die in iler Mas-iuvrinimung

das trdbende Element der (resrhiehte erblickt, tnnd hei ilini, der dns jiersi'inliehe

Moment so sehr betonte, keinen Ankhinir Wie sehr er darauf ht-dacht war, <\-\'-

der Schiller ilurch eiyene J^ektüre sein Wissen l^efestifj^e, davon legt die Si hiil« t

bihli(tthck «eines {iymnasium» Zeuynis .il>
.

sie enthillt eine treffliche Auswahl histori-

scher Werke, deren Lektüre er den S<hiUern der oberen Klasse, dringend sur Pttichli

machte — so vor allen Green, Carlyb-, Pierson, SvIh I, Kugler, Heiq-pl

In innigster Verbindung mit diesen beiden Fii< lit in ^(.«iid h\u \\ seine Behand-
lan^ der Klasniker; logisch denken, sittlich urteilen und ästhetisch
geniefsen nnd empfinden sollte die Jnsfend an den Philosophen nnd Piehtern der
Alten lernen Eine Vurliel»' lintft^ er hiebei für die (irieclien. die Römer in ihrer

gröiseren Nüchternheit, aber freilich aiuch bei ihrem Mangel im i »riginaiität, wenig
stens anf dem Gebiet der Literatur, entspniehen seinem Wesen nicht in dem gleichen

Malse wie die <iriechin tnid nnttr ilineii st:uiden ihm Homer, Sojdiokics und der

einzige l'lato mn hiii b>leii 1M>< kannte er nicht verstehen, wie ujan von gewisser

Seite den Fnterricht im (iri» I i rhen beschränken zu müssen glaubt; gerade die

Einfilhning in den (iedankenkrei> der (iriechen, die alle echt menschlichen (iefühle

in einer st) reinen und titis Heulsclien innerlich so verwandten Weise ausgebildet

haben, ersrhien ihm als der Hobepunkt des (ivuinasialnnterricbtes, reichli< h lohnend

Hllen Aufwand an Zeit und Mühe. Nicht viel verlangte er von tier Vorbereitung
des SrbflIerR, aber wRhrend des Unterrichtes murste jeder, wie Westermaver so

<;i*rii»' >i'li luisdriirkte, tii ui/ ihthr/i ir X'-i <u i i t'.'hn oni'j / 1
'

. Sin hd" ff 'l'U'i 'i ilic Hninr-r

lektUre den Schüler in die naive Welt einfacher, natürlicher Eni|)tiadung, »uwie in

die Gmndgesetze jeglieher Diehtang, plastische Ansehattltehkeit (OleiehnisM) nnd
wahre riianikferzcichnnnLr. cinzutühren, so wui-^te < r nii ihn nichtunircii de> Sophokles

dem jugeudlicheii Vt r-<tiindnis die sittliehen konilikte des nieii'^t iilii lien Lebens be

greiflieb sn machen Wie oft mochte er erst l'latons Apologie, Criton, Phiidon

geles<-n h:i'>< n und immer war es fast ein übenjutdlendi-' «n-fölil d«t Bewnind«Tung.
das Ilm »riullte für den schlichten Mann mit dem l»rang nach Erkenntnis der

Wahrheit und dem Trieb, anderen die erkannte Wahrheit mitzntttlen, mit der

herablassenden Ik-seheideuheit und den» stolzen Heldenmut Mit dieser ungeheuchel-
ten. tiefen Emptindnn^'^ war aber auch ein köstlicher Humor verbunden, der sich

nirgends, si lljst ni« ht hei dem emsthaften Kxamen verlengnete» nnd oft Uber manche
Miisstimmung hinweghalf.

Besonders Im geselligen Verkehr mit seinen Scbfllem, denen er gerne
ein-- L'pwis-e Freiheit als Vorstufe filr die akarb iiii-i li. i^-^. srMtti t'', «ar seine srhlair

fertige, geistreiche Hede und seine schwäbische (iemiUlichkeit von nicht geringerer

Wirkung als «la.<« ernste Wort der Ermahnung. Hie Abschiedsreden bei Entlassnng
der Al'itiiriinten leirten so recht Zeugnis al» von der hüben .Auffassnng, die er von

seiuem liemii hegte, und /.uirleidi von d>'r vaterlichen Liebe und Fürsorge filr seine

8chttler. Al)er auch na» h dem Absuhitorium verfolgte er die Entw icklung nnd das

l^bensschick-al der jungen F. uti mit r- ir-t'-m IntoressH» und frente »ich, wenn die
gehegten Kr« arf untren in Krtiilhirig y;inmii,

Wenn au< h die Olterklasse vermöge der Wirkung des Hi i<piels den Ton an-

gibt, der an einem Gymna-sium herrscht, und darum ein Kektor schon durch «eine

eigene Klasse indirekt anf die Übrigen einwirkt, so bietet sieb demselben doch anoh
viclf.Tch (icjei^eulieit, der ganzen Anstalt etwas von dem (ii |)riige .seines

Geistes aufzudrücken. Besonders das Wühl der kleinen Lateiner war Rektor Wester*
mayer am Herzen geleiron, wie gerne weilte er in ihrem Kreise nnd mit welchem
Interes<e verfcdirte er ihre er>ten Ftut^^diritte; in den oberen KI;i--i n hatte er sieh

eine Stunde Fnterricht meist Homer, vorbehalten, um die .Schüler kennen zu lernen.

Wie oft trat er für einen erkrankten Kollegen ein, teils um andere nicht sn be-
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iRsti^'en, teils iiin bei dieser Gelegenheit sich ein selbständiges Urteil Uber die

Ffthigkeiten nn<l Leist luiijcn (hr Übrigen Scliüh r zu bilden. Vor allem iiber wim n

es die Ansprachen bei Beginn des Scbaljuhres imd bei besonderen patrioti8chen

Festlichkeiten, in denen er nnf die Oesamtheit der Schftler eincnwirken snchte. In
(lifsf-n ft'ierlifhon Stunden sprach er so recht von Merzen und wiifste in eindring-

liebster Weise seine eigenen Ideale seinen Schüiem luitzutHiien. Wabrheitssinn,

Arbeitsamkeit, Selbstyerantwortllcbkeit, SelbstbesehTlnknngr, Liebe mm Vaterland,

wahre Frrtninütrkeit, das sind die Eii^cnsclmftrn , zu denen er die .Tuireud t rzi» heu

wullte. In Erinnerung ist z. B. nuch Jedem Zuhörer die BegrUlsung bei Bexiun
des Sebnljalires 1888/^ geliehen, in der er nach einleitenden Worten so fortfurt:
'aber irli mache nu ineii Willkonimfi-nils nbhäBffig Von denir;< isf, in dem jeder Ein-

zelne Tun Euch sich hier eingefunden hat. Nicht willkommen heil'se ich
die Faulen, welche pfesonnen sind, nur soviel zu arbeiten als sie mtlssen . . . .

mit solchen Sklaven hat die SHmle keine (Tenieinsdiatr Nicht willkommen
lieilse ich die Eiteln, die nicht in Hescheiflenheit und I»emnt ihre Pflicht er-

füllen wollen, sondern in unreifer T'berhebung das ihnen noch Versagt« begehren.
Nicht w i 11k (I ni III e n heilse ich d ie T r i v i al en , die iremein Denkenden, die

ohne einen Zug uarh üben ihr Augenmerk nicht darauf richten ilir Wesen nach dm
Bilde Gottej< umzuschaffen, sondern nur irdische Ziele veri< Im n wer also
denkt, hat sicli liieher verirrt;' im foli^tnilen wonlen rlann di<'jenigen ge-

schildert, die ilim willkommen sind Ein ander M.tl knüpfte er seine Mahnungen an
einen lateinischen Spruch, wie 'res severa est verum gaudium' oder an den Er-

lafs, den Kaiser Wilhelm 1 an <'^\w "-Soldaten 'n i l'.eginn des Krieges richtete,

immer waren seine Ansprachen, au« Ii in der Furm oriLciuell, hei dem Reichtum der

Gedanken znnÄchst allerdings fiir die älteren Schüler lierechnet, aber in der (tesamt-

Wirkung des darin hervortretenden sittlichen Enistes imf jeden eindrucksvoll Diese

pädagogische Erziehung der Jugend zu eiuer sittliclieu Auflassung des Lebens
schien ihm die wichtigste Aufgabe der Schule zu sein. Alles Strafen war ihm ver-

balst, Arrest zu geben, bezeichnete er immer fiir einrefugium pädagogischer Schwäche
und nur .schwer entschlol's er sich, in einem Diszipliuarfall die volle Strenge des

Gesetzes walten zu la.ssen; auch dann entliefs er kaum einen .Schüler, ohne ihn an
einem anderen Gymnasium unterzubringen oder bei mangelnder Begabung ihn auf
andere Benifsarten hinzuweisen und ihm die W ege zu bahnen — Wenn auch
Westermayer dem Unterricht in den alten 8i)rachen das Hau|>tgewicht beilegte, so

unterschAtzte er doch keineswegs die Bedeutung der Übrigen Fächer für eine mög-
lichst Tollstftndige Anshildnng der jugendlichen KrRfte. Naturkunde nn«l Zeichen-

unterricht fanden liei ilnti In sondere Unterstützung, ebenso war er auf di*- Pflege

körperlicher Übungen eifrig bedacht und förderte alle dabin gehenden Bestrebungen
dar Sekflkr.

Ein besonders wertvolles Mittel zur F-rziehuntr war ihm der Verkehr
mit der Familie, indem er dadurch einerseits den Eltern den vernünftigen
Weg zur Behandlnniir ihrer Kinder zeii^n konnte, andererseits aber auch den Lieb-
ling oder das SorL:!» tiliind der Familie' t i > i r verstehen lernte Ks hatte für ihn
nicht bloljs pädagogi^hes, sondern ailgcmeiu psychologisches Interesse, die Eigenart
der einzelnen Famuten kennen zn lernen. An ein tiefempfundenes Wort Wester-
ninyrr,-., da-< er mit bt'zuir auf sein 1!' 1-;1nr;(tszinuuer sa^^te, 'Sir Lrlmiln ii a,ir nirlit,

wie viel Thräneu hier schou geweint wurden sind , wurde an dem otteuen (<rabe

erinnert und mit Recht hinsiu^ftt^: 'td>er es sind auch viele Thrtnen dort ge-

trocknet worden' F.r hatte ein mitfühlendes Herz und wuTste sich in die Lage be-

kümmerter Eltern wohl zu versetzen. An die Kitern wandte er sich auch in den
Reden, die er am Schlufs de« Schuljahres hielt; sei es, dafs er pädagogische und
didakti^ehe KraLn-n h<'hrtn(l' lt( *n!er eiiieu Mann wie Dfulrrleiu in trefflicher W'eise

charakterisierte, immer spnieli hus den gedankenreichen, formvollemleten Worten eiae

staunenswerte Kenntni.s der men.sch liehen Verhältnisse, die sich nur durch iangjSh-

rige Erfahrung und natilrliehe Hcobachtnnjrsgnbe erklären liil-f und eine im hiM listeu

Mafse ideale Atiffassung des Berufes. Wer von den Kitern den einfachen Maifest-

feieini oder den erhebenden SehliU'sfeiem beiwohnte, nuK-hte wadil den Eindmck ge-
winnen, dafs die diesem Gymnasium anvertraute Jugend nach wahrhaft hiimaneu
Grundsätzen erzogen wurde.

Aber Westermayer wufste auch, dafs er in den Kollegen tttehtige
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M i ta r iM'i t r r liraiu hte, um <1r.« hohf ZIpI iIlt (i.vmuii>iaIhiMnnir zn prrcichpn

1)r »t (involl übf^rzeiitrt wnr, dalH die IVrsiln I ir h k»-i t des l.chrtTs alU-s liedt-iite. dies«-

sich über nur in riner j;c«isseii Fn'iln'it - ciitfiiltfii köiiii»-, so eiitlii» It .1 -icli aller

jener beliebten Malsregeln, die den Unterricht einheitlich gestalten sollen^ damit aber
die Wirkramkcft des ^nzelnea benchrftnken. Jeder Rollte DRch «leiiier TndtTidnalitftt,

crl«'ich\ it'I Ii 11 Ii wilcliir Methode, seiiifs Amte« walten, weini ihm nur als letztes

Ziel die Bildung deä (ieiätea und die nittlicbe Veredlnn^ der .lugend vorschwebte.

Freilich war es ihm bei den hohen Anforderungen, die Westennajer in dieser Be-
ziehung an sich seihst und seine Kolleijen stellte, und liei seiner leidensehaffliehea

KMipfindiin^sweise oft schwer, sieli zu lieherrsclien ; seine Liebe zur Jugentl kftiii

snweilen heftig in Konflikt mit persönliehen Küeksirhten ; aber (ioetlies Wort 'Leiden-

schaften kilnnen aucli iresteiL:» rte 'ruirmden ^rin . tfilt auch hier, nie waren es

eiLfitistischp Mtitive, die iiin in seinem \ erhalten leiteten, stmdern nur der unUber-

windliche Kran^r den Intci-essen der .luvend sn difnen. 'Sed ubi ofticio sati-i u tmn,

nulla ultra potestatii« personn'; im gcsellitfen Verkehr mit den Ktdle^en suclite er

Erholunir und Erheiteransr; besonders in jenen irenifltliohen Stunden de« Sumstiuf-

nachmittags, die er mit Pinf Jiissinirer und Nit^elsbach so regehniilsjo' lu'

suchte, bot er aus dem reichen Schatz »einer Lebenserfahrung Ernste« und ikiteres.

Altes und Neues ; gar manehe wertvolle Bereichemng ihrer Lehenmnschannng haben
hier dia jöngferen von den älteren Kolh iren irew<tnneÄ und mit . im r >,'ewi>-en Weh-
mut wird wohl jeder Teilutdimer bei dem (iedunken erfUUt. dal- jene drei Milnuer,

so durehans verflchieflenartig in ihrem iranxen Wesen und doch so verehrnna:«wnrdig
joder in seiimr Art. so rasch na' In in nider dem Leben entrissen wurden U'iilirnnd

seiner Amtszeit (iel ihm durch KinlUhninu' des Seminarjahres nodi die l»e>ondere

Aufgabe za, die Anfftnger im Leln amt für die kllnftiire Thäti<rkeit
vorzubereiten Tlier war es nicht die Theorie, die er mit den Kandidaten be-

handelte, sonilern aus einer unerstdiöptlichen Fülle praktischer Lebensweisheit hot

er ihnen da- Best*' zur Hejehrunj; iHier alle Krairen, die den kihiftiicen Lehrer aufs

nächste berühren. Der junge Kandidat sollte Freuden und Leiden« ^ichwierigkciten

nnd Gefahren «leineft kflnftigen Amtes kennen lernen, aber aneh die Mittel nm den
.Aufu'aben desselben L'ewachsiMi ZU s< in /iinie list diente n di' -t-m Zwecke dii' Probe-

stunden der einzelnen Kandiduteu mit der daran .-«ich .schliei.sendcn Kritik; den Mittel-

Iinnkt aber bildeten die Vorträge des Leitenden Aber die Tcrsehiedenen Seiten der
praktischen Thilt i:jk<'if Hiebri u'iiiL' Wiv-termaycr von tlem kleinsten Kreis au-;, ili ni Vrr

la»»f einer einzelnen Leiiistiinde mit allem, was sich durm >rlili. ist, behaniieitr dann
im weiteren Verlauf die Lehrmethode in den einzelnen l-'arlirrn, die Bezieluiny-eu

der Schule zur .\ursenvvelt, schliel'slich di-' KiL:cn>i Imfleu des l.i hrers als di - Vor-

liildcs lilr die.luireiid und aiulererseit*» den S<!iiilir nach seinen L'ut 'u und schlimmen
Seiten Kindrui ksvoll war hiebe! nicht hhds der Inhalt, sondern auch die plastische

Form, in der er dem Hftn^r «rewisso Wahrheiten bot Wenn er z. B. vor den

schwieritren .Schularbeiten durch den humorvollen Vergleich warnte: 'eine Schularbeit

sidl kt'in (larlen mit Sl.icheldriiliten und Sellist;:es( ho^^cn .ii in oder es empfahl, der

Jugend eine ^«^wi.sse Freiheit zu lassen mit <ler Begründung, man milsse Ventile

Offnen, nm (*bermnn« hintanznhatten, oder wenn er gewisse Übungsbücher mit 'wohl-
as-.o tii rtt n Iff rkaimm in' verirli' h, so haben sich di r.ivtiire Malmuniren wohl jedem

Zuhörer unvergeislith eiufjeprägt. Nicht etwa w<dlte er seine individuelle Methode
als die richtige den Kandidaten empfehlen, vielmehr wie:« er immer auf die von
ihn) vendirti ii Meister der PiidaijoLnk M'VL'cr, l>r>derlein, Held, Naiielsbacli, Heer-

wairen, aurh (». .lügtr hin, wohl aiier w.ir es ihm die wi<hliy:.ste .\ulgabe und Ge-
wissensache, seine eigene i deale Auffassung von dem Lehrberufe als einem
lieiliiren l'ienst an d i' r .1 u L'en il . jene liiferordnunsT der eitreuen Interessen

und die II im h a 1 Ii 1 11 n ir vor der j u e n d 1 i c h e n Seele den jiintreren Kolley'eu

recht dringend ans Herz zu I» t;en. (lar manches .^ameukorn wurde in diesen Seminsr-

stunden ausgestreut, de.<i.seu üedeutnng dem einzelnen erst in seiner späteren Wirk-
samkeit snm vollen Bewnfstsein kommen wird

Westermayer erkannte wohl, dals ilii I,. lii tli iti jki it weiren d> r ( ileichniäfsit»-

keit der Aufgabe und de,^ MangeU an eigcutlich produktiver Arbeit leicht eine

gewisse Einseitigkeit nnd Pedanterie mit sich bringt, wenn nicht der «inxelne dnrch
w i s s .-n ' h 1 t" • I ic Ii I- Thiitiirkeit imm<r wieder den i,'eistiLr>'n IV-itz enieuert

und erweitert Wie er darum jedes wisseu.schaH liehe Mreben .seiner Kollegen auf.i
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bereitwilligst^' unterstützte, so erfreute er sich atich selbst zninal In einer Zeit, dn
ihn Amtsj^eschiiftc» und Kücksichti-n auf scino Gesundheit noch nicht hinderten, des

GlOckes, «las, wie er einmal schrieb, auch ein bescheidenes Schaffen in sich trägt,

und doch war diene literariRche Thliti^keit keineswegs eine gewObnIiche. 18K2 gab
er die Auflage von Kotb's, rinli i^(•lle^ (J »•.<«> h ich te in neuer Bearbeitung

beraas, der schon im Jahre 18U1 eine 4. Auflage folgte; 1884yH(> erschien die

9. Anfinge von Roth'«, RSmischer Geschichte; die weite Verbreitung IMder
Bücher bezeugt aui st' ii ihren Wert Sine iru et studio vcrniochtc Wp^ttTin^yiT

bei seiner ganzen ^aturaulage die Helden der N crgaugeuheit nicht z\i beurteilen,

aber «eine Stärke liegt in der lebendigen Sehildemng, in der Begeisterung, mit der
< r i1t'n T-eser fortreifst, und in dem schönen iirüirnant' n ^ti] Xclu n dem historischen

üelüet j[>tlegte er auch die Erklärung vuu klatit»iächeu W eikeu, iudem er gleich

einem jieneren Meister der Philologie dem antiken fohalt vor atlem ein eeht dent*

sches Ctewaiid zu geh«'n suchte uud il' ii Gedankenganir narli ili r sarlilirhen und
ästhetischen Seite erläuterte; so behandelte er die Elektra des .Sunhuklcs (lö72 hei

Ddchert erschienen), dann Piatons Lysis nnd Protagoras (1876 und 1885);

auch diese Schrift' Ti f;iii<l»'ii nllLrt-iiifinf Anerkennung- und werden vor lüleni lOr Ein»
fflhrung in philusuphische« Ueukeu jederzeit ihren W ert iM'halten.

S(t sehr auch" Westennayer, dem die Lehrthiitigkcit so recht Lebensfreude und
Lehenslii'dürfnis war, diesem ihn innerlich hefrieiliLrcndtn Berufe seine volle Kraft

widmete, so treft'eud er auch das Schul und Studierzimmer nls das eigentliche Feld
Keiner Titiitigkeit heseiehnen konnte, er bewahrte sich doch ei u w :i Ii rhaft mensch-
Ii che« Interesse fUr all es. wjis des MeuHchen Herz bewegen kann
'Honio sutu, liuuiani nil a nie ulienuni jjutu gilt von ihm in vollrra Mal'se. Am
politischen Lel)en perartnlitb teil zu nehmen, daran hindert»; ihn seine Abneigung
gegen das Parteis-ftriebe, widil auch die Besorgnis, seine Kraft und Zeit dem eigent-

lichen Berufe zu entziehen, aber wahre Begeisterung erfflllte ihn tlir alles Grofse .

und Herrliche, das er in der engeren Heimat, wie auch im deutschen Vaterlande
erleben durfte; durcii imtiouab- Erziehunir der Jugend glaubte er rini In sten seinen

Patriotismus zu hethiitiiren und uu seinem Teile zur Gröfse und deui iaihme Deutsch-

lands beizutragen. Treiu' Liebe bewahrte er den Freundi u seiner .iugendzeit uud
verfolgte ihr Lehensschicksal mit liebevoller Teilnahme. Pas Gefühl nicht für sich

allein glücklich »ein zu können, sondern si in Glück in dem Wohl der anderen zu
suchen, war ihm von Natur ins Herz gelegt, und zeigte sich im Verkehr mit
seinen Freunden; er liebte den geistreichen Austausch der (Jedauken auch mit
Jüngeren, die ihm nühertraten, nnd stand ihnen gern mit Rat und That zur Seite;

wie wulste er durch seine humorvolle Art zu erzälüen, durch den geistreichen \\'itz

und seine umfassenden Kenntnisse die Unterhaltung zu beleben und das Interesse

der Hörer zn wecken Kaum hfirte njan ihn klagen, am wenigsten über sich selbst;

es erfüllte ihn eine frisehc, heitere Lebensstimmung, die ja wohl zum teil glückliche

Naturanlage war, aber auch aich grfbidete auf seinen (ilauben an die edle Natur
des Menschen, sdne ideale Anffassnng aller menschlichen VeiMQtnisse , nicht zrnn

wenigsten in dem freudigen SchalTen und der daraus fliefsenden Freude ihren Grund
hatte. Freilich ist auch ihm der Kamp! des Lebens nicht erspart geblieben, am
wenigsten der Kampf mit dem eigenen Temperament; wenn er wiederholt den
Gharakter n\- iLi- 'korrigii-rfe Teiii|ieranient' bezeichnete, so lärst dies geistreiche

Wort nicht nur erkeimeu, wie richtig er die innersten Kräfte des Menschen zu be-

nrtetlen wnftte, sondern wie er selbst darnach rang, das erregbare Temperament in

die Bahn der sittlichen Ideale zu leiten.

Eine StiUte,\n die die Unruhe und der Streit des Lebens nicht dringen
sollte, war ihm die Familie; aneh diesem engsten Kreise seines Wlricens gab er
etwa- vnn dem (tcjirSge seiner Art, neben der Einfaehlieit und Schlichtheit im
AuTseru ein gemütvolles, durch geistige Ideale bereichertet^ Leben; hier im trauten

Familienkreise fVhlte er rieh glflcklfeh nnd erwiderte treue Liebe mit sKrtUcher
Fürsorge und aufoiiferungsvoller Hingebung Eine scdiwere Lttcke rifs in dieses

Familienglück der frühe Tod des ältesten seiner 3 Söhne und beogte den soust so

•turken .Mann tief darnieder; mit um so giOfserer Liehe nmftng er die nun Täter
losen Enkfdkinder.

Aber dieses innerlich so reiche Leben wurde diudidruugen von schlichtem
Christenglauben, 4^ sich nicht in liel Werten Snrsert, sondern sich in der
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|i^iiz*>n Auffassung des menschlich»*!! Lclien« zdgt. Ein Keind alles S(hein>yesena

halste er gerade anf diesem innerlichsten Gebiet jegliche Unwahrheit nnd Äufser-
' lichkeit; so sehr er bei den Schttlern religiöses Gofühl zu werken suchte, eben so

sehr widerstrebte es ihm. die l-'rcilieit des ein/einen in Ausübung der
religibsen Pflichten irgendwie zu beeinträchtigen. Hat ihm >elbst auch
der im Elternhans hemchende religiöse Sinn den Weg fftrs Leben gi wieseit, so war
er gerade durch das Studium «b i Alten zur WertMiliätaniig christlicher Sittlidlkeit

und christlichen Glaubens gefUlirt wurden.
So anagernst^t mit be!*<nidereii Gaben, leitet« er 14 Jahre da« Erlanger ilym-

nasium, an dem ainli >ein I.elirer Döderlein sn sei^tnsrrirh ^cuiikl li.itt«-. Jn.'n!;!.

widmete er seine Kraft dem Lelirberufe. Wenn ihui auch die iauere .Stimme der

Selbstkritik den eigentlichen Marsfitab ftlr den Wert seine« Handelns bot, so freute
er sicli dneb aucli der Ibinkbarkeit >> iiier Schüler und Freunde, der \'erelinini; und
Auerkennung, die er in weiteren Kreisen fand, und der Auszeichnung, die ihm von
höchster Stelle zn teil wnrde. — Schon seit einigen Jahren machte sieh eine bedroh-
liche Sehttäeliung dci S< likruft bcm« rl;l' ir die nur durch die kon-eijnente Befolirniig

der ärztlichen N'urschrifteu hiutaiiKehaiteu werden konnte, im Laufe des letzten

Sonmerseraeeters zeigten sich immer deatlfeh^ Spnren eines schweren Ni4»«n1eid^,
80 dafs die Arzte ilini iinch v<.r Schluß des Semesters Mifürfiire Heurbiubniiir an

rieten. Aber Westennayer wäre sich »elbst untreu geworden, wenn er hint«*r diesen

rein praktischen Erwl^piingen nnd den Kflcksiehten auf die eigene Person die idealen

Kurderunireu der PHieht biitte zujibk treten lassen Jetzt hatte er keine Zeit krank
zu sein Ich kann meine Abiturienten fluch nicht im Stiche lassen , ilamit itH-hi-

fertii^rte er seinen Willensstärken Entscblufs, erst alle Geschftfte des .lahresschlusties

/u erb'ilij^en, U!n dann Ileihmu' in Bad BrflckeniMi zu surhen Aber ilie I'\'rien-

zeit, sonst so ersehnt n.irh <ler Arbeit des Scliuljabres, sulite ihm liaU'rij'b' Kuhe
von der Arbeit de« Leben> liriiiü:en. Am 1. August Mittacfs starb er in Ba<i Itriii kenau,
trejiMegt Von treuer l.it'beshantl und i^' f röstet durch den Zus|iruch eines langjährigen

Fieundes ; in ilem nahe j^eb irtMien iiini. -iantischen Kireb<l<trf Zeitlofs wurde er unter

der Teilnahme Von Kolletren, Freunden und SchUlern bestattet

'(it'lieii Sie der Moib kinnklp it des Pessimismus in lliien Hi rzen keinen Kanm\
Halten Sie die Kahne des Idealismus hoch treyeniiltei einem zweiten Feinde, dem
Uaterialis!nus' IMese letzten Mahnnngen, die er a!n Schlosse des Schuljahres 1899
an seine Abiturienten richtete, entbnlten zui^leieb die Summe seines eigenen Leln-ns.

— 3Iöge dieses j;ild in dankbare!', auirirhtiirer Ven bruni; tfezeichnet dazu beilrageu,

bei denen, die Westerina.ver persönlich LM-kannt haben, die Erinnerung an diesen

ireistvollen Ihimanisten, echten Freund der.Iuirend und warm em-
!• f in d e n d e n , ideal ^'esinnten M e n sc h e n zu erlmlteii ; möire es aber auch den
Femerstehenden eine so durebaus eigeiiarti:.' rer>rinliclikeit näher bringen und in

ihnen den iMauben an die Macht einer idealen Lebensauffassung stärken.

Zweibrllckeu, Dezember 1S91>.

Gyninasia)])rofessor Dr. C. Wunderer.

PersoDalnacbrichten.

F! r II ;i II II t ; :i| an biiiiiaiiist iscbeii Aiist;i!ten: Prie'^ler G^. Maurer zum
(iyinnprot. t. kath. ileligioii am Gyinu. zu ivuseuheiiu : Joh. ^)tein bauer, Assistent

ara rro^'viiin. Windsbach zum GymnI. daselbst; Adolf Fortsch, Assistent in

Zweibriickeii. /luw fiyrniil. am Pri'^yiiiii. ("ittitii/eii ; .los. I " .1 n ii c r . .Assistent an der

liealschute i^i<:h$>tiilt zum Studienlehrer iu Annweiler (N »Sur.); lleior. Wieleitner.
Assistent in Speyer, zum Oymnl. daselbst CMathJ; Ootthiff Haffner, Assistentin
Fürlb. .' (iy iiiiil. diisi'lb'-t ( M;it Ii. ) : l'bil. ,\d. M :t 11 n , .\ssisf .-rit am Pm^ryninasiiiiii

Kirchbeimbolaiidea , zum Gymid. daüelbst (.Maih.Jj Fi'iedr. Ii ey ser, Assistent am
Progymn, riTenheim zum Oymnl. daselbst (Math.): Peter Dicstler, Assistent am
neuen (lymii- in B;ii]il'er;^'. /iiiii Gytnnl .n-i I'n niirkbeim; Priester Abn's

Mayer, Doniptarrkuop. in München, zum tiymnprut. tür kath. lleligion in Freising.

b) an Realanstalten: Krnst Kemmer, Lehramtsverweser am Kadettenkorps
in München, zum Gyronl. daselbst; Joseph Hetzenecker, Assistent am Realgymn.
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W Iii / Iturg. /um llt'all. au der Kieisrealj^clmle Augsburg (UimI. ) : Alcx iiicler Dick Ii a u t

.

Assistent an der Healschule Metiiininrreii. zum Hcall. 'm A>i liitfVenhiirij (N Spr.l:

Uiidolf l'taiMi, Stiidicnl. in Annweiler, zum Redl, im Hut (N. Sjir ): H- inrieh

Deinzer. Asisistent ander Ifealsehule Kif/.ingen, /um Heall. in Weissen Imrf,' i.Math.);

Karl Koch. Lehramtsrerw. in Weisseriburji, zum Reall. cUuelbtt (Math.); Kritz

Kreut er, LehrataUverw. an der Kreisreulschule Regensburg, zum Reall. daaalbBt

(Math.); Job. Schretzeiimnj'r, Lehraintsverw. in Kronach, zum Reall. da>
uAhit (Math.);

Assistenten: uN Assistenten wurden l^eigegeben : a) an humanistischen An-
stalten: Der gei)riipt'te Lehramt^kaadidat Jub. Korn bucher dem neuen Gyniu.

in Bamberg;
b) an Realansf alten : Abraliam Tachauer der Realschule Gunzenhaus^

(Math. u. Phys.); Job. Keniat der Realsichuie Kiehstätt (N. Spr.); Dionys Jobst
dem Realgymn. Wür/burg (Real.); Philipp Raum der Realschule Kitzing«a (Math.);

Otto Broili der Realschule Memmiugen (N. Spr.).

Versetzt: a) an liumaniBtiBche Anstalten auf Ansuchen: Jul. Stiefel,
Gymnl. am Progyiiin. Dürkbeim, an das <Tyinn. Rayreuth.

h) an Realaustalten ; Dr. Alois deistbeck, Reall. an der Kreinrealscliule

Augsburg, an die Ludwitrskreisrealscliule in München (Real.); Willi. K r e u t e r .

Reall. in ^^ . i^teim. an die Kivisrealseliule Passau (N. Spr ): Karl K n e ii e r , Reall.

an der l.ndwijfskreisrealHchuIe in München, nach Weilheiui (N. bpr.); Nikolaus
Martin, Iteall. in Aschaffonburg, an die Ludwigskreiarealschttle in Mfinehen
(N. Spr.)

Aui^zeichnungen: Verliehen worde der Verdienstorden vom
hl Michael 4. Kla.sse: dem Gymnaaialrektor Dr. Friedr. Ohlenachlager in

München (Ludwigsg.)-. dem ßymnnsialrektor, Mitglied des Oberste Sehalrates,
Dl .

'i^ isr;^'^ Orterer in Eichstätt; dem ('.vinn|>rof. am MaximiUanigymn., Mi1|fUed
des Obersten Sebulratci, Cbristxph Di et seh;

dem Studieninspekt'ir am Kadettenkorps, Gymnasialrekter Renedikt II as e n

-

Stab; dem Rektor tler Industrieschule Miincben Dr. Job. Schumann; dem
Prof. fiir Zeichnen am Real^-^s um. Würzburg. Ileitirich Pixis:

der Titel eines Kgl. Überstudienrates: dem dymnasialrektor des
Neuen Gymn. in Nürnberg Dr. Maximilian Lechner;

der Titel und Rang eines pmt e s t a n t i s chen Kgl. Kirchenrates:
dem Gymnasialprot'. in Bayreuth Karl Nügelsbach;

der Titel und Rang eines Kgl. Gymnasialprofessors den (tvin-

iia.siallehrern : Michael I'öllinger in Regeiisburg (A. G.); .losef Dürnhof"«'r
in Passaa; Karl Seufferheld in Kematen; Josef Bleicher in Ingolstadt;

Aug. Needer in Rosenheim; Heinr. Volk in Regensburg (N. 6.); Gusi Voilmann
in Bamberg (N. G.); Karl Wurm in Landsh t

:

der Titel eines Kgl. Prof. mit dt?m Range eines ftymnasial-
professors den Reallelirern : Nathan Hausmann in .\nsb:ich ; .loh. Nep. N i k las

in Traunstein; Job. K a m a ri ii an der Maria- There-sia-Krcisrealschule in Münclien;
Job. Ullrich Ley in Landau i. Pf.; Joh. Andr. Kl an er iu Eichstätt; Priester

Job. Nep. Branner an der Luitpoldkreisrealscule in München; Dr. Wilh. Fried

I

an der Kreiftlandwirtscbaftflachule in Lichtenhol

Oberster Schulrat: Der Univ.-Prof. Geh. Rat Dr. Iwan Ritter von
Müller in München wurde seinem allei'untei-tli;ini|_>-'.tpn Ansticlien ent-']ire('!iend

von der Funktion eines ordentlichen Mitgiit;des und stellvertretenden \ ur-silzendon

de« t)bersten Schulrates enthoben und demsellten in wohlgefiilUger Anerkennung
seiner in di.--er fligensehal't mit trewissenhattem Kiter und treuester Hingebung
gelei-sletea, iaiigjalirigen, ausgezeichneten Dienste iler Verdienstorden vom heiligen

Michael 2. Klasse verliehen; Obersstudienrat Dr. B. A r n o 1 d , Rektor des Wilhelm-
Gymnasiums in München wurde aum ordentlichen Mitgliede des Obersten Schul-
rates ernannt
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In liuheHtaud ver»et«t: a) an huiiiHtiifitixchfn An8talt»'n: Lorenz
liu r l e n H t ei n . (lyrnnl. in Bayreuth tÜr inuiuT unter hnldvollst^r Anerkennung;
olieil*«» NVillil)alil Kausi-li. (iynin|ir<»i. f. katli. Kelijjrioii in Freisinn;

b> an liealauiitalteu: Job. Madel, HeiUl. «n der Ladwigtkreisreaischule in

MQiiohen auf ein Jahr; ebenso Dr. Anton Weiding^er, Reall. ui PaaMu (N. Spr.);

eli«n»(> .\<l<<lf \V ;i 11 »• r . I'nif f"iir IN ili-'n an ilfr I'<-.il-<chule Krlmng^n; Franz
Schmitt, vurtnalH Ueall. in Aschall'enburg, auf ein weiteres Jabr.

fiestorben: an humanutischMi Anatolten: JoMf Bayer, Oymnl. a. D.

'

III .Miiiielii'n ;
•

an Healanstalteii : Dalli K ii j^e i in a n n , Reall. in Hamberg (Chemie); Joh.
Nep. Heinsinger, Keall. in Landshut (Nat).

Aufruf ')

Am 1:5. |)fzeiiil)t'r des verlloMMenen .lahies verstarl» iler rrofef<5.i)r am Kluster
Unser Liehen Krauen in Mamkliur^' Herr Conrad Ottomar Meyer. Hat tler uner*
liiftliclie Tod d uuit eine klatVeiule Lücke in den Krei«* seiner Familie und »einer

persönliehen Freunde gerissen, liat nicht minder der (iesamte höhere Lehrer-
Mtand unseres Vaterlandes in dem I)ahin^escliiedenen einen .seiner besten Vor-
kätiipi'er verloren. Er stand anter den Gründern des rroviozialVereins Sachsen
in erster Heihe, und sein Name ist mit der Geschichte de« weiteren Verbandes
unserer St:iiide>,vcrtrel un;r auf das eie^'ste verkiiii]»ft ^ iti. leidensehaftlielie Liebe
alter /.u unserem Stunde, zu dem ibn Neigung und Herul geliilirt. l>ezeugt das
grnhe Werk, da« er uns hinterlassen, seine nreifir^nste Schöpfan^^, rfie SterlMkaSM
der akademisch gebildeten Lehrer.

Aus kleinen .\nt"an<,ren. urspruuj; lieh nur fiir die Provinz Sachsen geda<:ht.

hat sieh diese Kasse, dank der rastlosen Thiitigkeit des Verstorhenen, m einem
I inraiiet" entwickelt, tler sich mit den (Jrenzen unseres deutstdien Vaterlandes
deckt und ist ein liaiid geworden, das die (iiiedcr unseres Standes unautlöslich

zuH.immenschlielst. Reichen Setfeti hat diese Sehöpfung soh<m in Tagen der Trauer
und Not gespendet, sie bedeutet einen Trost lÜr jeden Ton nns^ wenn der Ge-
danke des Todes an ihn herantritt.

Pie I nter/eichiieten sind von der l lter/.euL,'un;j fifetiM^en . «lafs e8 eine

Kbrenpllicbt der Kasseuuiitglieder ist, ihrer l>aukbarkeit gegen den Schöpfer dieses

Werke« einen sichtbaren Ausdruck zu jreben. Sie uchlapen deshalb in Oberein-
-'ii:,-; iiii'j iiiclirf i.'Ii<-[) iihiilichcn Ami jii[?'_;cn von :tul''-c|-|];illi Nur, Ub6r dORI

Grabe des Verstorbenen ein schlichtes, aber würdiges Denkmal /.u errichten.

Bei der t>ereits so beträchtlichen Mitgliederzalil der Kasse durfte die Auf-
hrin<ruti;r der Kosten für das '^'e plante Denkmal keine Schwierigkeiten veranachen,
wenn jeder sein Schertlein heiträyt,

Die Beitriii^c werden im Laute des Febru ii 1 .1. durch die Vertrauen»-
luänner an die .\<lresse: (Hierlehrer Matthe«, Magdeburg-Werder,
Mitteistrasse 41t, erheten.

MagdelMirg, den 1. Januar 19()0.

Bradhering, Dett<t. Gebler,
wtHM. Lebiw «tt dvr MaMrIiinMi- OberMuw md Kgl. Dmn' Uberklumr «in

bsiiNchnl«>. KymniMtinm. Kflnie Wilht'ltiM-OymnMiiini.

Dr. Hertel. K a n n fr i e 1 s e r . Matthes.
l'nifrKMtr mux KJ<Hit<!r U. L. Fnuvu. rr<it> K4«r an «lor liiu ru li<-<4> liuln. Ol>frl«hrer au der B—iThule.

Dr. Nord mann,
Obcrlehmr sai Bealgyniiniwhini.

'l J».'» iIi-' \>Hi IM \i r>-l'Ml» Ul li Vr"t <'. (> M.-y. r in Mutii. lmr^; !• ^'ruu.li M< rl^i ka-^- inn ii

In Uayrni MiUili<'<ler K*'l»i><l''n h»t , mo Klaulit*iu wir Uoiii .VUMiichtiu ihn Motfduburgi'r Aums> huMxf

«

Hill KwtaatuiM obHintabMid«« Atiflntft« entaiHraGlMii zu Mlleu (Die Red.).
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X. ^"bteilVLiügT-

Abhandliingeo,

Weitm Bemerkangen nur tndnktireii Hefkode und zur
Spraekenfolge.

Bekanntlich war es mir wegen der vorgerfickten Stunde bei der
Generalversammlung an Ostern 1899 nicht mSglich, auf die Einwände
zu antworten, welche mir im Anschliifs an meinen Vortrag über
„(^yrniiasialrpforni und die Reihenfolge der fremden Sprachen beim
Unterricht" gemacht worden waren. Deshalb sei es mir gestattet,

hier darauf zurückzukommen, um so mehr, als inzwischen Kollege

Dr. Vogel seine Ansichten über die induktive Methode in diesen Blättern

ausfuhrlich dargelegt liat.*) Da er bei seiner mündlichen Erwiderung
seinem Erstaunen Ausdruck gab darüber. ,,dars der klassischen Philo-

logie ein Sündenregister vorgehaltcMi werde von einem Manne, der

doch die Praxis nicht für sich habe", so muüs ich wohl zunächst
meine Berechtigung, in diesen Dingen mitzusprechen, zu begünden
suchen. Hätte ich etwa über den Sprachgebrauch Ciceros oder über
die Auslegung des Sophokles, also über Dinge, die die klassische

Philologie als solche betreffen, Behauptungen aufgestellt, so wäre
jener Einwand am Platze. Allein hier handelt e.'; sich um rein päda-
gogische und methodische Fragen, und es ist doch wahrlich kein

triftiger Grund vorhanden, warum einer hierin nicht soll ein

Urteil sich erlauben dürfen, wenn er nicht nur den altsprachlichen

Unterricht aus seiner eigenen Gymnasialzcit kennt, s^ondern nahezu
i20 Jahre als Lehrer für neuere Sprachen am humanistisc hen Gyrnnasiuin

gewirkt und dabei reichliche Gelegenheit gehabt hat, die sprachliche

AusbilduDg der Schuler überhaupt, sowie ihre Leistungen im Latei-

nischen und Griechischen beim Absolutorium zu beobachten, wenn er
femer über methodische Fragen viel gelesen und nachgedacht und
manche Erfahrungen gesammelt hat und noch täglich macht, wenn
er schliefslich doch auch der Praxis des altklassischen Unterrichts

nicht so vollständig ferne steht, indem er bei der IJberwachung und
sehr oft Unterweisung seiner Söhne nicht blofs den jetzigen Betrieb

kennen gelernt, sondern auch immer wieder die Frage geprüft hat,

inwiefern eine alte Sprache anders zu lehren ist als eine neuere, in

welchen Punkten aber auch die gleiche Methode auf beide angewendet
werden kann.

*) J. 1899, 9. a. 10, 8. 679 ff.

BUtter f. d. OfBniMtatoduilir. IZXVI. Jthig. IS
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Wer meine Broschüre und inoinon Vortraj; iiiclit selbst gelesen

oder gehört hat, oder wer sich nicht mehr genau meiner Ausführungen
erinnert, mufs in manchen Beziehungen nach den Worten Vogels eine

ganz unrichtige Vorstellung v<m meinen pädagogischen Ansichten und
Wünschen bekommen. Beispielsweise sagt er, ..es werde von mir die

induktive Melhode als Allheilmittel auf den Schild crhobt'n'', wfdirend

ich doch ausdrücklich immer nur die vernjitteln«!«', die ^^cmTifsigt

induktive Methode empfehle, welche sich von der extremen selir

wesentlich unterscheidet. Er spricht von der Neigung, die Grammatik
iieiseite zu schieben und sich auf Dberselzungen aus den fremden
Sprachen zu beschränken. Das trifft bei mir nicht zu, wenn ich mich
auch gölten Üborlreiiningon auf dem rj('l)iete der Grammatik wio l»t'i

den Über<H}/iin'^'on in die P^rciiuispraclie ausges])rochen habe, (iewif-;

sind die nieisleu Sachverständigen mit mir der Meinung, und auch
Rektor Dr. Deuerling hat sich bei der Versammlung in Wurzburg
dahin ausgesprochen, wie wichtig es ist, beim Sprachunterricht —
und zwar ist hier kein wcsonliiclier Unterschied zwi.sclu'n einer allen

und einer neuen Spraciio ~ niclit nur ein.seitig das Aufjo. sondern

auch das Uhr vm berücksichtigen. Während ich nun deutlich sagte,

dafs Ohr und Auge des Schülers zugleich beigezogen werden sollen'),

finden wir in der Erwiderung Vogels die Worte: „Das nur(l) Ge-
sprochene enUdiwindet dem Ohre nur zu leicht. Darum ist es

schwieriger und zeitraubender, den Lehrstoff mir(I)nach dem (le-

hör zu üben.** Damit IrilU oi- nicht mich, sondern die extremen
Reformer, die ich ebenso bekümpte wie er. Im Zusammenhang hiemit

steht eine Stelle in seinem Aufsalze in den f,Blätt6rn*\ wo er sagt,

es sei „mehr als eine Überlriebenheit, das Geschlecht von finis an
dem Verse: ,est modus in rebus, sunt certi denique (Ines* merken zu
lassen"."^) Wer sich die .Mühe nimmt, S. 15 und 13 meiner Rm^cliüre

nachzulesen, mufs es mit mir für zweifellos betraclilen, dal's jene Stelle

sich auf mich beziehen soll, wird mir aber auch zugeben, dafs meine
Worte im Znsammenhang etwas ganz anderes bedeuten, als was sie

nach Vogels Darstellung auszudrücken scheinen. Ich habe dort gesagt,

nicht etwa, dafs man vor Sextanern da.s Gesclileclii der Substantiva

allgemein an lateinischen Versen lehren solle, .sondern dafs keines der

betreuenden Wörter anders als mit einem passenden Adjektiv gelernt

werden sollte, wobei die beiden Wörter zuerst vom Lehrer in der
Schule, dann hier wie zu Hause vom Schüler wiederholt laut aus-
zusprechen seien. Dann habe ich beigefügt, manchmal könnten auch
Sätze ^Mito Dienste thun, und habe als f^-ispiel erwähnt, nicht dafs

das (!('«cIi1l'l1i1 von finis gleich im Anfang an jenem V'ers gelehrt

werden solle, sondern dafs es später im Geist eines Schülers „dauernd
hafte*\ der laut sprechend und aufmerksam jenen Vers gelernt habe.
Dabei dachte ich auch an die folgenden Jahre, wo sich ja nicht selten

Unsicherheit auf dem Gebiete des Geschlechts der Substantiva, und

V) Broschüre, S. 12.

*) a. a. ü. b. CbO.
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zwar manchmal bis in obere Klassen zeigt, zAimal wenn der Schüler

im Französischen z. B. la fin gelernt hat. Der Vers sollte im all-

gemeinen ein Beispiel daliir sein, welche Vorteile die Vorwendung des

Ohres wie überhaupt der zusammenhftngende Satz bei der Sprach-
erlernung gewilhren. Es wäre gewifs wünschenswert gewesen, dafs

Kollege Vogel sich zner>t über meine wirkliche Meinung vergewissert

hätte, bevor er geringschätzig von „solchen Aposteln der induktiven

Methode" spracli.

Die Ausführungen Vogels sind nicht frei, von Widersprüchen.
Sehr auffallend war bei der Versammlang die Behauptung, die induk-

tive Methode habe ,.jetzt doch fast schon wieder abgohaust". Er hat

ja, wie p> scheint, das UnzulrelTende dieser Behauptung nachträglich

selbst gefühlt und, um nicht ,.fnr einen Verächter pädagogischer

Weisheit zu gelten", sich in den „Blättern" ganz anders ausgesprochen.

Es gereicht mir zur lebhaftesten Freude und Genugthuung, zu sehen,

wie er mit mir, „einem solchen Apostel", vollständig übereinstimmt,

wenn er nun sagt: „Darüber, ob die induktive Methode im Unter-
richt verwendbar sei oder nicht," (um etwas anderes hat es sich,

nebenbei bemerkt, bei mir nie gehandelt) „läfst sich überhaupt nicht

streiten: sie ist einfach unentbehrlich. Streitig ist nur das Mafs ihrer

Verwendbarkeit." Ferner: „In der lateinischen Sprache wird anfangs
die induktive Methode überwiegen müssen." Wie pafst nun aber hiezu,

dafs er sonst so scharf gegen dies begünstigte Kind der materia-

listischen Zeit- und Geistesströmung'' zu Felde zieht, dafs er sie mit

der „Schablone des Tünchers" vergleicht, sich über „diese in der Schule

geübte Induktion" lustig macht und vom hohen Rols herabsieht auf
„dies Steckenpferd, das auch er einst geritten"? Diese Widersprüche
lassen sich wohl daraus erklären, dafs Vogel die induktive Methode
der Extremen und die gemüfsigle nicht genügend auseinanderhält.

Aulserdem glaubt er zwar die induktive Methode grundsätzlich be-

kämpfen zu müssen ; dabei kann er aber doch nicht umhin, die grofseu

Vorzüge anzuerkennen, welche die richtige Anwendung dieses Liehr-

verfalirens mit sich bringt. Was er als Fehler oder Verkehrtheiten,

der Methode hervorhebt, bezieht sich auf die zu weit gehende Induktion
"

der Extremen und kommt eigentlich bei der gemäfsigtcn induktiven

Methode, wie ich sie empfehle, gar nicht in i3etracht. Mindestens isl

es nicht allzuschwer, bei einer verständigen Anwendung derselben

jene Fehler zu vermeiden. Ich habe in meinem Vortrage gerade vor
jeder schablonenmäfsigen Behandlung gewarnt und habe betont, man
müsse bemüht sein, das richlige Verhältnis zwischen Indiiklioii und
Deduktion einzuhalten. So triltt das Wort Goellies, welches Vogel am
Schlufs seiner Abhandlung anführt, die Anhänger der vermittelnden

Methode gar nicht. Er hat bei diesem Aussprach das Wörtchen
„blofe" nicht genügend beachtet. Wir gehören durchaus nicht zu
denen, die sich „blofs auf die Analyse verlegen und sich vor der
Synthese gleichsam fürchten". Wir wenden beim UnterriclU beide an,

jede zur rechten Zeit und an der richtigen Stelle.

. Vogel wendet sich gegen die Forderung, das Lesebuch in den
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Mittelpunkt des Unterrichts zu stellen. Wenn er äbrigens sagt: „Für
den Anfangsuntorricht im lAteinlschen i-i dios Verfohren allerdings

so natürlicli, ilafs es meines Wissens nir^^eniis ainiors p:emarhl worden

ist", so befinUel er sich in einem j,'rofsen Irrtum. Ks ist nicht nur

oft anders gemacht worden, sondern es wird aucli lieute noch vielfach

anders gemacht. Darum wird Vogel, der auch an einer anderen Stelle

sagt, in der lateinischen Sprache solle anfangs die induktive Methode
nherwiegen, schon zngeben müssen, daf^ niciit so ganz überflüssig'

ist, ge^'on die alle Methode aufzulrc^ton. Seine Bedenken bezüglich

des Lesebuchs lassen sich leidit heben. Bei einigem guten Willen

könnte gewffe zunächst für die S unteren Klassen ein Übungsbuch so

hergestellt werden, wie es die vermittelnde Methode verlangt. Mir

schweben dabei als Muster immer die zusammenhängenden lateinischen

Lesestücke in dem Übungsbuch von Hellmuth-Gebhard vor. Die

Schüler uiüü>ten nun natürlich gezwungen werden« dieses Bucli, das

den ganzen grundlegenden Sprachstoff för sie enthielte, und auf das

man auch in späteren Klassen bei Bedarf zürückkommen würde, im
Besitz zu behalten, und es wäre selbstverständlich au( h die allererste

Pilicht dos I-ehrors der liölioron Klasse, es gründlir h /u keimen und
mit Neuaullagen, sofern sie, was übrigens so selten als möglich der

Fall sein sollte, wesentliche Änderungen bringen, sich sofort genau
bekannt zu machen. Halten es nun die Fachmänner für nötig, von
der 4. Klasse an die neuen Spracherscheinungen an den Roispielen

der Grammatik zu erklären, so ist dagogon vom Slandj)unkt der ver-

mittelnden Methode gar nichts einzuwenden, und auch der Wunsch
Vogels, die lateinische Grammatik solle dazu reichlichen Stoff bieten,

ist ganz berechtigt, wenn nur Vorsorge getroffen wird, dafs nicht

etwa ühereilVige Lehrer alle zur V'eranschaulichung seltenerer Spraoh-

ersoheinungen dienenden Beispiele ebenso auswendig lernen lassen wie

die für die wirklich wichtigen Hegeln. Betrelfs der Einübung der

Regeln begrüben wir das Zugeständnis Vogels ipit lebhafter Freude,

dafs diese sich gro&enteils an die LektQre anscidiefsen könne. Möchte
ilas doch immer niehr geschehen in ähnliclier W^eise wie ich es in

meinem Vortrage kurz zu schildern versn'hfe! Daim würde es auch
bald zur Erfüllung des folgenden W unsches kommen, nuL dem mir
Vogel ganz ans der Seele spricht: „Die Übungsbücher in den mittleren

und oinren Klassen müssen wieder dünner und leichter werden!"
Auch ich habe auf die allzugrofso Schwierigkeil der Übungsbücher
besonders für die mittleren Klassen wiederholt hingewiesen, und sehr

viel«! Altphilologen haben sicii schon in dem nämlichen Sinne aus-

gesprochen. Doch einzelne Stimmen scheinen keine Wirkung zu haben.
Würden jedocli ganze Kollegien oder würde einmal die Gencralver-
samndmig einen dahingehenden Reschlufs fassen, so wären die Ver-

fasser jener Bücher gcwifs horeü. >ie entsprechend umzuarbeiten. Und
das ist dringend notwendig und sollte so bald wie möglich geschehen,
nicht nur aus Rücksicht für die Schüler, sondern auch wegen des
bumanistisf hen Studiums überhaupt. Denn auch ordentliche Schüler
erlahmen allmählich und verlieren die Lust zur Sache, wenn ihnen
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Ihalsüdilicli zu schwere Stücke vorgclegl werden, wenn iluun immer
wieder etwas zugemutet wird, was sie nicht richtig leisten können.

Mit einem Ausspruche Vogels bei der Generalversammlung mfissen

wir uns noch etwas eingehender beschäftigen. Er sagte, tlio Anlehnung
dos fremdsprachHchen Unterrichts an das Losestück liabe sirli nach
den Erfahrungen an den norddenlsclien Anstalten durchaus nieht be-

währt. Ob sich das wirklich so allgemein beliauplen lätsl, weifs ich

nicht; aber einzehie Äußerungen in diesem Sinne sind allerdings

bekannt wfnlen. Vor allem gehört hieher, was Virchow im prou-
lsis( hcn Ab^eordnetonhauso sni^le.') Wenn er freilich als etwas besonders
Überraschendes und Sclnnorzliches" erzfdilt, dafs ein Kandidat der

Medizin Tuberkel mit iuberculus übersetzt habe, so würde ich darauf

kein so grofses Gewicht legen; denn ich bin überzeugt, auch manche
unserer Schüler, die nicht nach der Liesebuchmelhode unterrichtet

wordra sind, und zwar auch solche, die auf dem Gymnasium zu den
besseren gehörten, köinien leicht später einen dernrli^'on Fehl(>r machen,
und in ihren Arbeilen beim Absolutorium finden sich gewifs VersKifse,

die noch eine ganz andere „absolute Verkennung aller Grundlagen der

Sprachen", wie Virchow jenen Fehler nennt, Terraten. Schlimmer ist

es, wenn er sagt, nach seinen Beobachtungen wurde die Grammatik
mehr und mehr in den Hintergrund p'odrän^^!. Ahnliclies lesen wir

2. B. auch in einer Schrift von Dr. A. Wenzel: „Der Todeskampf des

altsprachlichen Gymnasial-I'nlerrichts"'''). Allein wenn sich solche Nach-
teile in gröfserem Umfange zeigen, so ist daran niclit die induktive

Metbode an sich schuld, sondern nur eine unrichtige Anwendung
derselben, eine falsche AufTa.ssnng der Absichten der preufsischen

lA^hrpläne und I.ehrauf^'abcn, die ja sprachlich-iü^'ische Schulung
ausdrücklich als Lehrziel aulstellen. Auch ich habe vor dem Hoiseite-

schieben der Grannnalik, überhaupt vor jeder Oberflächlichkeit im
Unterricht des Gymnasiunis wiederliolt dringend gewarnt und wirkliche

Sprach bildung, gründliche Spracherkenntnis gefordert, wenn auch
auf einem von dem überlieferten etwas abweichenden Wege, der

tieshalb noch nicht als ungangbar und nicht zum Ziele führend zu

bezeichnen ist, weil manche bisher noch nicht verstamhMi haben, ihn

r i c ii ti g zu gehen. Von diesem richtigen Wege der gemäfsigt induktiven

Methode scheint mir Wenzel keine klare Vorstellung zu haben. Er
sagt : „Früher lernte man die Regel und konstruierte daraus den Satz,

heute lernt man den Satz und erhält die Regel — gratis.'* Ferner:

..Nicht der Schüler hat die Heftel gefunden. son<lern der Lehrer hat

sie ihm unterbreitet und an einem beslinuuten Beispiel erläutert."

Er meint, der Salz: perfuga in castra duci iussus est könne nur da-

durch dem Schüler deutlich gemacht werden, dafe der Lehrer ihm die

einzelnen darin enthaltenen Regeln zuerst nenne und dann an der

Hand von Beispielen erkläre und einübe. Aber warum in aller Welt

soll er denn dabei nicht von den Beispielen, den Sätzen, und zwar

') Die Hetlc iat in dereelben Nummer wiierer „Blätter" »bgedraokt wie mein
Vortrag, b. 554 ff.

*) Berlin, Dnocker» Verlag;, 1899.
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möglichst den schon früher dagewesenen, die die Sprache selbst und
nicht blofse Abstraktionen aus der Sprache bieten, ausgehen, warum
soll er fionn die Rt^gel nicht aus Sätzclicn wie iubeo eum hoc facere,

iubctur hoc facfie (liirch Voigleiclmng innerhalb des Lateinischen und

mit dem Deiilschen eulwlcki ln lassen V Gerade wenn man die Regel

dem bciiuler gleich nennt, kann man sagen, dals er sie gratis erhält

;

er nimmt sie eben mechanisch auf. Bei dem induktiven Verfahren

wird er dagegen zu genauer Beobachtung und Schlufsfolgerung an-

gehallen, und wenn er aucli in schwierigeren Fällen die Hegel nicht

selbst findet, so hilft er doch bei der Kiil Wickelung derselben mit, und
das ist unleugbar eine ganz ausgezeichnete Übung im Denken. Ali

das aber geschieht unter der Leitung des Lehrers, was von den Gegnern

immer zu wenig beachtet wird, und der Lehrer kann es gewib ver-

hüten, dab, wie Vogel sagt, „die Schüler sich an übereilte Schlüsse

und an vorschnelles (lenoralisieren gewöhnen'*. In zwei Punkten
sch' iot Wen/x'l die Anweisungen der preufsischen Lehrpläne ganz mifs-

verstaiiden zu liaben. Er wendet gegen die induktive Methode ein,

die Schaler mQfeten nach ihr grofse Massen „halb oder gar nicht ver-

dauter Lesefrüchte, d. h. einzelner Redewendungen und konstruktiver

Sprachverbindungen** sich mechanisch einprägen, .,die provisorisch

gelernt und dann gelegentlich erst geordnet und im Lichte des

systematischen Zusammenhangs der Regel begriften w^erden'*. Allein

die von den Lehrplänen empfohlene gelegentliche Zusammen-
fassung bezieht sich doch nur auf gröl^re Gruppen, im einzelnen

soll nalürlich schon vorlier die aus den Mustersätzen gewonnene Regel

die Ausdrucksweise der Iremden Sprache erleuchten". Aufscrdem
vergesse man nicht, dafs bei einem wirklich pädagogischen Verjähren

eine streng methodisch geordnete Verteilung des Lese- und Lehrstoffs

eingehalten werden muls. Wird die induktive Methode in diesen beiden

Beziehungen richtig angewandt, so kann es sich nicht um das ge-

dankenlose Auswendiglernen eines ,,Wusts von Material" handeln.

Ferner tadelt Wenzel, dafs die preufsischen Lehrpläne bei der

Schrillstf llcrli ktiire „die grammatische Erklärungsweise" bekämpfen
und aul ,,das inhaltliche Verständnis des Gelesenen" den Haupt-
nachdruck legen. Aber er bedenkt nicht, dafs damit nur vor jenem
früher so weit verbreiteten Betriebe gewarnt werden soll, der die

Schriflsleller fast ausschliefslich vom Standpunkte der Grammatik be-

trachten und nur für diese verwerten wollte. Also zur Obernächlichkcit

wollen auch hier jene L<'liri»läne gewifs nicht verleiten
;
verlangen sie

doch unmittelbar vor der eben angeführten Stelle, zuerst müsse „der

Grund in Grammatik und Wortschatz sicher gelegt werden.**

Wir haben gesehen, dafs die von Vogel und \Vi ii/el betonten

Fehler und Nachteile, welche die induktive Methode zur Folge haben
kann, aus einer nicht ganz richtigen Anwendung derselben hervor-

gehen. Sollen wir nun deshalb, weil, wie bei allem menschlichen

Thun, auch bei diesem Verfahren Fehler gemacht werden, und weil

manche Lehrer nichts Rechtes damit anzufangen wissen, auf seine

gro&en Vorteile verzichten? Gewils nicht 1 £s kann sich, wie auch
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Wenzel sagt,^ nur um eine Vermeidung von Extremen handeln. Es
gibl bekanntlich zwei einnnclor schroff gegenüberstehende Arien der
Spracherlernunf^. Auf die eine, die nafürliche, haben wir unsore MiUler-
sprachc gelernt; ilio andere ist die abstrakt granimalische. Keine
von beiden für sich führt in der Schule wirklicli zum Ziele; denn für

die natürliche Spruelierlernung fehlen beim Schulunlcrrichl alle V'er-

h&Ilnisse und Vorbedingungen, welche das Leben draufeen bietet, und
die Erfahrung hat uns gezeigt, dafs nach der abstrakt grammatischen
Lehrweise kein Können der Sprache erreicht wird, dafs es ein

Irrtum ist, woun auch Virchow wieder meint: „Je besser jemand die

Grammatik kennt, um so besser kann er auch reden''(!). Jede
der beiden Arten hat jedoeh ihre Vorzäge. Was isi nun naiärlieher,

als dals man von jeder das nimmt, was sich gut und zweckentsprechend
verwerten lAfst, dafs man auch hier den goldenen Mittelweg einschlägt?

Und dieser Mittelweg ist die gemäfsigt induktive Methode, die, ohne
die Grammatik zu wctiip zu berücksichtigen, auf die Anschauung sich

gründet und, soweit es niüghch ist, der natürlichen Spracliorlernung

folgt, weshalb sie zweifellos als die naturgemäfse erscheint. Nach ihr

zu unterrichten ist durchaus nicht so einfach ; das Lehren ist ja über-

haupt eine Kunst. Sie ist eigentlich nie fertig abgeschlossen und kann
gerade deshalb nicht mit der ,,Schablone des Tflnchers" verglichen

werden, sie darf nichts Starres und Totes an sich haben, sie mufs,

wie das Leben, in beständigem Flusse sein, sie mufs unmer verbessert

werden. Um so mehr sollten a1Ie> Lehrer, ohne gegen die Fehler zu
eifern, zu denen sie fiShren kann, aber nicht mufs, einheitlich an
ihrer Verbesserung milarheitiMi. Wer es noch nicht woifs, wird es dann
sehen, wie ich es selbst au mir erfahren habe, dafs durch diese Lehr-

weise viel mehr Frische und Lebendigkeit in den Unterricht kommt,
dafe sie wesentlich zur Hebung der 6erufeA%udigkeit beitragt.

Als Beweis dafür, dafe die induktive Methode, weit entfernt

davon, „abgehaust" zu haben, auch auf andern Gebieten immer mehr
Roden ^'ewinnl, möchte ich noch folgendes erw^lhnen, was wohl
manchem meiner Leser noch nicht bekannt und fjewifs sehr beachtens-

wert ist. Ich habe Gelegenlieit yciiabt, Einblick zu bekommen in ein

Lehrbuch für junge Juristen'), in dem der Verfesser, Professor Dr. jur.

P. Krückmann an der Universität Greifswald, mit überzeugender Be-
gnuklung einen neuen Weg für den Unterricht der Anfänger empfiehlt.

Er tadelt an den bisiier gebräuchlichen Lehrbüchern, dafs sie zu

abstrakt abgelafst seien, dafs deren 1. Teil »juristische Oberbegriffe"

enthalte, „aus denen im Laufe der Darstellung die einzelnen Folgerungen

gezogen werden, um auf diese deduktive Weise die später zu
behandelnden Einzelerscheinungen aus einem obersten Grundprinzip

ableiten zu können". Detn{];:e<^enübor fordert Krückmann auf Grund
seiner in Hepetilorien gemachten Erfahrungen „das Aufsteigen vom
Einzehien zum Allgemeinen'', „ein induktiv und konkret an-

') Instittitiofitii des B&rg«rUchen Geeetsbucb?. Gottingen, Vandenlioeok und
RupKcht» 189a
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schaulich gehaltenes Lehrbuch". ««Der Student," sagt er,

„mufs ein Beispiel vor sich haben, zu dem er in ZweifelsRillen immer
wieder seine Zullnchl nehmen kann/' Bei diesen Beispielen soll .,an

die dem Anfän^'cr bekannten Begrifle'' angeknüpft werden. ,,um ihm

die Grundljegrille in konkreter Anwendung sinnlicli vorzutühren oder

vielmehr ihn durch Fragen auf die Begriffe und ihre
Folgerungen hinzuführen, ihn selbst alles finden zu
lassen'*. Kann man nicht mit jenen Beispielen die sprachlichen

Mustersälze verjj;lei(hen? Und warum empfiehlt Krückmann diesen

WegV (Jenau wie die Anhänger der ;4t'iiiärsigt induktiven .Methode beim
Spracliunlerricht : aus d i d a k 1 1 ä c h c n E r w ä g u n g e n 1

Was nun den zweiten Teil meines Vortrages und die Frage

k>etrifll, als erste Fremdsprache Französisch lernen zu lassen, so haben
meine Gegner ohne irgendwelche weitere Begründung manche schon

früher aufgestellte Behauptung wiederholt, die ich mit eingehender

Beweisführung bereits zu widerlegen bestrebt gewesen war. Man kann

ja meine Gründe für nicht überzeugend halten; aber jedenfalls mufs
man auf Beweise mit Gegenbeweisen antworten. Die fortwfthrendo

beweisloso Wiederholung der nämlichen Behauptung genügt nicht. So"

führt Vogel wieder gegen mir Ii ins Feld. ..dafs der französische Unter-

richt, wenn er in der oberen Klasse beginne, doppelt so rasch vor-

wärts schreite als in den unteren ', ganz ähnlich wie schon Uhlig die

Leistungen unserer bayerischen Gymnasiasten im Französischen als

Beweis für die Richtigkeit des Beginns mit dem Lateinischen hin-

gestellt halle. Aber jenes scheinbar raschere Fortschreiten ist ja

zunächst nur die ganz natürliche Folge der gröfseren geistigen Reife

der Schüler und würde sich im Lateinischen, wenn man dieses später

anfinge, gerade so, ja noch viel deutlicher zeigen. Dann aber habe
ich ausfdirlich davon gehandelt, dafs jene Fortschritte eben nur sehr

einseitige, sozusagen papierene sind, dafs sie den Anforderungen, die

man heutzutage mit Recht an den französischen Unterricht an einer

höheren Schule^ stellt, nur ganz unvollkommen entsprechen. Ich habe

in meinem Vortrag besonders den Unterschied zwischen toter, ge-

schriebener und lebender Sprache betont. Es genügt nicht, wenn es

der Schuler soweit bringt, eine Übersetzung ins Französische ohne zu
viele und zu starke Fehler zusammenzustöppeln und einen fremden
Text iiu allgemeinen zu verstehen. Der Unterricht in einer lebenden

Frem(i.^j)rache hat noch andere für die Gesamtausbildung der Schüler

wichtige Ziele: Übung des Ohrs in sprachlicher Beziehung, Wecken
des Sinnes für lautliche Schönheit, grölsere Gewandtheit und Regsam-
keit des Geistes, wie sie gerade durch vielfache mündliche Übungen
in einer neueren Sprache erreicht werden kann, gründlicheres Ver-
ständnis derjonip'pn Literaturwerke, welche wegen ihres allgemeinen
Wertes oder wegen ihres Einflusses auf den Gang unserer eigenen

Lilerulur von Bedeutung smd. Diesen Forderungen gegenüber sind

die Leistungen unserer Gymnasiasten gewife sehr bescheiden. Um sie

einigermafscn befriedigend erföUen zu können, besonders aber, um,
worauf es hier zun&cbst ankommt, den Schülern der unteren Klassen
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die sprachliche Schulung und Vorbildiuig zu geben, wckiio liir ein

erfolgreiches Studium des Lateinischen notwendig sind, sollte das

Französische früher angefangen werden, während das Lateinische als

blofee Buchspracbe durch einen um zwei Jahre späteren Beginn an
sich nicht beeinträchtigt wurde, sondern aus der dann gröfseren Reife

der Schijler mir Vorteile ziehen könnte. Warum idi al)cr unsere

9- oder lOjälirigeii Knaben noch nicht für reif genug zum Erlernen

des Lateinischen halte, warum ich den „nüchternen Formalismus"
dieser Sprache, wie es Vogel nennt, als wenig geeignet gerade fär die

erste Unterrichtsstufe ansehe, das habe ich in meinem Vortrag aus-

einandergesetzt und kann es hier nicht noch einmal wiederholen.

Gilt es in den unteren Klassen nach Vogel vor allem .,das ompfäng-
liehe Gedäclitfiis zu stärken und zu üben'*, so würde hiezu das Fran-

zösische mit den anderen Fächern zusammen Sloil' genug bieten. Aber
man Ihue doch nicht immer so, als höre die Anfnahmsfähigkeit des

Gedächtnisses etwa mit 14 oder 15 Jahren auf. Ich habe im 6egen>
teil gefunden, dafs, wenn später der Verstand das Gedächtnis unter-

stützen kann, dieses oft mehr leistet als durch die rein mechanische
Thätigkeit in den untersten Klassen.

Wenn Vogel ferner gegen mich einwendet, „an den Anstalten,

wo man schon jetzt, wie in der Pfalz, bereits in der dritten Klasse

mit dem Französischen beginne, seien die Erfolge nicht günstiger", so

liegt der Grund hiefür einfach darin, dafs an den pfälzisehen Pro-

gymnasien — an den Vollgyinnasien ist ja die.^c Iviurichtung seit der

neuen Schulordnung abgeschaftt — der franzöäisciie Unterricht nur
fakultativ und sehr häufig von Nichlfachmännern, außerdem aber in

nicht genügender Stundenzahl gegeben wird. Inwiefern dies nun als

Beweis gegen meinen Vorsehlag gelten soll, vermag ich nicht einzu-

sehen, und auf die keineswegs glfmzenderen Ergebnisse der nord-

deutschen Gymnasien und l^ealgynmusien" kann ich hier nicht näher

eingehen, da ich über diesen Punkt nicht genügend unterrichtet bin.

Diese Behauptung niü&te auf alle Fälle erst bewiesen werden.
Sehr gewundert habe ich mich darüber, dafe auch der Patriotis-

mus zu Hilfe gerufen wurde. Solche, wenn ich mich recht erinnere,

damals von Treitifchke geäufserte Bedenken habe ich schon vor Jalnen

in diesen „Blättern" zurückgewiesen. Kollege Vogel möge sich be-

ruhigen. Wer mich kennt, wer auch nur daran denkt, was ich in

meinem Vortrag fiber das Deutsche gesagt habe, der weife, dafs von
mir ganz sicher kein Vorschlag ausgeht, der die Vaterlandsliebe

irgendwie gelTihrden könnte. Vogel sagte. ..für dasjenige Geistesgebiet,

in dem die Jugend von Anfang an am gründlichsten unterrichtet werde,

werde doch wohl eine gewisse Vorliebe verbleiben". Nun, das ist

dien das Deutsche, wenn dieses, wie ich wünsche, mehr in den
Mittelpunkt des ganzen Unterrichts gerückt wird. Für die Mutter-

sprache und alles, was damit zu^anunenhängt, läfst sich bei ciniger-

maHsen verständigem und anregendem Unterricht v,irklirhe Vorliebe

der Schüler erzielen. Bezüglich der anderen Ffu her sei man a]>or

doch mit diesem Ausdruck etwas vorsichtig. Nach der jetzigen Schul-
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Ordnung isl das Facli, weU hes ,,von Anfang an am gründlichsten'^

gelelnl wird, ohne Zweifel das Lateinische. Kann man wirkhch im
allgemeinen von einer ..gewissen V^orliebc" der Schüler für die.sos

Fach reden, kann man vor allem sagen, dafs diese ..Vorliebe ver-

bleibt"? Abgesehen von der Muttersprache ist die Vorliebe für ein

einzelnes Fach in der Regel die Folge ganz bestimmter Verhältnisse

oder einer besonders ausgeprägten Veranlagung fSr dasselbe. Wir
werden also gut Ihun, uns damit zu begnügen, wenn die Schüler,

ohne sich besonderer Neigung oder Abticiguiig hinzugeben, in jedem
Fache ihre Pflicht zu thnn lernen. Das brauchen sie ja auch fürs

Leben einmal am notwendigäten. Und würde denn, wenn man aus
rein didaktischen Gründen das Französische als erste Fremd-
sprache lehrte, in der That „der französischen Sprache und Literatur

damit ein unbcnu litigier Vorrang eingeräumt'":' Ist denn überhaupt
äiifserliches Vorausgehen gleichbedeult'nd mit Vorrang, der sich doch
nalurlicli nach dem inneren Werte bemessen mulsii' Habe ich etwa
irgendwo bestritten, dafs „der Ideengehalt der antiken Literatur zum
mindesten dem der französischen in iceiner Weise nachstehe''?

Weiter sagte Vogel : ,,Und warum sollen wir für das Studium
und die Erkenntnis der Antike erst aus dem Französischen uns er-

holen, was wir direkt haben können?" Das lautet zunächst so, als

hätte ich etwa verlangt, die alten Klassiker in französischer Über-
setzung lesen zu lassen. Nur dann wftre Vogels Einwand berechtigt.

Aber das hat er natürlich nicht gemeint. Was er wirklich sagen
wollte, habe ich inzwischen in Erfahrung gebracht, er hält es ,,für

bedenklich für die liislorische AufTassun«.' und Bildung, wenn die

Schüler Ideen, Kunst- und Literalurschöplüngen, Staatslehren, Ge-
schichten (inkl. Anekdoten und Witzworte), welche dem klassischen

Altertum angehören, zuerst in französischem Gewände kennen lernen,

weil sicli in den jungen Köpfen der Glaube festsetzt, dies alles seien

Produkte des Iranzösischen Geistes und die vielen klassisclitju Elemente
der mode rnen Kultur seien den Fran/oscn zu verdanken". Ich erwidere

auf diesen nur, und gewifs nicht mir allein, recht gesucht erscheinenden
Einwand: 1) Beim neusprachlichen Anfangsunterricht wcaxlen heut-
zutage vorwiegend moderne StofTe verwendet. 2) • Die Schüler der
unteren Klassen — und nur diese konmien hier in Betracht - ge-

raten, soweit ich sie kenne, von selbst überhaupt nicht leicht auf
solche Gedanken, sonst bestünde ja die von Vogel befürchtete Gefahr
„für ihre historische Aullassung und Bildung* ' auch bezüglich der
mancherlei klassischen Elemente, die ihnen zuerst in deutscher Form
bekannt werden, oder bezuglich derjenigen griechischen Elemente, die
ihnen auch jetzt zuerst in lateinischer F]inkleidung vor Augen treten.

8) Diese historischen Bedenken V'ogels wären demnach nur dann
einigermafsen begründet, wenn die neusprachlichen Lehrer, sofern sich

überhaupt eine Gelegenheil dazu bietet, geradezu darauf ausgingen,

selbst den jungen Köpfen jenen Glauben festzusetzen" und das
klassische A1t(Ttum zu Gunsten der Franzosen seiner Verdienste zu
berauben. Für so unwissenschaftlich und thöricht wird uns doch
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sicherlich Vogel nicht halten. Aber in anderem Sinne als er es meint

sollen wir nach meiner Überzeugung allerdings etwas „für das Studiuii)

und die Erkenntnis der Antike erst aus dem Französischen erholen'',

nämlich die den Schülern zu erfolgreichem Botriebe des Lateinischen

nötige Vorbereitung und grammatische Schulung.

Ich habe nun noch aut die Aufserungen von Rektor Dr. Deuerling

einzugehen, der, „mit Tielen meiner Ausfuhrungen im einzelnen ein-

verstanden"» dem Vorschlage» mit dem Französischen zu beginnen,

gleichfalls entgegentrat. Er erwähnte eine Aufserung von Direktor

Dr. Schulze auf der Dezember-Konferenz zu Berlin. Danach hätten

die Schüler einer Sexta fast alle, als man sie fragte, es vorgezogen»

Französisch statt Latein zu studieren. Deuerling sagte, mit Recht sei

dies damals ans den dabei mitspielenden Einflüssen der GroCsstadt

erklärt worden. Mag das so sein oder mag mehr ein natörliches

Gefühl bei jener Antwort der Schüler zum Ausdruck gekommen sein,

ich wäre gONvifs der letzte, der eine solche Äußerung von Schülern

für entscheidend hielte, der überhaupt bei Aufstellung des Lehrplans

die Schüler um ihre Ansicht fragen wurde. Wenn aber Schulmänner,

denen man doch nicht alle Erfahrung absprechen kann» nicht durch

die Verhältnisse der Grofsstadt bewogen, sondern aus pädagogischen
Erwägungen und auf thalsächliche Gründe gestützt, sich <>ino An-
sicht gebildet haben, welche mit dem natürlichen Gefühle der Schüler

zusammentrilit, so kann man docli wahrhaftig nicht diese Überein-

stimmung als einen Beweis der Hinfö1Ü|[keit jener Ansicht betrachten.

Ich würde mich wenigstens hüten» hier mit Eropatscheck von »»kindlichen

Schlüssen Erwachsener" zu sprechen.

Ferner bemerkte Deuerling, „es sei ihm nicht zweifelhaft, dafs

das Lateinische alsbald auch aus der 3. und i. Klasse verschwinden

wüi'de, sobald es einmal aus der 1. und 2. Klasse verbannt worden
sei'*. Soll diese Frage wirklich nach der Theorie von dem Finger

und der ganzen Hand entschieden werden? Wer soll denn das

Lateinische auch aus der 3. und 4. Klasse verdrängen? Etwa die

Schüler? Die wollen wir doch bezüglich des Lehrplans gar nicht

fragen. Oder die Eltern und die Gegner des Gymnasiums? Die haben
doä nichts zu bestimmen, solange es Torgesetzte Behörden gibt. Oder
vielleicht diese selbst? Ich meine» man sollte der siegenden Macht
des humanistischen Gedankens doch mehr vertrauen. Wollte man
diesen Grund Deuerlings gelten lassen, dann hört überhaupt jeder

gesunde, vernünftige Fortschritt auf irgendwelchem Gebiete auf.

Aber, sagte er weiter, „mit der Aufstellung theoretischer Ge-

setze werde nichts ausgerichtet; es komme allein auf die Erfahrung
an." Als mafsgebend in dieser Beziehung führte er an. Geh. Obcr-

schulrat Dr. Albrecht habe bei der Berliner Schulkonferenz geäufserl,

„dafs nach seiner Erfahrung an den Schulen, die mit dem Untorrirhto

im Französischen beginnen, im Lateinischen und Griechischen wenig

geleistet werde, während bei der umgekehrten Reihenfolge doch noch
verbältnisroälbig Besseres im Französischen sich erzielen lasse**. Das
sieht ja nun wirklich auf den ersten Blick aus wie eine Widerlegung
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meiner Ansicht, wie ein Beweis der Unzweckmftfsiglceit meiner For-

derung, und man liat mir in der Thnt {jesagl: Du v i hingst, dafs man
durch Vcrsuclio die Frage entsclieide, ob sich nidü (his Französisclie

als orsle Fremdspraclio niohr onipfehlo als das Laleiiiisclu', hier Irill

dir ein Mann entgegen, der solche Versuche längere Zeil beobachlel

und den seine Erfahrung gelehrt hat, dafe dies nicht zum erwünschten
Ziele fuhrt; also ist deine Sache verloren. Doch gemach I Das wäre
nur dann der Fall, wenn jene V^ersuche wirklich in der von mir
empfohlenen Weise angeshllt worden wären. Sehen wir aber

näher zu, so erkennen wir, dafs im Elsafs, wo Albrecht seine Er-

fahrungen über diese Frage gesammelt hat, ganz andere Verhältnisse

vorlagen als sie bei uns sind. Während mein Vorschlag dahin geht,

das Französische als erste Fremdsprache KU lehren, durch deren

Betrieb, neben dem rntcn iclitc in der Muttersprache, die Schüler die

zu einem erspriefslichcn Studium des Lateinischen nnerläfsliche fjeistige

Ueite und die notwendigen grammatischen Kenntnisse erlangen würden,
wurde in Stra&burg anfangs der siebziger Jahre Französische

eigentlich als die Muttersprache der Schäler behandelt und war
damit zugleicli die Unterrichtssprache auch in den übrigen Fächern,

von denen das Lateinische gleich vom ersten Jahr an gelehrt wurde.

Es wird mir doch jeder zup;eben, dafs dies sich sohr weseiitiich von
meinem Vorschlag unterscheidet. Nach einiger Zeit kamen dann
preußische Lehrer an die Slrafeburger Gymnasien, die nun natürlich

Deutsch als Unterrichtssprache verwendeten, und ich weife von einem
Herrn, der damals Schüler einer unleren Klasse eines Strafsbnrger

fiyinnasiums war und noch nicht ordentlich Deutsch konnte, wie

grol'se Schwierigkeilen es ihm maclilo, dem nun plötzlich in deutscher

Sprache erleilten Lateinunterricht zu folgen. Gewifs waren auch
manche andere in dieser Lage. Sollten nicht die von Albrecht be-
(>l)a< bieten Ergebnisse im Lateinischen und Griechischen zum grofsen

Teil hierin ihren Grund gehabt habenV Aufserdem dürfen wir nicht

übersehen, dafs Albrecht selbst in jener Rede zugab.') ..dafs Er-

fahrungen, wie sie auf einem sprachlich gemischten Gebiet gemacht
worden sind, nicht unbedingt ausschlaggebend sind für alle

Verhältnisse, die dabei in Frage kommen können**; ferner, „da(s der
Schüler, der das Deutsche als Muttersprache redet und welcher das
Französische als eine unbedingt fremde Sprache sich entgegentreten

sieht, dafs der sich anders verhallen wird, als der jun^'o Elsässer, der

bei tausend kleinen Gelegenheiten etwas vom Französischen in sich

aufgenommen hat".

Es k()nnen also die unter ganz anderen Verhällnissen gemachten
Erfahrungen Albrechts unmöglich als ..niafsgebend" betrachtet werden,

und so kann auch dieser Einwand Deuerlinf^s bei «genauerer l'rüftmg

nicht als entscheidend igelten. Überhaupt nir»rlile icii hier nebenbei

Verwahrung einlegen gegen die einseitige Aullassung und Bericht-

>) VerhuidlttDgen Ober Fragen dea höberen Cnterrichts, Berlin 1891,
W. Hertz, S. 150.
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erstattung, wie sie z. B. im Südwestdeutschen Schalblatt zum Aus-
druck kam in den Worten: „Lebhaften Widerspruch und eine ent-
schiedene Widerlegung erfuhr dor Roiiior durch Vogel und
Deuerling, denen die ganze Versammlung einhellig zustimmte/' Unter

„Widerlegung'' (reiutatioj versteht man meines Wissens etwas anderes,

and von „einhelliger Zustimmung" könnte man eigentlich doch nur
dann reden, wenn es, was hier nicht geschah, zu einer wirlclichen

Abstimmung gekommen wfire, wobei alle oder mindestens die grofse

Mehrheit der Anwesenden alle einzelnen Ausführungen meiner Gegner
gebilligt hätten. Übrigens ist es mir durchaus nicht etwa um blofse

Rechthaberei zu thun, sondern nur darum, daüs meine Vorschlüge

sachlich von dem Standpunkt aus geprüft werden, von dem sie ge-

macht wurden, nämlich vom pädagogischen ; denn mag es auch, wie
Vogel sagt, logischer sein, mit dem Latein vor dem Französischen

zu beginnen, pädagogischer scheint mir allerdings das von

mir empfohlene Verfahren'). Auch hier, sowie bc/.üglich des so-

genannten Krebsgangs in der Geschichte, sind einige Bemerkungen
in der Vorrede zu dem obenerwähnten juristischen Buche von Krück-
mann sehr beherzigenswert. Wir lesen dort zur Begründung der

Forderung, den Anfangsunterricht nicht mehr auf Grundlage des

römischen Rechts, sondern des Bürgerlichen Gesetzbuches zu erteilen,

S. XI: „Was bei richtigem Unterricht auf einer späteren Stufe für

den Studenten sehr interessant und reizvoll sein kann, eignet sich noch
nicht notwendig zum Anfängerunterricht Ist jedoch jemand der
Meinung, dafs der Unterricht schon von Anfang an historisch vorgehen
müsse, weil das Recht sich historisch entwickelt habe, so ist darauf

zu sagen, dafs für den Anfängerunterricht in erster Linie
didaktische Gesichtspunkte maßgebend sein müssen."

'S. XII: „Der junge Student, der etwas von dem zu vernehmen hofTt,

das laut und vernehmlich alle Tage um ihn vorgeht, .... wird in

allen seinen Erwartungen getäuscht und in eine Welt gefuhrt, deren
geistigen Zusammenhang mit dem um ihn pulsioronden Leben er noch
nicht durclischauen kann. Wir bieten dem Anfänger mit den aus den
römischen Quellen herausgenommenen Beispielen schwerlich das für

ihn Zunächstliegende dar/* Und S. XVI: „Ich habe den Eindruck
bekommen, dafs wir dem Anfanger die Sache viel leichter machen
können als bisher. Unwissenschaftlich ist das hier vorgeschlagene
Verfahren nicht; denn dadurch, dafs wir den Anfänger so
nehmen wie er nun einmal in Wirklichkeit ist, dürfte es

uns besonders leicht gelingen, ihn auf eine höhere Stufe zu bringen

') Ich erinnere darnn, »lul's Frick, Direktor der Fraiickosclien Stiftungen,

der bei der Berliner Scbulkoiiterenz zunäc-hxt für Verlegurif^ des frenidsprachliclieu

Uiitirriclits aus Hexta nach (^inta sich ausNpradi, weil er, ebenso wie ich, die
Sextaner für nocli nicht reif genufj zum L.iteitdernen hielt, iil>er die Fra^o dos
Beginns mit dem Kranz«»si8chen sagte, als Philologe gehe er zwar dem liutfin die

l'rinritüt , .ils Pädagoge halte er jene Frage weiiigst<en8 für dinkutierhar.
Die üul'serate Grenze des Heginns des lateiui.schen I ntcrrielits müsse auch l»ei

Yorauagehen des Franzüsischen die Quartal sein, also unsere '6. Klastie, was ja
gans meinem Yonchlage entspricht.
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als bisher, wo wir ihm die ersten Schritte unnötig er-
schweren/' Läfst sich all das niutalis mutandis nicht auch auf

unseren Fall anwenden?
Was mich zu meinem Vorschlag veranla&tc, war nicht die Ab-

sicht, dem Französischen etwa einen Vorrang zu voischaffon, von don;

ja, wie ich schon orwähnte, thatsäclilich gar nicht die Hede sein köiuite,

oder »der klassis( lien Piiiiülogie ein Sündenregisler vorzuhalten" oder

gar „meine p uia^'ogische Weisheit an den Mann zu bringen", sondern

es leitete mich der Gedanke, einen Beitrag zu einer Hebung der vor*

handenen Schäden zu liefern. Auch ich habe durch langjährige Be-

obachtung, wie Krückmann sagt, den Kiiidruck l)ekommen, dafs wir

doni Anfilngcr di(; ersten Schritte utin(»iig erschweren, dafs wir ohne
lieeinUuchtigung des Zieles ihm die Sache leichler machen können als

bisher. Die starke Belastung der Schüler in der vierten Klasse gibt

auch Vogel : i Ich habe überhaupt noch keinen Sachverständigen ge-

hört, der .^ie geleugnet hätte. Wenn er aber meint, nach meinem
Vorschlag würden andere Klassen eher noch inchr belastet, so müfsle

er mir das erst beweisen. Welche Klassen sollten das sein? Die

beiden ersten würden durch Französisch an Stelle des Lateinischen

bei einigermaßen Terslfindigem Betriebe ganz sicher weniger belastet

als jetzt, ebenso die 3. und 4. Klasse, da die Schüler an das Erlemen
des Lateinisi hen viel besser sprachlich geschult herangehen würden.

Die ij. Klasse aber, in der das Griechische beginnen würde, gäbe den

Schülern keine so grofse Belastung wie jetzt die 4., da sie, was sehr

wesentlich ist, ein volles Jahr älter wftren als jetzt und aufserdem

von jener Abstumpfung und geistigen Ermattung frei wären, die, nach
meiner Ansicht zum Teil eine Folge des zu frühen Beginnes des La-
teinischen und der Häufung der für die imreifen Schüler der ersten

Klasseu noch zu grofsen .Sch\vieri<:keilen, jetzt niclit seilen in der

4. Klasse beobachtet werden können. In den 4 oberen Klassen kann

aber, zumal wenn der Anfang des Französischen in 6 wegfiele, von

einer der Gesundheit ernstlich gefährlichen Belastung nach meinen
Beobachtungen überhaupt weniger die Rede sein ; denn hier können

die Schüler im allgemeinen schon et\v;i< nielir vertragen als vorher.

Eine zu starke Inanspruchnahme der bchuler könnte selbst bei dem
gegenwärtigen Lchrziel nach dem von mir empfohlenen Plane ver-

mieden werden, ganz besonders aber, wenn man, die Zeichen der

Zeil verstehend, sich entschlösse, die Übersetzung ins Lateinische

als ZielleistiHig und damit die allzu vielen Stilübungen aufzugeben.

M()clite (loch Deuerling, der sich schon früher in diesem Sinne aus-

sprach, seinen ganzen Einüui'ö aufbieten, dafs wir endlich sow(mI konunen.

Dann wurden wir im Lateinischen und Griechischen Zeit genug haben
zu der Obung, die, wie er mit Recht hervorhebt, zur Erlernung fremder

Sprachen notwendig ist, von der man übrigens, nebenbei bemerkt, im
Französischen ganz al)sehen zu können glaubt, da man dieses Fach
inniier noch mit der armseligen Gesamtzahl von 10 Wochenstunden
für alle Klassen abspeist.

Ober die thatsächlich vorhandene zu starke Belastung der 4. Klasse
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kommt man also nicht so leicht weg wie Vogel meint. In einer so

überaus wichtigen Frage, bei der es sich nm die Gosundhoil
der Schüler handelt, genügt es nicht, oü'enkundige Schäden nur

zu bedauern, sondern hier ist es Pflicht, aller Beteiligten, nicht eher

zu ruhen, bis Abhilfe geschafft ist. Nun werden aber gegenwärtig

auch an die Schüler der 3 unteren Klassen, vom allerersten Unterricht

im Lateinischen vielleicht ab<.'f>sohon, zu hob«' Anforderungen geslellt,

wenn man nämlich nicht die Leistungen dov licsonders gut Begabten,

die leicht und schnell auüassen und arbeiten und die deshalb über-

haupt nie fiberbardet waren, in Betracht zieht, sondern, wie es jede

vernünftige Pädagogik vorschreibt, an die Schüler mit Dmch-
s c h n i 1 1 s b (» g a b u n g denkt. Diese k (i n n o n das, w a s j o t /. t v o n

ihnen verlangt wird, selbständig, ohne Unterstützung
zu Hanse gar nicht befriedigend leisten. Das mufs jeder

zugeben, der sie bei ihren häuslichen Arbeiten beobachtet und der

die Augen nicht absichtlich verschliefat. Hier liegt der für die ganze

FYage entscheidende Punkt. Ein Lehrplan, dessen Anforde-
rungen d e ! D n r ( h ^ (• !i n i 1 1 s s c hü I e r n i c h t a u s e

i
g e n e r K r a f

t

wirklich hetriediu'end bewältigen kann, ist pädagogisch
unhaltbar. Uder lassen sich etwa die gegenwärtig erzielten Er-

gebnisse gegen midi anfahren? In seinem bei der letzten Haupt-
versammlung des Deutschen Gymnasial-Vereins zu Bremen gehaltenen

Vortrage macht Prof. Dr. Fritze als Grund für den Boginn des fremd-

sprachlichen Unterriclil« mit dem Lateinischen 'geltend, man brauche

bei den alten Spraciien eine längere Zeil, „um eine einigermafsen

genügende Herrschaft über sie zu gewinnen". Nun, meines Wissens .

kann man Altphilologen selbst öfter darüber klagen hören, dafe bei

den heutigen Gymnasiasten, bei der Mehrzahl der Abiturienten diese

»einigermafsen genügende Herrschaft", dafs die „Sicherheit", die

aWirkürhe Freiheit in der Benutzung" der alten Sprachen gar manches
zu wünschen übrig lassen. Was von alledem heutzutage bei den
geänderten Verhältnissen, bei der stärkeren Inanspruchnahme der

Schüler für andere Fächer wirklich erreicht werden kann, das lieCse

sich auch nach meinem Lohrplan erzielen. Der Grundfehler ist eben
der, dafs die Schüler der unteren Klassen mit viel verlorener Liebesmüh'
in Dingen unterrichtet werden, die ihr noch zu unreifer Geist nicht

verdauen und deshalb niclit behalten kann, dafs man durch die Bei-

behaltung dei^ Uebersetzung ins Lateinische beim Absolutorium diesem
Fache so ziemlich das nflmliche Ziel steckt wie sonst, ohne zu
bedenken, dafs heute in den andern, den nichtklassischen Fächern viel

höhert} Anforderungen gestellt werden und nach Lage der Dinge
gestellt werden müssen als früher. Zu meiner Gyinnasial/eit war
ganz sicher der lleifsige Schüler mit Diuclischnittsbegabung weniger
angestrengt als jetzt. Was soll nun gegenüber diesen nicht weg-
zuleugnenden Schäden, gegenüber der heutzutage gewilk ernst zu
nehmenden Gefahr für die Gesundheit der Schüler, gegenüber den
Forderungen der Pädagogik der Einwand Deuerlings: Die Anordnung
der Sprachen mufs bleiben wie bisher; denn ,das humanistische
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Gymnasium isl aut dein luli>iuiächeu und ^rieciilächen Grund erbaut*.

Will man das mit dem Grund, auf dem das Gymnasium erbaut Ist,

so rein ftufeerlich auffassen, dann möfste man ja logischer Weise
auch mit dem Griochi^rlion schon in der 1. Klasse beginnen. Hat
ahor dor ans didaktisrhon Gründen geforderte spAtere Beginn

dirscr Spiache ihre Stellung im ,./,cnlraIen Mittelpiinlit unseres Unter-

richts", wie sich Deuerling ausdrückt, bisher nicht geschädigt, so wird

die aus gleichen Grfinden notwendige Hinaufschiebung des

Lateinischen die diesem Fache zulconnnende Bedeutung ebensowenig
beeinträchtigen. Von andon^r Seite ist mit der gleichen Retonnng des

rein Aufscrlichon ge.<;i<zl worden, „das Prinzip des liunianistischen

Gymnasiums sei der Charakter desselben als lateinische Sciiule'*.

Sollten wir wirklich über die alte laleinisclic Schule noch nicht weiter

hinausgekommen sein? Ich meine doch, das heutige humanistische

Gymnasium mufs sicli von der alten Lateinschule sehr wesentlich

unterscheiden. Sa;/! iI m Ii aiK h Frit/.o in seinem Vortrage, ,,reform-

bedürfli^' werde die Si iiulo innnor ijli iben; auch sie nn'i^^se sich fort

und fori wandein und müsse dem Ideale, das sie verwirklichen solle,

immer näher zu kommen suchen**. Der Anfang mit dem Lateinischen,

ebenso wie die Vorherrschaft des lateinischen Stils pafsten wohl für

die früheren Zeiten der alten Lateinschule, für das jetzige humanistische

Gymnasium passen sie nidit mehr, nachdem sich Zeilen und Verhält-

nisse gründlich ^jcändi rt haben. Auch Fritze will im Ansdiluf?; an

einen Ausspruch Slöckers das Uebermafs von Exerzitien preis-

gegeben wissen. Nicht von mir, sondern von einem meiner alt-

philologischen (Gegner selbst, von Rektor Deuerling ist früher in diesen

,,Blflltern"M bei Gelegenheit seiner Besprechung einer Schrin Nen-
dcckers als Ziel des (Jymnasiums nicht d(^r laleinisclie Stil auf-

gestellt worden, sondern „die Einführung ins AlttTtum durch ver-

ständnisvolle Lektüre der altklassisclien Schriftsteller". Dieses

Ziel würden aber die nach meinem Vorschlag unterrichteten Schüler

ebenfalls erreichen. Man mache (loch nur einen ehrlichen Versuch!

Ich sage ja nicht, dal's man sofort mit einem pi-dcrstrich alle Gym-
nasien nach nKMiHin ai\pv einem ähnlichfii Plane umgestalten soll.

]( h wün.-^cho nur, was auch Albreclil, obwohl für seine Person ein

Gegner des Beginns mit dem Franzosischen, bei der Dezember-Konferenz
sagte, man solle „den Versuch, mit dem Französischen anzufongen,

nicht generaliter ausschliefscn*'. In nächster Zeit, bei Errichtung des

(>. Gynrnasimus in München, wäre eine sehr gute Gelegenheit, jenen

Versuch anzustellen. Fürchtet man elwa die Verantwortung? Die

wäre wahrlich nicht grofs; denn die nicht ganz unbefähigten Schüler

würden, wie vorhin erwähnt, ohne Zweifel das Ziel ebenso erreichen

wie an einem gewöhnlichen Gymnasium, sie würden sogar auf^rdem
für ihre Gesamtausbildung noch gar manches ^^i winnon, was unseren

jetzigen (lynmasiaslen mangelt. Den zu liniti ini-f i- heu .Slndien Unfähigen

aber, die ja auch an einem der bisiiengen Gymnasien nicht hätten

*) J. 1801, 10, s. ÖU.
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bleiben künnen, wäre durch die Beschäftigung mit dem Französischen

der Übei^'ang zu einer anderen Schulgatlung bedeutend erleichtert.

Man sage nicht, in Bayern brauchten wir keine Versuche machen;
wir könnten abwarten, 2u welchen Ergebnissen man bei den ander**'

wflrts bestehenden Reformgymnasien, )}c>sonders am Frankfurter,

gelange. Tch erinnere daran, dafs mein Vorschlag gerade denjenigen

entgegenkoninit, denen es so schvv(?r erscheint, teilweise vom Altüber-

lieferten abzugehen. Ganz so, wie es jetzt ist, kann es m. E.

auf die Dauer nicht bleiben; die Frankfurter Reform geht al>er m
weit und setzt das Studium der alten Sprachen zu sp&t an. Ich

schlage, wie bei der Methode so auch hier, weiter nichts vor als den
goldenen Mittelweg, Möchte unsere oberste Schulbehörde, welche

schon durch die Schulordnung von 1891 sicli unbestreitbar grofse Ver-

dienste erworben hat, sich bald entschliefsen, wenigstens einen Versuch

mit diesem Mittelwege zu machen! Man wird sehen, dafe dieser

Weg, d. h. sowohl die Anwendung der gemä&igt Induktiven Methode
als die ainifro Anordnung der Sprachoji, zu einer zcilgomäfsen Aus-

gestaltung des (iynmasiums, ja, mögen das nun meine Gegner glauben

oder nicht, zu einer wirklichen Neubelebung des humanistischen

Studiums fuhrt. Wahrhaftig „'s ist ein Ziel, aufs Innigste zu wünschen!"

Nürnberg. Christian Eidam.

Zur Rhetorik des Aristoteles.

Es war wohl kaum ein glücklicher Gledanke von Heitz in der
Neuauflage von Otlfr. Müllers Gricch. Literaturgeschichte, dafe die

Schriften des Aristoteles kaum irgend welciie Beziehungen zu irgend

eitlem Orte in Griechenland aufweisen. W'etm man auch nicht soweit

gehen darf, wie Wilaniowitz, der Aristoteles und Athen 1, p. 348 meint,

der athenische Staat wäre, weil er der einzige war, den er kannte,

ihm zum Staat überhaupt geworden, so hat man doch mit Recht
Stellung genommen gegen die Ansicht von Heitz und darauf hin-

gewiesen (Susemihl Bursians Jhb. 42. Bd., Hug, Studien aus dem
klassischen Altertum, besonders Nissen, Hhein. Mus. N F. 47. Bd. S. 171),

dafs Berührungen mit den politischen, sozialen und literarischen Ver-

hältnissen von Athen bei Aristoteles massenweise vorliegen. Liefern

nun auch seine andern Schriften hinreichende Belege im einzelnen für

die Wahrheit dieser Behauptung, so sind geradezu ganze grofse zusammen-
hängende Abschnitte seiner Rhetorik nur unter dem Gesichtspunkte

der Bezugnahme auf athenische Verhältnisse liegreillich und verständ-

lich, und zwar liaben iiim diese Verhältnisse nicht blols vielfach das

Material geliefert, sondern sind auch fast durchaus für die dogmatische

Fixierung seiner Sätze mafsg<bend gewesen. Insbesondere ist aber

die Art und Weise, wie Aristoteles das so wichtige 7i((!)<)^ der o(»y'<

behandelt, ein sprechender Beleg dafür, ün.sere rhetorischen Hand-
bücher erschliefsen uns nicht das volle Verständnis dieser wichtigen

Leidenschaft, wenn sie unter der stillen Voraussetzung offenbarer Sel^t*
Buttlar f. d. OrmDMUlMlinlw. ZZXVL fwtag. U
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versläncllichkeil ein wic liligos, ja ein \V( ^culliches Moment gar nicht

in Ansatz bringe!). Das ist die wolil ab;;e\vop« ije Bcrorliniirig auf das

heilsblQlige, cholerisch heftige Tenjperanieu L der Athener.
Arisloplianes zelchnel genau nach der Wirkliclikeit, wenn er Equil. 41

von dem ^fios als dem Semat^s spricht

nnd der urinthi^ lyo.^o^: fax ("iD? bildet dazu ein richligos Pendant.

Diu Draxis der [{rthicr h< IVi t uns leider nur zu viele Ik-Iege. ('f. Froh-

bergiT, Einleit. zu l.y>ias-, 8. 14 Anni. 87 und zu Lys. oral. XV. 9,

XIX, Ü, y, 11, Isükral XV, i^l u. a. Aber mit diesem Zug des <fx^«x"^.üc»

mit diesem avrodaii TQonog verbindet sich anch — und das ist die

Litidseite und wir wollen und dürfen uns nicht ün . r Beleuchtung

entziehen — der weitere zum fhnc. jener Zu?, welcher /<f ^'/fuva

ittriK d(ji(uaia vor (Jerichl geschallen. ^egen die Piaton schon in

seiner Apologie 35 B so energisch proleslierl. Wir müssen demnach
die Charakicrislik, die sich bei Plutanh praec. pol. 799 findet o

f /.f or als eine durchaus t!(1V( nde anerkennen, weil sie ein wichtiges

Korrelat beibringt, um das J eniperament der Athener ganz luid voll

zu begreifen. Sie waren „irasci celeres, tarnen ul placabiles essenl".

Darum ist es doch wohl ein ganz besonders hervorstechender Zug«
womit Aristoph. Vcsp. 278 den Philokieon glaubt auszeichnen zu müssen
zum Unterschied von seinen Genossen:

xff/ ir}]v no'/.v r)(>//(j'r«roc y' rp» jth nüff i^iv

XUi fllH'OC Ol'x (? V f ^7 f t i^f i'

aAA' onor* uv 1
1
ßo).oi^ tiq, xdita xvntm' dv ovko

^^thiv f^if««$" eXeyev,

Freilich ein erhebendes Schauspiel war dieses dvttßoXeXv^ waren
diese iXstivd dadtnua gerade nicht, und eine so stul/.e, vornehme und
reine Natur, wie wir sie in Plalon kennen und verehren lernen, f,'laul)t mit

der viperarum incantatio nidit zu tief gegrilTen zu haben, um das Ver-

fahren richtig zu charakterisieren ; denn in seinem Eulhydem iUO A lesen

wir die bezeichnenden Worte für diese Seite rhetorischer Bemühungen
und Wirkungen: i-ait yuQ %Tfi twi' h uotWiv /tx*'W fMQNtv Cfttxif^ re

fxn'rtfC v;to()f f an'o(( • i] iiir yno luiy h/nodäiv t^nuv if xai ffa).uyyiiav

xiü ax<t();tton' x((i toji' ('(/./.(»y lti^aio)v // xai röfTiov xi\/.i^oU höiiv, i] Si

dtxuöioiv it xui txx/.t^ffttiüiojf xai taiv «AAwr ö)(^/.wv xi\).ifiii iB xai

naQüftvt^ia tvfidvBt ovüa, Dafs die Redner aber auf diesem Wege
zu ihrem Ziele kamen, ist ein liinlänglichcr Erklärungsgrund für die

wcltausgedelmtf Anwendung dieses Appelles an den Hjo^ in der Praxis,

und man ist nieht wenig erstaunt (cf. Frohberger, Lysias^ 11, 9, Anni.Sl ),

dafs ihn auch grofsc und stolze iMunner nicht verschmäht haben ; denn
selten mag er ganz wirkungslos verhallt sein.

Dafs nun auch ein Aristoteles trotz seines gesunden Urteils

Rhet. 1, 1, i:!.")!-'' 24 mit di' -lii wichtigen Faktoren rechnen mufsle,

zeigt die eingehenile Debandhuig. w<>lche er im /wimIl'u Hurhe (leu

ndi^tf gewidmet. Dort haben also auch tlie ^hts ^lauän^^, der
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IAco$ und ipoßog eine ebenso umsichlige, wie im einzelnen treffende

WnrfHgiing gefunden, welche die oben erwähnte Bezugnahme auf die

Geschif IiIe\ die Gesellschaft und die Gerichtshöfe von Athen anfwoist.

Wir können uns hier die Hinweise auf das einzelne ersparen und
wollen darum nu^ an zwei kritisch wichtigen Stellen zur Erfiftrtung

unserer Behauptung etwas länger verweilen. Arlst. führt II, ä 138<)'\ G

in dem Absätze, wo er von dem Zustand spricht, in welchem die

n^aonic einzutreten pflegt, zwei Heis{)iele aus der athenischen Geschichte

nn, die folgenden Wortlaut haben: navft dt xai tthgov nuyi^v fifi^ai

i\ AUQ*' uXXov Xt^tp^ftaa nfu>)()in nfjote^ov Sto fv 0i?.oxQi'Tijc. flnnvros

rtvog „oQyt^ofii-inr rov öt\fiov ii' ovx dnokoyet" ; .,oiVw yf". fV/\. .,«/.Aa

7r(/rf"; ,.ot«r t(!i(o a?.?MV äntßeß'/.iiiif'vov"^ • itQÜoi yciQ yiyvoviai oiav f/c u).).nv

riiv 0Qyt]v <'tvaXo')<fü)<Jn\ o (Tvvi-'fiif hrii 'Eoyo(ft'/Mv • (idÜMv yäo yrü.FTTHivor-

ihivatcv, D&fs wir uns hier auf dem Boden der athenischen Geschichte
bewegen, zeigen uns die Kommentare zu der Stelle, und dafs die

Beispiele, die Arisl. hier anführt, einen leider nur zu festen Hall in

der Praxis der atlicnisclien Gerichtshöfe hatten, orgeben die weiteren

Belege, die Spengel aus Lydias XIX, 6, Demoslh. epist de redilu 1470
und Isocrat. de permutatione § 19 beigebracht hat. Aber von Seite

der Kritik ist unsere Stelle nicht ohne Einsprache geblieben. Zunächst
sei der in der Tr. uns begegnenden \^ariaiitc gedacht. Die Antwort
des Philokrates lautot in dorselheri anders und also: or/ro) yf, ?(fr^, d?.?.a

ro'ie, oiav 1610 ü)J.or rf/u^f^/.i^/ttvo»'. Ein Sinimnterschied kömmt dabei

freilich nicht heraus — , aber wer sich daran erinnert, wie gern die

Griechen, um den eigentlichen Wortführer kenntlich zu machen, ein

K/'/ einschieben, wird ein solclios k/>^ in der Antwort oiav — —
diaßf {i'/.^uhvov nur ung<M'n vormissen, und aus dieser Erwägung dürfte

also die Variante der Tr. einige lieachlurig verdienen. Weniger dürfte

das unserer Ansicht nach der Fall sein mit der anderen Variante zu

unserer Stelle, wenn dieselbe auch durch die Vermutung eines Kritikers

wie Madvig empfohlen wird. Tr. liest nändich rrnvn <)h xtü htQov
noyi) fiBt^üiv xai i jiat/ h?.?.ov kiftfiffTaa ituiooitt .ujnnoov. von der

sich Madvig nur insoweit entfernt, als er für xui *^
/ta^/ ä)J.ov etc. »]|

vorschlägt. Sprachlich wird man kaum etwas dagegen einwenden
können ; denn zu dem navei lU xai crg.'inzl sich ja sehr leicht aus dem
unmittolhar V^orausgohonden .rni fi yiiQ oQyliV o das Wort oQyt'v.

Dennoch scheint eirio solclio Änderung hier nidit angezeigt, ja

sogar dem Sinne dos Schril'lslellcrs wenig zu entsjirochon. Liest man
nämlich mit Madvig

»i 1] na^ SXKov hf<f i>fT(in TtfuoQta jK/nt oor ohne
hiqov oQfiv fifHiu, dann schwebt die von Aristot. beigebrachte Er-

Iflntoiimg iHt'O.or yag %a'UTKai'vnvtfz xi/.. in der Luft, diese aber be-

zweckt nichts andoros als die Erklärung' von oQyt,r /ifV^M. Darum
mufs der Akkusativ unbedingt gehalten werden. Arist. gibt demnach
ffir seine Lehre einen doppelten Beleg, die Antwort des Philokrates,

die ganz auf denselben Sinn hinausläuft, wie der in der Praxis wirk-

lich vorgekommene Fall mit Ergophilus.

H&tte man sich die Berücksichtigung der Praxis der athenischen
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Gericlilslir)lo durch Aristoteles klar vor Au^'on gelialtcn, (JaiiM hidio

(V\a gk'icli (lartin sich anscliliefsende Stelle eine ganz andere Behand-
lung ertuliren, als es durch Bekker, Spcngel und in meiner ersten

Ausgabe der Schrift geschehen ist; denn ehrlich gesagt, sie ist ein

starker Rficicschritt gegenüber (Im Frülieren und ein arger Mif-^gritT.

Den f()l<,'fndt*n iottoc snll iiärnlicii Arislot. narh liekker und Spongel,

dfiiii! nurli ich dnil gcl'olgl l)in. al-o '^'or.(.l)(.ri hnhen: xni h\v h).nöaiv,

während die Frülieren lasen und erklärten *«< /-'«i' bluiaiv. Nun hat

die zuerst von Bekker eingeführte Lesart einen Halt in A*' und meine
Kollation hat Bckkers Angabe insofern bestätigt, als das « deutlich in

der Handschrift erkennbar ist, aber heute erkenne ich aus Spiritus

imd Accent über dem ersten f. dnfs die Korrektur Vhoatv für irgend

eine unglücklidie und uii/,iilässige Vcrschreibmig herstellen wollte.

Eine handschritl liehe Stütze kann ich denuiach heute dem «Afioocr

nicht mehr zuerkennen. Schon Spengt^ls gesunder Sinn nahm an der
Banalität eines solchen (ledankens tnv f'/.füj<»v, {n^oi yiyvoviai) mit
Recht Anstofs und fand ihn ( Ii* r < t träglich, wenn man mit Streichung
des gleich folp'enden und mit xai eingeleiteten iö:io< diese beiden /u

einem verbinden und schreiben würde *ai iüv f/jojaiv, idv ful^ov

xoMov mnov^H »tX. Wir müssen demnach auch hier wie
bei dem vorausgehenden tano^ in der Sphäre des athenischen Gerichtes

bleiben und werden sehen, wie Aristot. auch hier ganz genau
nach einer in Athen üblichen uns kaum mehr verständlichen Praxis

gezeichnet hat. Was nun zunächst den Sinn anbelangt, so hat ihn

Viclorius richtig wiedergegeben mit ,,et si in juilicium vocalum ipsum
vicerint studioque suo, ut ab judicibus conderonarctur, effecerint". Und
über die Bedeutung von lUQtiv kann kein Zweifel b^ehen cf. Schanz
zu Piatons Apcjlogie 28 A. Aber die volle I.ösung und Beleuchtung
gibt uns Plalon in einer meisterhaft stilisierten Stelle Polit. VlII, 558 A
7V dt f n^aoing iviuiv iwv dixaaü^tvitüv ov xo^npi'^- ^ ovttio fideg

kv xwomxi nokws^ dv&qtonmv xaraipf^ur&imtav ^apdtov y<7'^v%

ov6iv tVrov avr£v ftevovrwf te xal (IvaorQetpo/n^^v iv fiicui^ xai nq
ovi€

(fgoritZwtog ovre oifävrog ovSevif n f (ji vo(Ti fT , wan fq 'i] Q<og

;

Kai no).'Aovc:y\ f(fy^. Wir wollen nicht behaupten, daf- Arislol.

gerade diese Stelle vursdiwebte — aber das steht fest, Lelirer und
Schüler zeichnen nach der Wirklichkeit, zeichnen einen Brauch, der
im athenischen Volksleben so bedeutsam hervortrat, dafs ihn Piaton
glaubte auf die angegebene Weise geifeeln zu müssen, während Aristoteles

bei seiner rücksichtsvollen Beurteilung alles Menschlichen nur die

Tbatsache konstatierte.

II, 25, 1402'* 7, wo Aristot. von den tvctdaeig spricht und ihre

Quellen nachweist, ist zu lesen dno de roil oftolov^ ei to evt^vfiriftat

Oll Ol xaxas nt-nov'Jnnc uei fuaoiaiv^ nri «//' oiuV o'i n< nenovi^otei
Hfl (fthfvmv; ich bin hier in meiner ersten Ausgabe der Verninhtng
.Spengcis gef(tlgt, der sowohl hier wie Z. 1 statt des handschriftlichen
t;il li/io vorgeschlagen iuit, das auch bei ti'(Siaat\ <fi()hnu dem Sinne
allein zu entsprechen scheint. Heute glaube ich, da£s wir an der

Digitized by Google



A. Roetner, Zar Rhetorik des Aristotel««. 213

zilicrlon Slelle noch einen Schritt weiter gehen müssen. In A*" wie
in einem Teile der anderen Ilandschriflen lautet nämlich der Anfang
der Stelle Srrl di ruv oßoUov, Der Piarai Ist nun unter keinen üm-
stftndcn zulässig. Derselbe ist aber auch unserer Ansicht nach nichts

anderes als eine Verschreibung für ofiniov oiov, das ich jetzt in den
Text zu setzen auch kein Bedenken trage, zudem Arislot. hier alle

Beispiele (1, 5, 10) niil olov einleitet.

Zur Charakteristik der veoi II, 12 1389» 36 findet sich die fol-

gende Stelle x(u (ft/M(fi?.oi xai (fi?.otxftnt xai iftXtiaiqoi fidV.ov i<av

nk?.on' i)hxiu>v. So hatte ich mit I3ekkcr' die Stelle geschrieben nach
Vahlens Vorschlag (Rhein. Mus. IX, 535); denn A'" u. Tr. haben xai

(f
iUtpiXoi *al gdkot ttai ^tkitatQot, eine Lesart, die eine Erklärung

nicht zuläfst. Heute kann ich aber meine Bedenken gegen gitXaütettn

nicht unterdrücken. Zunächst dürfte es kaum einem Zweifel unter-

liegen, düfs ot'xfToc in dem Sinne von famiiiaris gefafst werden mufs
wie liü2»3 1171" 7 1187'' 3 30; vergleicht man nun aber die

Steile 1251^ 36, welche Vahlen zu seiner Er^Uizung führte In xai

(fdav'jQomov xai ffi?j)xa?.or, so erkennt man, dafs das otxfTog den
nächsten und innigsten Grad von l''reundschaft bedeutet, und das wird

uns auch durch H. Schmidt Handbuch der Synonymik III, 473 be-

stätigt; darnach sollte man also auch an der Stelle der Rhetorik er-

warten, dafs (fdoixsiM die Reihe erüiTnet. Das ^iXoi ist doch wohl
durch Dittographie entstanden, durch einen Fehler also, den man
auch sonst in A'" beobachten kaim. Cf. adnot. crit. zu 1:^91'» 22 und
1392** 19, wo ich das ei vor t^ovleio nicht mehr verteidigen möchte.

In der interessanten Erörterung über den IXeog lesen wir II, 8,

1386' 34 den folgenden Satz ^yy's y^Q noiovai (fnivfa'Jcci lo xaxov

71Qo oi^ifjdrwv Tioiot'vrfc, toc nf'/.?.ov n wc yfyovo'c. Dazu l)ietet aber

A' eine bemerkenswerte Variante. Dort lauten nämlich die letzten

Worte { uii fiiXXovra ^ tas ysyarora', das letztere freilich aus Korrektur;

denn ursprünglich stand in A** durch ein Versehen reyworog ; die Kor-
rektur stammt aber sicher aus alter Zeit und so verdient die Fassung

^ tag fif/.'/.ovta ij ok ^eyarina unsere volle Beachtung. Dazu führt aber

auch noch eine andere Erwägung, in dem ganzen vorausgehenden

At^hnitt über den lA^og gebraucht Arist. niemals den Ausdruck
ndihtg, sondern er bedient sich entweder des Neutrums oder des

Wortes xaxov oder xaxd mit Ausnahme von einer Stelle 1385'' 34 ot*

yaQ fXFovCtv n'i ^xrxfnXrjfihvoi diä ro flvtti UQog ko o/Vf/oj nnl^Fi^

aber gerade diese Stelle ist ein schlagender Beleg dafür, wie der

ganze Absatz von 1386" 20—1386" 8 gefa&t werden moh. In dem-
selben gebraucht nämlich Aristot. immer nur den Ausdruck ndihi (30)

iv ndt^ei (4), »0 nrai^oi'c, niemals den Ausdruck x«xf>v oder xaxd.

Es steht wolil so ziemlich aufser Zweifel, dafs der Schririsleller damit

eine bescjiulete Nüancierung des Begriffes verband, er will casus
quosdaui saevos et atrocitc^tes, um mit Victorius zu sprechen,
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damit ausdrücken, gerade wie in der Poetik 1152'' II. Diesem seinem

Gedanken wenten wir aber unv dann gerecbt, wenn wir mit Bei-

behaltung' von A' pr. /.itAkoviu il uti ytryoiuia und uut bUeichuii^

von »ttxov^ die Stelle also lesen: itlt^ Tf^9 noiovci tpaivec^^ (sc. ra

In d(»niselben Kapitel über den i^eog erregt die Herstellung einer

andern Stelle Bedenken, die wir in Verbindung mit den ndi^r^ be-

handeln müchten. 11, 8 1380" 4 « d f/foi'tfa- *x lov uQiauov d^MV
Oda te yaQ tüv Xvnf^v *ai oSwimmv ^aqtutd, ndvta ekeetva, Moi

oött dvai^utd. Der scharfsinnige Maret ist der erste gewesen, der
an dieser Fassung Ansto& nahm. Er liefs nämlich unter Beistimniung

Vahlens da'^ (fifnonxd in s<'iner Übersetzung weg. Später änderte

Vahlen äcinc AutTasaung und schlug folgende Fassung des Gedankens
vor Sott %B fäff jm* Xtmi^v ital odwi^v, ndvta iXecivd, xm Zaa
dvat^iM itai t^a^tittd, Gewifs ein Schritt dem Richtigen näher;
denn bei den so feinen und scharfen Dislinklionen unseres Philosophen

thut man *^\\\ mit der •^nir'^ten Vorsicht zu verfabren. ') Dennoch
kann ich mich mit diesem Vorschlag nicht befreunden. Zunächst

mufe uns auffallen, warum dann Aristot. den Genetiv gewählt und
nicht lieber . . Xvn^Qa Md oSvvtjQd^ ndvra iXeeivd geschrieben hat.

Trotz der Definition kann und will derselbe hier nicht jedes XvnrfQov

imd o()ri Yy>y als ein h/.fFivov bezeichnen. Das erkennt man aus den
pk'ich folgenden Worten mit wünschenswerter Deutlichkeit kui oawv
i\ LI PI atria ttcumv fitytüoc ^x^rrcav. Also solche »oxo, welche
fifyei^og haben, die hat er im Sinne. Das ergibt sich ferner auch
aus der nun folgenden Aufzählung 'Juvaioi xcü alxiai aüifjtdrwv ttrX.

Will man nun einen Unterschied zwiscben (fi>agtfxd und nvatQfrixn

konstatieren, so kann er dabin bestimmt werden, dafs die (iviu(jeiixd

rasch und mit einem Schlage, die if'Ja^nxd allmählich und langsam
ihre Wirkung thuen.*)

Über den (fUovoc losen wir II, 10 1888" o ifavfQov rff xai oi^

(f
ifaiovan- a/Kt ynn (t'ot^uf./. loi^ y(f^ ^yyvc xai X(}^^^ **** tontf «ai-

fyuxit} xui 6u^i^ (f
Joioi fT/ v. oUn' ei(jtfi(u

TO iTvYY^h xai
(f tfovflv münarm. (Acschyl. fr. 805 N *).

') Nach dieser I{i<>littiii;,' liat Murt-t litft'rs trclVlilt. Wenn (Jornperz iiiiscrn

truti'lich&n Hunit/. nicht sclilageiuler i^laulite mit ei nein Worte charakterisieren

zn koiUl6II ala mit dem tAoen ,,iiniiach:ilimli<-)i(Mi HiiiteiU*rs uikI rntorsclieiden*,
»© dürfen wir getrost einen guten Teil dieser gläiuenden Kigenschaft auf seine

BeBchaftigmig mit Aristoteles /.uriickfiihren. So hnt Mürel II. 6 ISsö» 2 tV. die
Wiirte x(d Ol li^ ici'rinx- i'winf ini'iut roi in seiner I hersetzting weggelaNsen. Sicher-
lich, weil er keinen Unterschied beraustindcu kuuute. Den zuvor von Ariatot.
hervnrj,'eliobenen Verwandt«!, meinte er, könne man nur ent};e;^enset«en die
i}/i)i G^u/.',f

1^ tji'u.iovXo/
;

' •
'

n -ö/«'. Alu'r in ili'ü ni rörr/y di-s Si iKiMtes in Alki-

hiadeü und Kritias — lialion wir einen »chhigeudeu Beleg für die Uichtigkeit dieser
so scharfen Scheidung.

•) A-ifTallend Ideilit allerdings, dal-: Ariatot. Z. 7 die iiyttlQertXtt nicht HOOh
eigens hervurhebt. Aijcr ilaran d.irf m.in sich kaum stofseu.
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Man sieht sich in den Kommentaren vergeblich nach einer Er-
klftrung um, und das ist am Endo auch gar niclil zu vci wniulcrn;
(lonn eine Erkl;iniii,„' <t(r Worte, wie wir sie heule in dem Texte
lesen, ist einfacii unm(\Hi(li; <]er Vers i«> rrvyyf^rh xr).. hat eheti gar
Iceinen Bezug in den vorausgehenden Worten; es ist aUo nach «Jo'i'j^

<x<z^ yivtC^ einzuscliiehen. Nor dadurch ist die Möglichkeit einer
Beziehung des angeführten Verses gegeben und wir werden auch dem
tledanken des Schrifistellers gerecht, wenn wir die Worte lesen

1887 "'2i (flhnn\rsov(r( nt v yaQ oi joinvrni, nie fiai rivtc oiiafoi ifoi'

vox'iai. o/iotoi's Jfc /f/w xaia ytvoi, xaiü avyykveiuv xi)..

Das Sündenregister, womit Aristoteles einem Redner, der die

Athener ladi lri will. :ni die Hand gthl, lavitel bei demselben II. 18

130G"' iH nh)V Uli iDv^ 'E'/'/t^vitc xt'.i fdov/Anaavio. xnt rojs .ino^ inv

(id(f^U(}oi' U()iaifi'aavia<; xai oi'ninix^G(tHtroiK ii\vd()u;tudiaario, J/y/j i^/Ks

xai UoTtdaidioi xai S<m äXXa Tmavta^ xai eSri aHo rotöBtov Htingniitn

vjtä^ei ttdfi^g. Wenn man zum orstenmale die Worte liesl, ist man
nur 711 solir t,'cneigl, Spengel beizustinmien . der dnrühor bemerkt:
" litu aperlissime (it-; inrrov et allerutruin vaeal" und man darf sich

darum nicht wundei n, wenn er damit Beifall gefunden iial, /.umul im
Index von Bonilz 533^ f. diese Eigentümlichkeit des Sprachgebrauches
nicht gebührend berücksichtigt ist. Aber man mufs sich nun einmal
hei Aristot. auf starke Stücke gefafst maclion und an sie gewöhnen
und gerade die Art und Weise der Verwendung des Neutnuns Plural

mufs uns gereciile Bedenken gegen Spengels Auffassung cintlöfsei», wir

werden wohl auch hier mit einer großen „Läfelichkelt** des Aus-
druckes zu rechnen haben. Sehen wir uns darum eine Stelle der
Nikomach. Ethik etwas nfdier an. Arisl. spricht IV, Ü von der

fi^yaXoTtQhnfKt und von den Leuten, denen es ansieht, sie zu üben.

Der ntvifi wird davon ausgeschlossen und dann fährt er fort lti>:J''2U

TtQÜnH dä oh TOiavia ngovnctQx^'^ avräv i{ tmv TTgoynrojv ^' c$v

avtdg fiiviittiv, xai tt^ evyfveat xai tdig bvdo^mg xat uuk h).)mi^

rofoi'roig' Ttilvta yaQ ravtn fit^yel^oc ex^i xni diioDfin. Winden wir

die Stelle so lesen, dann wäre sie im Stile des gewöhnlichen und

auch bei Aristot. häufigen tipradigebrauches ; allein Arislol. sclu'cibt

dort nicht so, sondern *cit va^ fvyevii/t xai Toig ivSo^oig xai 8<ra

totavTO, Aber darüber kann denn doch auch nicht der mindeste

Zweifel bestehen, dafs das Neutrum oV« rofuvKt für das Mascul.

xnt To7<; a).).ntc. lotovini-: gowfddt ist. Liest mr<n nun Ijei dem-
selben 1383'' 30 cJV({ /«r/o tovc uh :ta()(ainttv<nK tn'O.hn' aidxvvov-

tai xt& vovi; 7XQoai%oviai avtoi'i din to iv oyila//«o?^ <l }t
<f
ü i ( q n oder

1387* 21 oftotas xai a^&nti xiü S»väfievoi xai noXvtfihn xai

evtexvot xai ortovv töiv To/ortcor, so wird man doch wohl kaum
vor der Aiiffa^^ung zurückschrecken dürfen, sie mindestens in Er-

wägung /.iehen müssen, dafs in der oben zitierten Stelle Arislol. mit

xai SiAc Skia toutvra die Namen der Völker abschliefet, also gleich

xai tovg äkXovs toiovtoiK, die Sachen, das Register der n/m^rijjuarit

dagegen mit nal ei u äkiA toiofirtfp «rA* beendigt; Beispiele aber der
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widerrechtlichen Vergewaltigung fand Aristot. nicht blols in der ruirseren

Geschithte Allicns, soiKlorn aiuh in der innern f^naradtavtayr avio)

tüiv 'A'h^rai'div i',7fxwp»|(jf r f/c An?xi<liif. loooviov vnfinwv, ov

avYx<o^>lou) Ai^r^vaioiii dii ufiuffifii' tt'i iftkwso(fiav sagt uns seine

Vita bei Rose Arist fr. p. 435.^)

Ein Hauptverdienst der Sponi^'elschen Angabe der Aristotelischen

Rhetorik besteht stMnen V()r^'än<,'>m ^'egenfiber zweifellos darin, dafs

or k(in«oquenlrr wU sie mIIi- liio Lesarten nn^;oror ersten und reinsten

Ouellen des A' in ihr Heclil einj^e^el/.t iiat. Insbesondere waren es

die Lesarten erster iJand, die viellach auskorrigierl und in die V'ulgata

verderbt wurden, welche seine Aufmerksamlceit erregten und denen
er, wo mißlich, zu ihrem Reclilc -m verheilen siulite. Das ist ihm
auch an einer Keihe von Stellen mit bestem Erfolge gelungen. Er-

kennt man Spenpels l^rin/.ip als rielili^f an. so müssen es die aller-

gewichtigsten iiedenkeii sein, welche eine Abweichung von demselben
als gerechtfertigt erscheinen lassen. So begegnet in demselben Kapitel

eine Stelle, wo ich '„'lauble, Spengel nicht folgen zu können. Als

MatiTlal zu einer Lobrede auf die Athener fiihrl Aristot. folgende

Punkte an lliyO" 12 frraivHv, ft iti, tyonitv i i^v i'v ^(O.atiTvi vavfin%iav

il tv Mufiuißiiüvi fid%i^v i]J
lu v i&() iiüv Il^juxjf.ftdüiv 7t()axi)kvia

aXXo Ti Tav Totovrav. Für n^axi^^vra hat Sp. ).^ti>(vta geschrieben
im Anschluls an A' . wo das Wort so von erster Iland geschrieben
stand 1111(1 dann in n(juxiitria. auskorri^'iei t wmde; einen weiteren

Halt glaubte er auch in der Tr. zu linden, wo dasselbe mit producta

scheint wiedergegeben zu sein. "Probo verbum illud, bemerkt er im
Kommentar, ut ftvl^oloyorfteva a rebus gestis discemantur." Wenn
man nun am Ende auch die Bedenken, welche dem Gebrauch von
vnt^ für nf^{ji entgegen stehen, überwinden könnte, schwerer wiegt

der Einwand, der sich ^regen das tempus AfX'*^''^« erhebt. Dem von
bpengel gewünschten Siini würde nicht der Aorist, sondern das
Praesens Xeyofitva entsprechen, indem ja die Sage auch noch in der
Gegenwart lebt und fortdauert, wofür demnach auch nach unserer

'j icli iiiochit! all (lie»eii Spruuiigobrauch des .Vribtuteles iiiikuüpfeD, um
eine andere l]i;r<-iitüiii]i( hkeit im Gebrauoh des Neutrums hervorzuheben. Es wire
w;i1irliafti<r SU lilifl nitlit. wenn niiin auch AristnteloH wie eiiio Keihe der anderen
Autoren mit K<in jektureii so von „hi'ute juif iiii)rj{en~ 1uvl('iik»'n ki'innfe. Das niufs
Schütz weiii<,'.stens ^'emeint halien. als er erlaubte m f > iii.n Hiitiii'^'tMi t'leck-

eiscns Jhb. Bd. 137 (lOrtb) S. «is? -dlir. dem Texte luid <lem Verständnis des l'iiilu-

fiophen einen Dienst, zu erweisen. Wenn wir ihm },'laul)en, müssen wir II, 23
1 KHM (» if'A.'/.')^ tx rcir ifoxm't'Kor iiit' yiyyfaifid it-n'U"ir <)f, inx tu- uM'tr, ei

'S*' '] iyyifS «!»' jetzt mit Schütz — und »eine Anuuhme hat leider Bedall ge-
fimden — «Vfoff*' nchreiben. Freilich <ler Plural des Verhuins beim Subjekt im
\f ili-uiii riiir;i! i^l bei Arist. nicht /.u iMMu^tunili'H - so wenij; wie z. Ii. bei
Xenuphon. Cl. labO« l, xauaaxi fovaiy und Zell zur >iikum. Kthik vyl. II p. 4. Waits
zum Orgnnon vol. ly 585. Hier würde nun aber der Sin^. ticfa dareh da« j^leieh
folo-putie einpfehlen; aber die charakteristi.sdie Ei^jenscliaft der Aristutelisch.^n

.Schreibweise — das variandi studiura — muls uns vur der Vermutung warueu;
denn i&oSay kann auch hcifRcu „denn man wäre, die Leute wären nicht zum
Glauben gekommen, wenn eto. etc."
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Ansicht das Praesens der einzig richtige und deckende Ausdruck, wäre.

Und ferner der von Sp. gewünschten Scheidung von eigentlicher Ge-
schichte und Mythologie kann man insofVrn eine grofse Bedeutung
nicht zusprechen, als vielfach, ja fast durchaus die aus der Mythologie

geholten Zeugnisse nacli den Anschauun^u'U der Allen das volle (Icwichl

und den vollen Wert von historischen hatten, am wenigsten standen

ihnen aber die Verfasser der Aoyo» intdetitrt»to£, die Aristot. doch hier

im Sinne hat, skeptisch gegenüber. Unserer Ansicht nach führt also

Aristot. Thatsachen der athenischen Geschichte in aufwärts sloigender

Linie, die Seeschlacht von Salamis, die Schlacht von Marathon, die

Thaten für die Nachkommen des Herakles an und aus diesen

Gründen konnte ich mich zur Annahme der Lesart Xeti^ivra nicht

entscbliei^.

Wer sich einen Begrif!" niaclion will von der staunfnisvvert hohen
Stufe feinfühligen Taktes dej- guten attischen GeselLschaft oder des

Aristoteles, der lese einmal seine Ansichten über die aiaxQa hn
6. Kapitel des zweiten Buches. Zu den idogiid gehört seiner Ansicht

nach auch 1383^ 30 nid inatvelv Tva Jo^i; aireZv^ xai lo dnoT^TVXipwra
ftr^Siv ^iTTOV nttvra yaq dve?.sv i^sgiag tavia aii/ffTn. lo (Y^nairnv

nagovrac xn?.axtt(t-; xai ro jdyaifd /itv VTrege^-raireir , id dt- (favXu

ttüvaXettftiv, xai 10 vTfS^a?.yfTv dXyovvii naQuvta^ xai xdXka rnivta

fött twavta' xoXaxsiag y<^q (^lutfin. Die Stelle müfete ganz aus-

geschrieben werden, weil v< sich um die Erklärung der ganzen, aller-

dings sehr eigentümlichen Fassung handelt; denn cigentündich und
auch anstöfsig ist diese Fassinig. So hat Vahlen, dem Bekkor' ge-

folgt ist, mit vollem Rechte hervorgehoben, dais der teste Stil der
tonoi das to &inMvetv nagovrat nokmteiaq verbietet und darum mit
Streichung von xoXaxBiag geschrieben xai k) i'naivflv *vA to td/ai^it

xiX. seil. a/axQd. Dennoch habe ich Bedenken getragen, in meiner

Ausgabe Vahlen zu folgen und zwar aus der folgenden Erwägung.
Der vorausgehende lonog bewegt und liüll sich fast durchaus

in der Sphäre des aittZv, Dieses aitetv kann sich nun auch nach
Aristot. in die Form des enoiveZv kleiden, und so kömmt er also

sehr natürlich auch darauf zu sprechen, und e=; ]>[ mir gar nicht im-

wahrscheinlich und die Praxis des Lebens liefert ujis die nötigen

Beweise, dafs nun auch die folgenden Worte xai i6 dnoieivxiixöia

ftr^S^v 1)1101' enger mit dem Vorausgehenden zu verbinden sind und
dals man zu ihnen nicht ai'iHv, sondern, weiui nichl alles trägt,

^.Tiav/iy zu ergänzen hat. So ist Arist. auf das /'narf-Tv gekommen
und iiai lidem er ein solches ^rrtarHr als ein d\ i^/srltegiag atf/ifiov

ciiarakterisiert, stellt er nun mit einem leichten Anakoluth, beherrscht

von dem sich in seinem Kopfe vordrängenden (Gegensatz diesem ineuv€lv

ein anderes, das f'.ndvelv nagdviag entgegen und, um es als ein ver-

schiedenes und in eine andere Sphäre gehöriges kenntlich zu machen,
setzt er gleich das xolaxhiac hinzu. Die Betonung dieses Unter-

schiedes war ihm wichtiger und wesentlicher als das Festhalten des-

selben Gedankenganges xoü ro inmvePv na^ovtag (aiaxQov). Wenn auch
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iiiclil glfiili, sü ist doch aliiilicii 13t>7'' 15 10 d' uii roi-s Tthfitov n'Vrr*/,

B$ Y€ nol TOP nat^^ mtX. Aus diesen Bedenken waglc ich früher und
wage es auch heute nicht von der handschriftlichen Lesart abzugehen.

In der ausgezeichneten Cbaralileristik, welche Aristoteles von
den Greisen out wirft, II, 13 \JiS9^ 18 stehen in allen Handschriften

die unvorständliclien Worte orte Am.iffiamrvrai oiWr i^rro'v rf nfycrv

Hftavra i', Sfi. Hassow liat nun aus der Übersetzung der ed. Par.

observ. cril. in Arislot. p. 1^2 aus dem äyuv äyavfcu gemacht, auf den
ersten Blick eine wahrhafte palmaris coniectura oder vielmehr emen-
dalio. Spenge! bemerkte dagegen "faciii quidem stnictura, sed deterioro

pfnloiitia". Nachdem nun in neuerer Zeil wieder Ras^ow, Rhein. Mus. 4:^

S. Ö84 und auch Zellor. dor iiynriui 7idvnt schreiben niöchle. dafür

eingetreten sind, niiifs man doch der Sache etwas näher treten; denn
auch jetzt nach den Darlegungen dieser beiden Mftnner kann man
doch gewisse Bedenken nicht leicht los werden. Liest man nun zu-

iiaclisl das ganze Kapitel anfmork>;iin diircti, um ?irh die mit Meisler-

liaiid gezeichneten Züge des Greisenaiters in ilu'oi- (ie.samthoit zu ver-

gegenwärtigen, so ist das erste, was man sagen mufs: ein äyaa*Jai

— eine an Begeisterung grenzende Bewunderung kann Aristoteles gleich

von vornherein diesem narh ihm mit der höchsten Potenz von KQhl-
heit und nt rodinimg hehafleten Alter überhaupt nicht zusprechen,

also ist d;i^ ir/Ud ua ein Prädikat, welches als Einleitung der nun folgen-

den Charakleristik nidil bestehen kann. Dazu kömmt aber ferner noch,

dafs äyavrm auch keinen korrelaton Begriff zu dtaßfßmoifvrai bildet.

Wenn man »'rrov äy^v für (tytv t]iinv ül)erhaupt gebrauchen kann,

so erwartet (ii:iti hier beim Beginne der Schilderung eher einen BegrilT

wie Tiodinn ui iiiiil hierin tnufs ich nach wie vor Spengel beistimmen.

Kann nuui aber aut l ine andere Weise Herr werden über diese meiner

Ansicht nach gewichtigen Bedenken« dann wird man sich gewife nicht

strAuben, diese geradezu bestechende Vermutung in den Text zu setzen.

Zu II, 21 1394" 22 £<sii yvfafiv^ dnoifavmg xiX. vermutet
Spengel " t-ano f)>; yruiiii^; articulo nullus locus". Mit der letzten Be-

merkung kann man am Ende einverstanden sein, obwohl wir auch
oben 1378" 20 tau dt nt näl^ti xiL lesen. Weniger hingegen mit

dem Vorschlag üirrw. Das letztere Wort ist am Platze und darum
auch von Arislot. gewählt bei Definitionen z. B. der ndfhi, wo es auf
wissenschaftliche Genauigkeit und Schärfe weniger ankam, als auf
leichte und dennoch nicht ganz unwissenschaftliche Fafslichkeit, auf

Definitionen, die für die Rhetorik geraile gut genug waren. Aber in

diese Reihe durfbn wir sicherlich diese ausgezeichnete Behandlung
der jrvwju^ nicht stellen; denn sie trägt einen streng wissenst lianii( hen
Charakter, pgen den man die hypothetische Fassung Z. 7 t£ di} tituv

yviofii] tu (ti}iiftävov nicht anführen darf.
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Es finden sich in dem Werke des Aristolcles nicht wenige Steilen^

welche mit der eigentlichen Zweckbesliniinung der Rlietorik über-

haui)l und der AristoteUschen insbesondere, nämMch praktische Redner
ZU bilden, nur sciiwer in Einklang zu bringen sind. Aristoteles konnnt
eben so zu sagen immer ins Dozieren und wird so von seiner nächsten
und eigentlichen Aufgabe abgelenkt. Eine ganze Reihe solcher rein

dozierender Stellen, welche über den engen Horizont des eigentlichen

Redners hinausgehen und sich an den weilen Kreis der Gebildeten

überhaupt wenden, begegnen uns besonders in den beiden ersten Büchern.

Darunter finden sich wuhre Perlen, und sie lassen uns wahrhaftig nicht

bedauern, dab der Philosoph neben seinem nftchsten und .eigentlichen

Zwecke aus dem reichen Schatze seines Wissens Streiflichter warf auf
Gcgonstände, die man nicht gerade nur in der Rüstkammer des

Redners zu suchen pllegt. Man darf doch billig fragen, was eine

Bemerkung, wie die folgende mit dem Redner zu Ihun hat II, 15
1390 ''28 iiitnuTat 6t nt ^tiv fv^vä yivti elf ftttvttniifQa »"'/r^. olov oi

(in' 'AXxtßtdSov xai tu dno Jiovmtiov lov ngorigov,, th (ft aniaifia

dßf/.ifQt'av xat vwlf^Qoi i^ta. ofov n'i ntn Knim-oc xni f/t ofxlt'ovc xnt

2aixQ(tiov<:. Mit dem Redner gewifs gar nichts, und es ist das eine

so einzige und eigenartige Bemerkung, dafs sie uns nicht um einen

^nzen Schock rhetorischer Rezepte feil ist. Welchen Blick eröffnet

sie auf die geistig'n Interessen und auf die geistige Richtung eines

Mannes, der ein soIcIh'^ Objekt soinof Ftirsclinn^ uiilerstelll hat.

Nicht weniger interessant ist der uuniittelbar vorausgehende Gedanke
über den Adel, die evY^veiay und wir ziehen denselben heran, um,
wo möglich, die richtige Interpretation einer Stelle zu sichern. L. I.

1890* 23 y<war»V xara to ft^ ^^lawaa^at r^g ^vacfas' otifq tog irri

TO nnXr nv (fvfißm'vn loTc evyfvtfftv, n?.}.' ftfrtr ni noXht) fri&?.fic'

(fooa yuo rtc taiiv tv loig yhrtatY iivd{mv wanhi} tv xaiu ruc

XW(>t(> yiyvofiivotg, xai ivioif üv g äya^ov to yevog^ iyyivovtai did

%vvot xqovm avd^q m^rrot, nAnuta ndhv dva9iih»aiv. Forschen
wir nun m Gedankengange dos Philosophen genauer nach, so werden
wir zu tolgendom Resultate kommen. Das f^iffi aa'Jat f;*c yi'fffcöc und
fvifhtc brachte /.luiäclist den Aristof. auf den Vergleich mit den
Ertrügnissen der Felder und schon Gaisford zog Pindar Nem. VI, 15

treffend heran. Aristot. will sagen, wie bei den FVOchten der Erde,
so ist es auch bei den Nachkommen der fvytvfTc — sie sind un-
gleich. Dann gehl er einen Schritt weiter ntid sucht das an (\<^m

(lya'Jov y(voc nach7.uwei?^en. Dieselbe Un^'li K hlieit wie bei dem
Acker begegnet auch hier. Wir müssen deumach zunächst Sid iivo^

X^ovotf einschränkend Obersetzen „nur im Verlaufe einer gewissen

Zeit**. Damit verbindet sich nun notwendig zugleich der Gedanke,
wenn das nur rhi' nroc xQovnv der Fall isl. <o ist dauiil ein Aus-
lassen, ein Zurückgehen des yn»t-: f,'e;.'('l)en. aber an ein ^.'än/.liclies

retro lerri, an ein llaccescere, an ein vollständiges Auslöschen denkt

Aristot. nicht und fugt hinzu it&nHxa ndltv avadühomv. Es kann
demnach diese Stelle nicht anders als mit Victorius gefafst werden
„ac deinde rursus ex intervallo aiios emittit** seil, viros egregios.
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Wir haiton «Icninacli ati der transitiven Bedeutung dos Verbnnis fest

und nieinen, dafc die inlransitivo, welche Bonitz im Index s. v. ver-

tritt — deficit « nimmt ab, geht zurQck, opp. ifriStSortu und die

allerdings an don zwei Stellen 351" 15 und 356*2 einen Halt hat,

hier nicht aufrecht zu rrhalton ist; denn dann würde Aristot. ein&cil

gesagt haben xäneua dvadiduusiv ohne Beifügung von ndhv.

Die schwierige, ja vei*zweifelle Stelle II, 11, l;}88''5 lautot in

den Handschriflen also w$ yap ;t^oö"»^xov avtoii dyadolc. fivai, ok
n^octlxei jotg uyal^tö^ tx^vai^ l^ijkovai ta tMaSva Ttav dYa'Jtüv wullon

wir durch eine neue Konjelclur nicht weiter beheiligen ^on der Meinung
ausgehend, da& man am Ende durch folgende wortgetreue Über-
setzung vom Sinne wenigston- nirhl writ abkömmt „denn in dem
(.Jlauben (ok), dafs ihnen als üuton gezieme {TiQoai^^xnr) (dafs es ihnen

als Guten zukomme), zu besitzen (et'vai) das. was (also «,»<) den Guten
zulcömmt, sind sie eifersüchtig auf derlei Güter". Die dyathi wären
dann die im Vorausgehenden erwähnten nXovtfts — nokv^dia —

Bei der Aufzählung derjenigen Leute, <lenen man zürnt, lesen

wir die Worte II, '1 1379'' 21 xai teüq dxovovtfi nfgl avruv
»]J

i^ymftivoi^ rd avrmv «jpavAa* ofioun yd^ fituv ^ oAt/M^ovtfiv ^^^oSr
Ol ytt() <ft'Xot awtzXYovCtVt 9€iapi€vot Si vä mMHa ^vXtt ndvii^ <''/yiirair.

Kiklärung von Spengel **qui libenler coruni mala aiuliunt aut

aspiciuiil noc ipsi commovenlur" trifTl gtnvU's das Richtige; es

Ist nur schade, dafs weder von dem libenler noch dem nec ipsi com-
movenlur in dem Texte selbst die leiseste Spur zu entdecken ist;

denn Itaum dürfen wir übersetzen ,,die nur Augen und Ohren haben
für in arrtor f/rtr/.«*'. Unter den letztoron hat man nicht ofwa
Schwächen zu verstellen, wie 1383'' 33 la dt (fav'/.a avvaltiiftiv^

sondern die in den vorausgehenden rönoi erwähnten div^iai und »axd
lassen auch hier nur die Auffassung „Unglück, Mifsgeschick" zu. Da
man mm aus dem vorausgehenden tonoi das imz in) ^Qotti^ovtrtv

iin!n<»^r]i,.|, auch hiehor ziolion kann, SO niufs die Stelle, wie schon
Kayser ritlitig sah, lückenhaU überliefert sein. Das von ihm vor-

goschlagene diuküig vor dxovovüt ist jedoch zur Ausfüllung derselben

nicht verwendbar, da das Wort dem Aristoteles fremd ist. Aus dem
in der Erklärung gegebenen orr^Ayoi-fT/v und dXyovaiv darf man viel-

loi( hl auf dv(O.yr^ru); schliefsen und demnach lesen «cm yo£^ dxovow^v
(^dviU.yi loK^ nhQi aviwv xt/.

Erlangen. Dr. Hocm er.
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CüMn Kriege mit den HelTetlern und Arioiistns bei Dlo Ctasins.

Das Verhältnis zwisclien dem ßcrichle über den Krieg mit den
Helvetiern and Ariovistas im Jahre 58 v. Gh. bei Dio Cassius und in

den Gallischen Kommentarien ist schon ofl behandelt worden.') Dabei
wurde konstatiert, dafs der erstere melirmals von Cäsar abweicht;
was aber die Erklärung dieser Dit1'erenz<'n betriflt, so ist man zu zwei

verschiedenen Meinungen gekommen: während die einen in ihnen Be>

weise fonden för die iüinahme, dals Dio aaCser den Gallischen Kommen-
tarien auch andere Quellen benutzt habe, meinten die anderen, dafs

diese Elemente auf Dio selbst zurrickzuführen und durch seine schrifl-

stellerische Natur zu erklären seien. Dio letzteren haben gcwifs recht;

auch ihre SchluCsfolgerung, dals Üio für diese Partie seines Werkes
ausschliefelich'Casar als Quelle gefolgt ist, ist richtig. Da aber mehrere
solche Abweichungen von ihnen unbemerkt blieben, mu(s man dasselbe

auch für sie zeigen, und erst dann kann man diesen Schlufs ziehen.

Das ist der Zweck dieses Beitrags, durch den zu gleicher Zeil auch
einige neue Beweise für die Ungenauigkeit, mit der Dio in der Re-
produktion des Berichts von G&sar verfahren, vorgebracht werden.

Dio XXXVIII 31, 3 heilst es xat ttvtxs (fiw) xai iitQfwg rdiv

ttviiov Jeo/itrot's nqoaXaßovttc dni^Qav (sc. Helvctii). Die Quelle

dafür war unzweifelhaft Caes. d. b. Gall. I 5, 4: Persuadcnt (sc. Hclvelii)

Hauricis et Tulingis et Latovicis linitimis, uti . . . cum iis proticiscanLur,

Boiosque . . . recepios ad se soclos sibi adsciscunt. Wie sie aber schlecht

wiedergegeben ist! Davon, dafe einige StAmme von den Helvetiern

ersucht worden sind, mit ihnen auszuwandern, ist bei Dio keine Rede.
Im Gegenteil ist aus Cäsar nicht mit Sicherheit zu schliefsen, dafs

jemand die Helvelier gebeten hat, ihn auf der Reise mitzunehmen;
für die 13ojer kann man nicht entscheiden, ob sie an die Helvelier

oder umgekehrt die Helvelier an sie solche Bitte gerichtet haben (wenn
auch pcrsuadenl—adsciscunt als Gegensätze erscheinen). Vielleicht

hat Dio das erste angenommen und die Angabe Cäsars über die

Rauriker, Tulinger und Latovicer überseiicn, wodurch diese DÜferenz

entstanden ist. Es ist aber auch nicht unmöglich, dafs er unter ittoovi

mehrere Stfimme gemeint hat; in diesem Falle hätte er seine Annahme
für die Bojer auf alle Stämme, die Cäsar erwähnt, übertragen.

Da Cäsar die Helvetier verhindert, durch die römische Provinz

in Gallien zu ziehen, haben sie die Absicht, wie er erfährt, ins Land
der Sanloner zu gehen und sich dort anzusiedeln (I 10, 1 : Helvetüs

esse in animo . . . iter in Santonum fines faeere, qui non longe a To-
losatium fmibus absunt, quae civitas est in provincia. Id si fierel,

intellegebat magno cum periculo provinciae futurum, ut hominos belli-

cosos . . . locis patentibus maximeque frumentariis finilimos habcret).

Ob es auch bis dahin ihr Plan war, wissen wir nicht, da Cäsar von

') Die liitcriitur lici .1. Mt lh. i-, I>fr Hcricht iles Diu Cassius iilicr die

Sallisüben Kriege Cüsarx. I. l)ie Kriege ntit deu Helvetiern unU gegen Ariuviittu».

[finchen 1891.
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ihm nicht spricht. Sicher al>er wollten sie nicht (Podarov (Jt(t,^rttt

xa't) rrpoc raTc "A'/.ntoi rrov xmoixtalyi^rat. wie os hei Dio XXXVIII 31,3
hc'ifsl. Nicht nur dafs nach den Gallischen Koninienlarien zu ihrem erslen

Ziele auch der Weg durch das Sequanerland führte, und dafs sie

Gftsar gleich nach seiner Ankunft in Gallien um Erlaubnis nur durch
die Provinz zu gehen bitten, sondern es ist unmöglich, dafs sie ilire

neue Heimat in einem Lande, das den Römern gehörte — die Worte
Dies kann man nur auf dieses beziehen — zu gründen beschlossen

hatten. Diese Abweichung ist also nur als ein Fehler zu betrachten

;

andererseits ist es nicht nötig, sie auf eine besondere Quelle Dios

zurückzuführen: vielmehr luU er selbst d u ;.roben Irrtum begangen,
der zeigt, dafs er weder (Mi>ai-^ Kommenlarien aufmerksam gelesen

noch beim Sehreiben dieser SdHu vi(>l nach^a'daeht hat.

Nacii den Kommenlarien kt ineii die llelvelier um, als (iüsar sie

zu verfolgen aufhörte und den \Ve^ nach liibracte lenkte : „seu quod
timore perlerritos Romanos discedere a se existimairent, eo magis,

quod pridie supcriorlbus locis occupalis proelium non commisissent,

sive 00, quod re frmnciifaria intercludi posse coiifiderent" (1 23, 3).

Den zweiten (Jrund übergeht Dio ganz; seine Motivierung aber des

ersten ist nicht Casars Darstellung entnommen. Dio nämlich knüpR
die Meinung der Helvetier, dals die Römer vor ihnen Furcht haben,

unmittelbar an ihren Sieg über die römische Reiterei {xdx rormv . .

.

fxfTvov
(f

i'YfTv did if- r^v fXdntaüiv . . . vonifTavifc XXXVIII '.VA. -2),

Widireiid diese Dingo bei CSsar in keinem sichtbaren Zusammenhange
stehen und zwischen diesen zwei Punkten eine Zeit von mehr als

fün&ehn Tagen Terstrichen ist.

Dio gibt bekanntlich Öfters eigene Raisonnements ; die folgenden

sind bisher nicht erwähnt worden: ^ßtii)'tH t\v re 6Qfu]v aviüiv xai

n) 7r/.i^»7oc {XX.Will 33,3); oviF y«(> xnh)r yvl^l^^t:^r — fieQ^datuvrai

(35, 3); fi^ xui )i(iüviattv%f:i d}i^kvie(iin uvitu ytruivua (47, 3); xai

ft€rtu>Qoi ov fiovov &ovXewffi!V vofti^orftg (47, 4).

Den Ausdruck tmo^ddac bei Dio XXXVIII 33, 3 bezeichnet

J. Melber') als blo&e Formel, als eine rhetorische Antithese /.um vor-

heilfehenden (rwrerayfitvog. Aber wenn man die Worte vnö i f yno
tov nXtl^ovc xai i ;i o r v onovdr^c ov ;it(vit^ aiia nttQfyi-yovio,

die darauf fofgen, ins Auge fa£>t, ist vielleicht anzunehmen, dafs er

wirklich die Helvetier bei diesem Angrille als anonäSag sich vorgestellt

hatte. Bemerkenswert ist auch« dafs Cäsar hier ausdrücklich das Gegen-
teil sagt: ipsi (sc. Helvetii) confert issima ac i e reiecto nostro equi-

talu p Ii a I a n ge fa c ta sub primam nostrain aeiein successerunt (1 24, ol.

Dafs Dio auch '^'Icicli darauf mit den Worten ?T(>orrf7j^i"ßi' (sc. Boii

et Tulingi) xaiu lojtov lot^' iixidmxuvci (33, 4j eine ün-
genauigkeit begeht, ist schon von anderen bemerkt worden. Wie ist

sie aber entstanden? Darauf kann man auf zwei Weisen antworten.

Vielleicht stand in Dios £xemplare der Gallischen Kommentarien

»> A. a. ü. S. Öö.
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I 25, ö statt circuravonire — circumvencre, oder es hat üio so

diese Stelle mi&verstanden.

Aus den Komtnentarien ist es nicht zu erraten, wer die sechs
Tausend Verbigener, die nach der Niederlage bei Bibracle über den
Rhein flidion wolllen. dem CAsar /urückgofülirt hal. (Quod ubi Caesar
resciit, quoriim per lines icranl, Iiis, iili ('onf[iiirorent et roducercnt, si

sibi purgali esse vellent, imperavit : rcductos in iiostium numero iiabuit

i 28, 1.) Demnach irrt Dio wieder, wenn er sagt, es hatten dies gewisse
avftiiietxoi ttüv *Puinmuv gethan (33,6); wen er dabei meinte, ist auch
nicht zu erinittelit, da die Feinde aus dem Lande der Lingonon diese

Flucht nach dein Rhein unlornehinen. Nebenbei bemerkt, dio An-
gabe, dai's die ursprüngliclie Heimat der Helvelier jenseits des Rlieines

war, hat Dio (33, 6) vielleicht aus Tacitus' Germania c. Stö entlehnt.

Gftsar sagt nicht, dars Ariovislus etwas vom Gebiete der Aduer
genommen hat; ebenso erwähnt er nirgends, dafs auch die Sequaner
den Germanen Geifscln gegeben liaben. Wenn das D\o bcliauptet (34, 2)

T»(C if xtoQai uvTMV — d. Ii. der Sequaner und der Aduer — nva
nuntikitAv^vio xai , ö^n\iii)V.i trytüi» — d. h. derselben — B^oviti)^ so

kommt die UngenauigiLeit daher, daCs er die beiden Stfimme hier

immer nebeneinander erwähnt

Daik Ariovistus der ersten Gesandtschaft Cäsars gegenüber unter

anderem auch dio W'orlo: (n it yao ä?.Xo)g xitiaö&hffreQni; aviov f/iu

(34, 4) ausgesprochen hat, ist von Üio selbst hinztigefiigl, der Gedanke
ist aber in der Antwort, dio Cäsar mitteilt (I 34, dl, oiitlialten.

Die Angabe Dios (35, 2) xai 7fQoi€!inHeikovv (sc. die römischen
Soldaten) iyxtnaXeiifteiv avrovj av piij fieraßäXtirat findet sich bei

Cäsar nicht, Sie ist aber waiirscheinlich durch Mifsverständnis von
Comm. d. b. Galt. I 39,7: „Nonnulli oliaui Caosari nuntiarant, cum
castra moveri ac signa t'erri iussisset, non t'ore diclo audientes inilites*

entstanden.

Dio 47, 1 . . . Ol' /lovov wiek dvx&nev^ ei xai t« /mXtcrd uveg
[ig] rdvavria tt^itnv iTfifvmtt*Wy dkXa xai cm'uve<rav ndvteq xai ov%
^ißra (II Jf' vrrnipiac avfo) «rrfc ).oyo7T0i&9 a »^xortfto' ist in Bczug
nnf dio Konunenlarion (Iii. It teils widersprechend teils neu; der

erste Teil ist die Folge i'i«^('iioii Raii^onnierens , für den zweiten

(»a» ovx i/x«yra etc.) ist aber nicht zu sagen, wodurch er vcranlafst

worden ist.

Schlierslich könnte man auch das erwähnen, da& der Ausdruck
4' lor Trnutftnv tttßoivovTH (50, 5) auf die Phantasie des Dio xurfick-

zufuhren ist

Belgrad. W. Vuli*-.

Digitized by Google



224 C. Wt'j jiiiiii, Zu den Oden und Epodeu des Horaz.

Zu den Oden und Epodeu de» lioraz.

I.

Zu Anfang dos vorigen Jahros isl dor rrsiv die lyrischen Geditlile

ontliallcndc Rnnd der grofsen kritischen lIorazaus^MlK' von Otto Krllor
und AUred Holder in neuer Bearbeitung erschienen.') Die Heraus-
geber haben ihre Stellung zu der Hauptfrage der Horazkritik, zu der
Fra^'e nach dem Wert oder Unwert des ältesten codex Blandinius*)

nicht verändert. Nach wie vor wiid diese Handschrift — wenigstens
für die [>yrica — sehr niedrig eingeschrilzt, nach wie vor wird an der

berülunlen Sernionenslelle (l 0, liG) die Lesart des Blandinius (und
Gothanus) ^paläographisch* aus dem von den anderen Zeugen gebotenen
Texte hergeleitet, nach wie vor wird die bona fides des Cruquius be-

stritten. Der Gegensalz zwisclion dieser Anschanmig und der jetzt

herrschenden — auch vom Schreiber dieser Zeilen geteilten — ist

unüberbrückbar. Man mufs ihn als eine historisch gegebene That-
sache hinnehmen, mu& ihn bei der Benfitzung des unten Terzeichnelen

I'ueheH sich gegenwärtig halten, mufs sich aber auch hüten, ihm bei

«ler Beurteilung der neuen Ausgabe als Ganzen ein zu grofses Gewicht
bei/.iHiie><en und damit ungerecht gegen diese zu werden. Denn so-

wulii die Freunde und Gönner des Blandinius bezw. des Cruquius —
quae maxima turba est — als seine Widersacher sind den Heraus-
gebern für die Neugestaltung des ersten Bandes zu lebhaftem Danke
verplliclitot : Keller für die V'ervollstäiidigung des kritischen Ai)[)aralr's

und der Teslimonia und für die wertvolle Beigabe der loci siiniles

aus früheren und späteren, griechischen und lateinischen, heidnischen

und christlichen Autoren (dazu Nachträge p. 445 ff.), Holder für die

sorg£&Hige Reproduktion der excerpta Gruquiana (p. 343 IT.), beiden

zusammen für die Aulzählung und Beschreibung d< r sämtlichen für

die Horazkrilik wichtigen Handschriften, die allerdings wieder in der

anfechtbaren und wiederholt angefochtenen Einteilung in drei Klassen

erscheinen. Die sehr dankenswerte Rubrik ,loci similes* hätte ent-

schieden gewonnen, wenn einerseits die hieiOr ergiebigen Repertorien,

wie Man Iii us' Analekton, Birts Claudian, Vollmers Angabe der
silvae des Statins und verschiedene Spezial.schriflen systematisch aus-

gebeutet, andrerseits Citate nach veralteten, unbequemen oder schwer
zugänglichen Ausgaben sorgfältiger vermieden worden wären. Ich
gebe im folgenden eine teils aus den Primärquellen, teils aus der
neueren (nicht in ji it»m einzelnen Falle ausdrücklich citierten) Literatur

ges(;höpfte Nachlese und hoü'e dadurch den Benutzern der Ausgabe
einen besseren Dienst zu leisten, als durch abermalige Diskutierung

') Q. llor.iti Klacci opera ri'ccnstionint <). Keller et A. Holder. Vol. I.

C'arininuTTi libri IV epmlon lil>er c.iriiit.'ij h ici uLu' iteriim rooensiiit Otto Keller.

Leipzig, Tt'ubner CVII 4.'>4 S. H».

Iiiterossante Details über die cudd. Blaiul. entliiilt der Artikel von
A. Hoorsch über Petrus Nannius in der von der belgiseheii Akudomie herauK-
•^egolierunt .Hiogr:i|>hie naiiniMle' XV p. 415—429 (nach Psaul> L<ejay>, Revue
crit löUü Ii |). Ib7).
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etlicher sclmn so und so oft besprochener, wirklich oder angeblich

,controvorser' Stellen. Die in dor Revue eriticjuo 1890 II p. 279 kurz

notierle Broschüre von Lulino Maccari, Bacciiilide e Orazio
(Urbino 1899), babe ich nicht einschen können.

Carm. I 1, 8 «praesidium et duice decus meum*: Euchcr. epist. bei

P. Geyer, Hin. Hierosol. p. 125, (J ,decus et praesidium meuni'.

Faust. Bciens. epist. 5 p. 195, 13 E. ,dulce decus noslrum'. Ciris 21-6

,decus — dulce'. Verg, Aen. XI 155 ,praedulce decus', — 1, 3 ff. ,pul-

vereni — collegisse — palmaque*: Ambros. de Hei. et ieion. 79 (II

p. 461, 9 f. Seh.) ,ibi colligitur pulvis, ubi palnia proponitur'. — 1, 4 f.

,fervidis — rolis': Ovid. ex P. I 8, G8 ,f<'rventi — rota'. Sil. II 199
,ferventisque rolas' (J. Tolkielin, Wochcnsflu'. f. klass. Philol. 1899,

Ü28). — 1, 6 ,evehit': Amm. Marc. XIV 11, 29 ,evehentes quosdam
in sidera*. Ambros. de Hei. et ieiun. 78 (II p. 459, 14) ,evehit Corona
(«nobilis Corona Tictornni' Ps.-Cypr. de laude mart. 21 III p. 44, 11

II. ,nobilitatem coronae' Gic. Tu.sc. V 9) victorem'. — 1.8 ist Corippus
für Glaudianus einzusetzen. — 1, 17 f. ,reficit nite.^ quassas' ist statt

des Ccnto des Hosidius Gela dessen Quelle, V'erg. Aen. IV 53
,quassataeque ratesS m cilieren und beizufQgen Gypr. epist. 17, 3
(II p. 522, 23 f. H.) ,navem — quassatani — refecerit'. — 1, 29 ist

für Nemesian Pscudociaudian (p. 297 K.) zu setzen. — 1, 32 ,secernunt

populo': Val. Flacc. I 10 ,eripo me pnpulis'. — 1,35 .lyricis vatibus':

Auson. griph. 30 p. 201 P. ,lyrici vales'. — 1, 3Ü ist Sedulius statt

Apollinaris Sidonius zu setzen und beizufügen Glaud. bell. Crolh. 341
,ferit astra'. Goripp, Just. III 17G ,vertice sidcra pulsanf. —

I 2, 2 f. .paler — rubente de.xtera — iaculatus': Verg. Georg.

I :i:2s r. ,ipsc pater — corusca fuhnina niinatur doxtra' (vgl. Gonim<'nt.

WücUUin. p. 286). — 2, 4 f. ,terruil urbem, ten uit': Prud. pensleph.

IV 1 16 f. ,TiTis in orbe. vms\ ,terruit urbem* auch Claud. Gigantom. 49.
— 2, 5— 12: ,Ein bedeutender Dichter mufs das Vorbild, das Horatius

und Lykophron (v. SO n.) vor Augen hallen. i^-^LSiliafTen und dein Vor-

gänger des Ovidius den Anslofs zu einer ausgclührlen Schilderung'

gegeben iiaben. Es kann nicht wohl ein anderer als Alkaios gewesen
sein* (H. Usener, Die Sintfluthsagen. Bonn 1899 S. 37). — 2, 7 ,omne
cum Proteus pccus egil': Dracont. carm. min. VIII 207 ,pecus omne
coogi' (Bcrnh. Harwinski. (hiaosl. ad Dracontium et Oreslis tra-

goediam pcrtinentc> I. GoUin^'on 1SS7 p. 97). — 2, 13 ,vidimus —
retorlis'; Prud. perisleph. IV 137 ,vidimus — revulsam*. — 2, 18 ,vagus'

(amnis): (Saud. bell. Gild. 41 4Iuvium — vagum*. — 2, 35 f. .ruentis

imperi rebus": Glaud. Rufin. II 94 f. ,suceurre ruenti — patriae'
;
Eutrop.

II 592 .snccnrro ruenti'. — 2,26 .proco qua faligenl': Liv. XXXV 35, 3

,ratigabal procibus' (vgl. W IIb. G-emoll, Kritische Bemerkun,rrti zu

lat. Schriflslellern. 11. Liegnitz 1898 S. 18). — 2, 35 ,neglectum genus

et nepotes*: Aldhelm. oclo princ. vit. 65 bei Migne LXXXIX 382 A
,subolem et genus omne nepotum' (.ManiLius, Wiener Silzungsber.

Phil. bist. Gl. CXII [1880] S. 502). — 2. :3r, .respicis, auclor': Alcim.

Avil. carm. VI 150 .le re.*picit auctor". — 2, 37 , longo «alinf(> ludo':

Maxim, eleg. V 153 ,lüngo saliala dolore' (.F. Ueege, Der Elegiker

BtMtor f. d. OjnnnHtidMrlralw. ZZXVI. Jitteg. Iß
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Haximianus. Blaabeuren 1893 S. 17). — 2, 41 f. ^sive — in terris

iinUaris^ Auson. letrast. 12 p. 187 P. Xlongaeva polestas) in terris

posiluni prodidil esse doum' (von Aiigiislus). —
i 3. 2 Jiieida sidera': Ebenso Juvenc. IV^470. Vv\\t\. Apolli. 153. —

3,8 ,aniinae dimidiuni meae': Venaiil. Fort. Vil 20, i'2 ,pars aniinae
' dimidiata meae*. — 3, 1 1 ist das Gitat ,anonym. in Lemairii poet. Lal.

min. ni 321 s(j.' geradezu polizeiwidrig; gemeint ist das Gedicht ,ad

Oceanum' Ii 11. bei Baelirens, P. L. M. III p. 165 f. — 3, 18 ,siccis

oculis': Quint, inst. or. VI 2, 27 .siccis agenlis oculis'. Claud beil. Gild.

130 »sicco — luinine' (A. W. Zunipt ad Uutii. iNainuL 1 IGG p. 86). —
3, 20 .infamis scopulos Acroceraunia*: Avien. orb. terr. 539 ,famosa
Ceraunia'. Claud. bell. Gild. 513 Jnfamat navita montes'. — 3, 24 ,rales

transiliunl vada': Juvenal XIV :?7'.) .aequora fransiliet* f< la-?is). — 3, 26
,ruit per velituin nefas': I Ii-[,'esi[)p. I 40, 1^)5 W. ,in onine rucrel ncfas'.

Prud. catiieni. XI 93 ,quid prona per scclus ruis?' — 3, 24— 36 u. o.

sind die Gitate nach den Brunclcscben Analekten sehr unbequem. —
3,40 ist statt nach Ruggieros sylloge (und der Anthologie von
Meyer) nach Buecholers enrmina opigr. (1504, 39 H.) zu cilieron. —

I 4, 5 ,ch()ros ducif: Paul. Noi, cann. XIX 278 ,clioros — ducere*.

— 4, 13 jpaliida mors': Prud. perisleph. IV 139 ,mors pallens'. —
4, 13 f. ,inors — turris': Maxim, eleg. VI 8 ,hac (leli via) par divitibus

pauper egonus erit' (Ileege). - 4, 15 .vlt if — longam*: Usener,
Epicurea 491 p. 307 f. ^ 4, IG: Anthol. Ut. 1703 M. ^ carm. epigr.

1604 A. -
i 5, 3 ,sub anliü': Ebenso Stal. silv. IV 5, 60. — 5, 15 f. ,polenti

— marisdeo*:Liv.XXVII30,16,Romanos polcntismarisMGcmoll).—
I 6, 1 f. ,scriberis alite': Dafs zu dieser Stelle — auch nach

Aufnahme der m. E. notwendigen Pessorung .alili' — l'rud. peri.stej)h.

III 1;!(1 .scriberis eecc mihi, domine' keine Parailelo bildet. Iiabc ich

bereits lierl. philol. Wochenschr. 1888, 1113 gegen Breidt (Kellers

einzigen Gewährsmann für die Ilorazimitationen des Prudentius) be-

merkt. — G, 2 ,Maeonii carminis': -Marl. XI 90, 3 ,Maeonio — carmino*.
— 0, (1 ,cedero nostii': Prud. P.sychom. 143 ,cedere nescia'. Sulp, Sev.

episl. III 13 p. Iis, ^7 II. .cedere neseius f^eiKu tuti". — 0, 11 f. ,laudes

— Cacsaris — dclerere': Curt. Vlll 1, 31 ,Clitus oblen bat hiudes eius'.

— 6, 13 ,Martem (untca tcctum adamantina': Glaud. paneg. Prob, et

Ol. 99 ,.Mav()r.s adamante eoruscal'. —
I 7, -2

1 Jjjruarisvo f!orinlhi moenia': Aralor act. aposl. II 507 f.

,bimari.-qu(' Corinllii moenia'. — 7, 7 .fronti praepane!'e olivarn': Ovid.
trist. 1 7, 33 1'. ,versus in primu fronte libclli (.prinii' oder ,libcliis'

Th. Birt, Das antilie Buchwesen S. 30) si praeponcndi^ esse putabis*

(F.Schöll, Archiv f. lat. L.?.\ikogr. VII [1892] S. 442, der H<na/ auf
eine uns uiilj( kannte lateinisc he Nachbildung der Moiponia des Euphorion
an>|.iLlrii l.ii,!). 7, 13 f. ,uda — poniaria rivis': Goripp. JusJt. 11243
,traclis halial ixjniaria rivis'. — 7, 15 .delergel nubila': Claud. \\ cons.

Hon. 539 f. ,delersa — nubila\ Paul. Nol. carm. XXXII 156 .tV«««
nube*. — 7, 15 f. ,allnis — Notus': Rulil. Namat 1616 ,nitiiJo

—

Nolo*. — 7,21—32 (Geschichte vonTeukros): Nach Weidner^ von
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K. gebutliler Ansicht aus des Naevius bellum Poenicum
; richtiger

Usener, E[)ic. p. 334, 24 ndn. ^nobile aeqai aniini exempluni de
philosophorum scholis sumpsit Horatius*. — 7, 21—31: CSoripp. Johann.
VII 115—130 (R. Aniann, De Corippo priorum poetarum Latinorum
iniitatorc I. Oldenburg 1885 \>. 14). —

1 8, 4 ,paliens pulveris atque solis': Arnob. adv. nat. VI 12 p. 223, 19

R. ,so1ein pulveremque declinet\ — 8, 10 f. ,1ivida — bracchia*: Ovid.

met VI 279 ,liventia bracchia. —
I 0, 15 f. ,nec dulcis amores sperne*: Verg. edog. III 109 1 ,quis-

quis amoros hau lemnet dulcis'. —
1 10, 6 ,curvaeque lyrae': Ovid. fast. V 54 ,curvae lyrae'. —
1 11, 1 ist statt ,Mariu8 Victor ad Salm 45 f.* (Lcmairii pocl.

Lat. min. II p. 165) zu eitleren fPaulin. epigr. 50 f.* (Poet. Christ, min.
I p. 505). — 11,7 ist das Gitat ,cleg. in Pithoei op p. 421' zu streichen
— denn wenn ?iian nachschK^gt, finHet man eines der geffilschten

Gallusgedichte — und statt ,Orientius conimonit. V (!) ,comm. II 1951".'

zu schreiben» —
I 12, 1—3 fViram — heroa — doum': Antiph. I 27 ,orif i^eovf

oviF ij^öjas o?r' nvt>Q<anovg\ Jsocr. Euag. 39 ,orrf ^rr^roc ovtt' ?^/u'!^foc

ovi' a'Javaroc'. f)vid. met. XIV 073 .viri — et .semideiquc deique'.

Apul. met. V 1 ,honio — semideus — deus'. — Ii, 16 ,temperat horis':

Claud. Mar. Vict. Alclh. I 228 ,temperat horis' (H. Maurer, De
exempHs quae Claudius Marius Victor in Alelhia secutus sit. Mar-
burg 1896 p. III).— 12, i?! ncque tesilebo': Anson. ordourb. nob. 47 f.

,nec Capuam - ^ilebo'. — 12, 37 f. ,aniiiiaoque protiigum': Claud.

Rufin. II 183 jlm is prodigus'. — 12,43 ,sueva paupertas': Claud. carm.

min. XV 1 ,paupertas — sacva'. — 12, 45 ,crescit — aevo' : Tertull.

ad. nat II 12 p. 117, 4 R. ,longo — aevo crescendum illis fuit*. Rufin.

apol. I 42 (Migne XXI 581 A) ,parvulus crescit et occullo aevo in

perfectam adolescit aefaloin' (Compte rendu du IV'""" Con'^rrös «cion-

tifique international des catholitiue.s. VI. Section. Sciences j)hilülogiques.

Freiburg i. d. Schweiz 1898 p. 141). —
II 3, 4 ,fervens difficUi bile turnet iecar^: Stat. silv. 111,58, accen-

sum — bile fera famulisque tumentem*. — 13,12 ,memorem — notaro*:

Claud. carm. min. XXVI 6 ,memores — nofae'. —
I 14,3 ,nonnc vides ut': Verg. Georg. I 56. Claud. paneg. Manl.

Theod. 166. Ed. Norden, Die antike Kunstprosa S. 557 Anm. 3.

—

I 15, 1 f. ,pastor — perfidus hospitam*: Dracont. carm. min.

Vni 507 ,pastor perfidus hospes\ — 15,5 ,mala ducis avi domum*:
Dracont. I. I. 638 .duxcrat uxorem pastor cum sorfe sinistra'. —
15,6 f. ,Graetia — coniurata': Dracont. 1.1. 124 f. ,coniural in arma
Graecia'. Claud. Rufin. II 147 f. .Gallia — coniurata'. — 15, 11 f.

tgaleam — et rabiem parat*: Liv. IX 9, 18 ,in haec ferrum, in haec

iraaacuant' (Gemoll). — 15, 13 ,carmin\ divides': Vgl. gr. ,diartl>hvnr

oder .dfaii'jFa'Jnt rn noir^uaiiv (Lobeck, Agiaopham. p. 332 adn. c).

— 15, 21 f. ,Laertiaden, exitium luae gentis': Horn. lat. 253 ,Paris

cxitium Troiae'. —
1 16, 9 tristes irae*: Stat Theb. XII 574 «tristes — iras*. Horn.
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lat. 9 ,ira tristi*. — 10. !."> .insani leonis' : Pacian. epist. II G p. 3C P.

,insaiiu ligris' — 10, 18 1. ,ulUiiiae stetere causae': Liv. VII 9,2 ,ullinia

fuil causa* (Geraoll). —
I 17, 13 f. fdis — musa cordi est*: carm. ^igr. 327, 2 »rnusa

nam cordi deis'. —
I 18, 4 ,niordaces ~~ solliriliuiines' : Lucan. II 681 ,curis morda-

cibus'. Aug. coiif. IX 1, 1. Boelh. cons. III 3 poet. 5 p, 58 V. Cypr.

Gall. Gen. 33 Nuro. 87. Peiper zu Ezod. 459 p. 285. — 18, 5 ,post

Tina ~ militiam — crcpat*: Claud. Eutrop. II l:U f. «hostique calenas

inier vina cropant'. Alcini. Avit. carm. V 570 .bella cropans'. — 18, 10 f.

,cuin fas atcpic nofas — (liscorniint' : Alcim, Avit. carm. JV 14 f. ,nil

distare pulaluni l'asquo nefa&que iiiler'. —
II 9, 9 f. ,Venus Cyprum deseruit*: Cfaud. nupt. Hon. 254 ,Cy-

prumque rciiqui' (Venus). — 19, 11 f. ,versis animosum equis Par-

thuivi : Liv. XXXV 48, 3 «averso refugientis equo certius figenles'

(Gern oll). —
i 1^1,3 f. jsupremo — Jovi': Enn. heduph. 7 p. 83 M. ,Jovi' su-

premi*. Apul. mei III 23 ,siipremi Jovis*. Vgl. Stud. zu Apul. S. 333
(Silzungsber. d. Münch. Akad. 18!)3. 11). —

I 2i2. 20 Juppiter urget': Diaf inl. carm. min. VIII 535 ,nos hoc
Jiijiitiler iii'^nu'l'. — 22,24 ,dulcc loqiienlein* : Uaud. paneg. Man!.

Theüd. PJ r. jduice loquendi pondus'. —
I 24, 1 .quis desiderio sit pudor aui modus': Paul. Nol. epist.

XXIII 1 [). 157, 0 f. II. ,desiderii6 — modum nulluni poninnis'. Ilogo-

sipp. IV 0 p. 240,47 f. W. ,noc modus erat ullus aut pudor'. — 24,13
Threic'io — Orplieo'.: Claud. carm. min. XXXI 33 ,Threicio— ürphei'. —
24, 19 f. ,durum — nefas': Soph. fra^ni. 521 D. ,«Aym'«, il^xv\^
d^X&v, dXk* oftüig xQ'^v rä 9eTa xh'i^rots ovrag evnfttS^ (Ge-
rn oll a. a. O. S. 32). Aug. de fld. et opp. 27, 49 p. 95, 16 f. Z. ,pa-

tienliao, qua perforant — quod emcndaro noii valrtit. —
I 2."). 2 .iactibus ni liris*: Claud. carni. min. IX 18 ,orebris -

iactibus". — 25, 13 ,Ilagraus — libido': Claud. Eutrop. II 500 ,ila-

gravit — libido*. —
I 2G, 8 ,nectL' — coronam': Prud. jKMisloi)h. III 208 f. .a>l ego

scria »lioro in mrdio loxia fcram pedo daclylico'. - 20, 11 ,hunc
I,rsl)io Fnrrar»' |>I< dro': Stat. silv. JV 7, 7 f. ,si tuas cantu Lalio sa-

cravi Tliebas'. —
1 27, 23 f. ist das Gitat aus der .epistola Valerii ad Rufinum* zu

Streiclieri. Vgl. T o u f fe 1 - S c Ii w a 1 . e 477, 7. —
I 28, 1—0: Claud. in Uiiliu. 11 451 f. .iacet en (]ui possidet orbom.

cxipnao lelluris inops ot [lulvere raro per iiartfs logitiu-'. — 28, 1. 6
ist ,Cyprjan Gen. 512 f.' statt ,Juvenc. de geuesi 457 sq.' zu citieren. —
28, 7 ,conviva deorum*: Novat. epist. de cib. iud. 5 (Archiv f. lal.

Lexikogr. XI 1I898| S. 23G, 4) ,conviva — doi'. Epicl. enchir. 15

p. 435, 8 Seil. (ed. min.) .avtiriui t^c i(7,y U(-o)v\ — 28, 15 ,omnis una
manet nox': Venant. Fort. IV 12, 1 .omiios una inani f sor.s' (P.Adal-
bert Schneider, Lesefrüchte aus Venantius Fortunatus. Innsbruck
1882 S. 17. Progr. des k. k. Obcrgymn. der Franziskaner zu Hall).
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In den Atld. ad. loc. siui. (p. 447) füge zu C. J. L. VI 24367 ,= carm.
eplgr. 1097'. — 28, 19 ist ,Ckjripp. Joh. V 372*, nicht ,Coripp. bell.

Afr. V 1016* zu citieren. — 28, 35 ,quainquam festtnas, non est mora
longa*: carm. epigr. 513,2 ,ciir tantum properas? non est mora dum
legis'. —

1 !2y, 7 f. ,puer — ad cyalhum': Juvenal XIII 43 f. ,uec puer
Iliacus- — ad cyathos*. —

1 31, 15 r. ,me pascunt — malYae*. Vgl. Buecheler bei O.
Hensc zu Tcles p. 32, 7. —

I 3i, 8 ,volucreniquo currum' : ( llaud. rapt. Pros. II 247 ,volucri —
cunu . — 34,9 ,vaga lluniiiia': Ebenso Dirae 07. Prop. Iii 11,51.
Venant. Fort. III 12,9. — 34,12 f. ,ima somtnis mutare*: Amm.
Marc. XXVIll 1, 15 ,imis summa misccnte'. — 35, 21 Add. ad loc. sim.

(p. 447): C. J. L. VI 3001)0 = carm. epigr. 1508. — 37,4 ,tempus

oral - sodales (ornare pulvinar)'; Liv. VllI 5, 3 ,tempus erat — , T.
Manii —

,
agcre' (G ein oll). -~

carm. II 1, 13 ,insigne maestis praesidium rds*: Ovid. fast. I 22
,civica pro trepidis cum tuUt arma reis'. Auson. prof. 24, 7 ,iDqoe

foro lutela reis' (Ilosius zu Mos. 401). — 1, 17 ,iuinaci murmure'

:

Ebenso Amm, Marc. XXIV 4, 15; 5, 10. — 1, ±2 ,non indecoro pul-

vere sordidos' : Eumen. pro reslaur. schol. 2 (Pancg. p. 118, 7 B.) .([uasi

pulvere sordidus*. Claud. III cons. Hon. 37 ,grato respersus pulvere

belli*; IV cons. Ilon. 551 ,ipse labor pulvis(iuo dccet*. — 1, 24 ,airo*

cem animuin (laloiiis': Juvenal II 12 ,promiUunt atroccm animum'. —
112,8 ,1'ania suporstos': Ebenso Ovid, trist. III 7, 50. carm.

epigr. 423, 5. Dracont. carm. min. IX 2. — 2, 9 ,laUus regnes'

:

Claud. IV cons. Hon. 257 ,late dominere*. — 2, 13— 16 (hydrops).

Vgl. Hense zu Teles p. 29, 1. ~
II 3, 1 (T. ,aequam — laelilia': Cleobul. sent. 21 .n'.To^Jwr tu)

vnfQi'j<favo<; tffl^i, dn^ogöiv iiij kctfivov'. Vgl. Guil. Brunco, Acta

Sern. Erlang. III (1884) p. 335 f. — 3, 6 ,seu le in remolo gramine'

;

Stal. sik. V 3, 24 ,seu tu — secrelo in gramine*. — 3, 21 — 27

:

Venant. Fort. IV 17, 147fr. 1551. (Schneider). - 3, 27 .sors cxilura*:

Liv. XXIV 7, 12 ,cum sors - e.xisset' (Gemoll). — 3,27 f. ..«t ii'xs

— cumbae': Aldhelin. de aris H. M. VI 13 (Migne LXXXIX 2ü3 0)
,trusit in exilium cymba Irans caerula vecluni' (Manitius). —

II G, 5 ,Tibur Argeo positum colono* : Marl. IV 57, 3 ,Argei reg-

num — coloni*. — 6, 7 ,maris et viarum': Vgl. F. Galscha, Disscrl,

philol. Vindob. VI (1890) p. 11!) f. — 6,18 f. ist der ,Eulropius inter-

polalus' neben Florus gegenstandslos. —
II 8, 11 f. ,gelidaque — morte': Ovid. am. II 9, 41; met. XV

153 ,gelidae— mortis*. Sedul. pasch, carm. III 138 ,gelida — morte*

(P. Langen ad Val. Flacc. VI 85 p. 408). — 8, 14 fif. ,Cupido —
acuens sagillas cotc': Dracont. carm. min. II 72 .fricuisset cote sagittas*.

— 8, 17 .adde (juod' : Ebenso Dracont. carm. min. V 45. 187. —
II 9, 1. 15— 17 ,non semper — nec — Semper': Claud. carm.

min. XLVI 1—3 ,non semper — nec semper*. — 9, 12 ,rapidum —
solem*: Verg. Georg. II 321. Juvenc. IV 586 ,rapidus sol*. Lucan. IX
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313 .rapidus Titan^ — 9, 17 f. ,desine ({uerellarum*: carni. epigi*.

823, 1 ,<lesine iarn — renovaro (|uerella.s'. —
II 10, •.)— 12: V^'l. Jahresbericht über die Fürlschrille tier klass.

Alterlumswissen.-^ch. LXXXIV(189o. IhS. l>V)-2 (ym Laiulos Doinini lüii.-

10, :2i ,rebus unguslis': Marl. Xi 50, 15 ,rebus in aiigustis' ; vgl. Hob.
Doering ,De Silii Italici epitomes re nietiica et gen. die. Slrass-

burg 18SG p. (zu Horn. lat. 908 IT.). — 10,21—24 ,rebus angustis

—

liirgifla V( la" : Toles p. 0, 7 IT. 11. ,Sio dn in] la nQHfttaia rtFioCulfnt

fif i i'.i ilh viti . ff/./' avinv :t('.o(taxf v('.aat . (ooc Ktvnt no)C fX"*'"^

.luiuioiv m vavitxm' uv yii(j lois ürtfiovi; xiü li^i' i^u/.aiiav net^viiu
fiftant^tvai^ dAAa* naQmiitfväljinMUv avtoirg dvvaftivov^ ixelva

ai(iiqfal>iu' fvSia^ /«/»^i v raf«? tmnuig 7iX(ov0l' xain vavv äveftos'

KiF^odv it\ H(jfifr(t' (trii.itiivevxfv tardXavin'', p. 11.7 f. /öürxFQ nl

vai'iixni :ioo^ nns ttiHior^ xai 7xqoc n]r nf^oioanaiv fy(^u))'jfs" ^xnoi^i',

X(j>]aui- oi'x kxTtuiti^ Ttuvaul'. — 10, :24 ,lurgiila vela' : Ebeiisu Claud.

carm. min. XXIII 4. —
II 11, 13 ,sub — platano': Claud. fesc. 1, 18 f. ,sub platani —

virentis urabra^ — 11, 19 »ardenUs Falerni': Marl. 1X73,5 ,ardenti —
Falcrno". —

II 13, f. ,regna Proserpinae — vidinius': Anthol. Lat. 1615 =
carm. epigr. 422. Verg. Aen. Vllf 157 fVisentem regna sororis*.

Sil. XIII 701) ,habitanda semel — visere regna' (G. Hosius, Rhein.

Mus. L [18" »51 S. :>03). -
II 14,2 ,labuiUur anui'; Ebuuäu Tseudo-Sulp. Sev. epist 1 2

p. :220, 18 H. -
11 15, 9 f. ,ran)b — exdudet*: Stat. silv. V 5, 31 ,excludit ramis\ —
II 16, '29 ,cila mors*: Prud. perislcph. II 334 ,mortis citae'. —

l(j, f. .bis murin- linctae': Marl. V i3, 5 fmurtce Üncta*. Vgl. Birt
au Claiul. cons. Slil. II 333 p. 2 Ii. —

II 17, 3 1. ,iiiuaruiu grande decus coknnenquc reruni': carm. epigr.

587,6 ,magnum patriae columoiniue futurum^; 1107,5 ,ta columen
rerum Semper, tu cura muaruni'. Claud. carm. min. XXVII 6i .reriun

dccus\ — 17. G ,(|uid moror altera' fpars): carm. epigr. i03, 3 .amissa

est coniiinx, cur cgo »A ipse moror' y — 17. Ii ,carpere iter': Douat.
Vit. Verg. p. 58, 10 Ueiü. Claud. carm. miu. XII 2 ,carpe - iter'. —

II 18, 1 f. ,non ebur neque aureuni — lacunar*: Sen. epist. 90, 9
,lacunaria auro gravia'. Apul. met. V 1 ,summa lacpiearia citro et ebore
curiose cavata .sr.bemil aureae columnae'. Cypr. ad Donal. 15 p. 15,121

H. ,auro dislincta laiiueaiia'. Nf)vat. Ar specl. 9 (Cypr. III p. 12,5 II.)

,auro licet lecla laquearia reiuceanf. Mamert. grat. act. Jul. 11 (Faneg.

p. 353, 10 f. B.) ,solido auro tecta laquearia*. — 18, 3 f. ,non trabs —
columnas': Aldlielm. aenigm. cnncastich. 4, 9 (Migne LXXXIX 194 A)
,n('c trabes in templo sur^Muit nec tecta columiiis' (.M an i l i u s). —
18. 17 .Cfcanda marmora": (irei,'or. Turoii. glor. marl. 36 p. 511,27 Kr.

,ad secaiida marmora' (.Manilius, Neues Archiv XXI [18%] S. 554).

— 18, 3i> ,(iuid ultra tendis': Uv. XXIV 31, 4 ,si nttra tenderent*

(Gern oll). Val. Flacc. IV 519 f. ,cur lenditis ullra — saevire'. Juvenal
V 18 f. ,quid ultra quacris*? — 18, 40 ,vocatus atque non vocatus

/
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audil': Tliucyd. 1 118, 3 ,xai aviog ifft^ ^vXXr^ipea'Jat neu noQOxaXov-

II 19, 2 ,credite posteri*: Glaud. Eotrop. II 70 ,posterita8 admiUe
fidern*. — 19,5 T(ost.) ist statt , Apoll. Sid. op. VIII 9, 1 ei schol. Juv.

7, 62' zu schreiben ,Juv. Vll 62 (inde Apoll. Sid. etc.)'. —
II 20, 8 Add. ad loc. sirn. (p. 44'JJ: 0. .1. L. Vi i>1521 = carm.

t'pigr. IlOy. — 20, r.: Vgl. zum Gedanken Ennius sat. 67 f. M.
,nemo me dacrumis decorct nec fanera fletu faxit*. — 20, 21 ,inani

funere*: Verg. xVcn. VI 885 f. ,et fungar inani munere*. —
carm. III 1. I ,profanum vulgus': Klage des oslgotisclion Professors

bei Buecheler, Rhein. Mus. XXXVIII (1883) S. 638, 4 f. ,vülgus pro-

fanum*. — 1,8 ,cuncla supercilio movenlis': Arnob. adv. nal. IV 21

p. 157, 24 f. R. ,pater deorum et hominum, supercilio totum motans
(1 h cinefaciens caeluin' (nach der Herstellung von R. Ehwald, der
(las Überliefertc ,iniitu' hinter ,supercilio' stroi( ht). — 1, 13 ,turba

clicnlium': Dracont. carm. min. V 56. 180 (Konr. Hossberg, Com-
mentat. Woelfflin. p. 67) ,t. c - um'. — 1,20 — 32 ,nQn verbcratae
— hiemes iniquas^: Pacian. epist. HI 25 p. 94 P. ,nihilne ex istis hi-

borno frigore laboravit? nihil asperas grandines pertulit? nihil torridas

incusavit aestatcsV —
III 2, 1 .angustam — fiaiiperiem': Faust. Rci. serni. 15 p. 283, 15 f.

und 25 p. 327, 17 f. E. ,angusla pauperlas'. — 2, 12 ,per mcdias rapit

ira caedcs*: Liir. X 41, 1 «Romanos ira — in proeliam rapit*. — 2» 19
^suinit aut ponil securis*: Liv. VIII 4, 3 ,bellis ponendis snmendisque'
(Gemoll). —

III 3, 1 .itisluiu et tonacom propositi virum': Ililar. Fictav. tract.

in ps. 1 10 p. 26, 2 Z. ,(juamvis religiosi propositi tenaces sinl'. Cassian.

inst Vni 1, 1 p. 151, (i P. ,iust{Uae tenaces*. Päeudo-Origen. dial. contra
gnost. (versio Rufini) IV 1 bei Caspari, Kirchenhistorische Anocdota
1 S. 7*.) ,viri valde re< Ii tenacis'. — 3, '.I f. ,hac arte — cnisiis': Liv. V
44, 2 .hac arte in palria steti' (Gemoll). - 3, 18 ,Ilion, llion'; .Stat.

silv. IV 5, 46 ,Ilalus, llalus' (an gleicher Versstelle). — 3, 23 ,caslae-

que — Minervae*: Girls 23 ,castae — Minervae*. Glaud. gigantom. 41
,castamque — Minervam'. — 3,30 »bellum resedit': Liv. XXXV 38,2
,rcscdit tcrror' (Com oll). — 3, 30 f. .gravis iras': Claud. bell. GoUi. 172

,
gravis ira'. — 3. 51 .humanos in usus': Glaud. Mar. Vict. aleth. I 302

,humanos — in usus' (.Maurer). — 3, 64 ,coniuge mc Jovis et sorore*:

Ovld met. III 265 f. ^Jovisque et soror et coniunx*. —
III 4, 2 ^regina — Calllope*: Glaud. carm. min.XXX I — 5,Galliopo

— regina'. — 4, 11 ,ludo fatigatumque sonmo*: Liv. XXVII 47, *.l

,fcssiqnc somno ac vigiliis' (Gemoll). — 4.20 ,iion sine tlis': Vgl.

meine Studien über die Figur der Litotes S. 5i9 Anm. 342 (Jahrbb. f.

Philol. XV. Supplemenlbd.). — ib. ,animosus infans*: Stat silv. IV 7,41
,generosus infans*. — 4, 30 ,insanienlem — Bosphorum*: Ovid. her.

XVII 28 ,insani — frcti'. — 4, 40 ,Pierio — antro': Juvenal VII 5*) f.

,sub antro Pierio*.— 4, 48 ,imporio re^dt': Verg. Aen. VI 851 ,regere

imperio'. — 4, 57 ,Palladi.s aegida': Glaud. cons. Stil. III 210 f. ,Palladis

— aegida'. — 4, 65 consili expcrs': Cic. Sest 47. Sen. nat. quaest.
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I prol. t5 ,expers — consilü*. Manil. II 5:t0 f. , viribus aniplis consiliuin

est niaius'. — 4,79 4recenlae': Vgl. WöiffJin, Archiv IX (18U6)

S. 188 f.
—

1115,12 ,iiicolümi Jovc et urbe Roma': Liv. V 53, 9 ,Capilolio

atque arce incolumi' (Gern oll). — 5, B8 ,o pudor*: Val. Flaoc. VIII

269 ,o )
lulur*. — 5, 43 f. .virilem torvus*: Stat silv. II 6, 40 «tonro-

qae vlrilis'. -
III G, 1 ,«k'Iiclu — lui's': Claud. bi ll. GoÜi. 5ü3 f. .ileliela — luas'.

Dict. Cret. II 13 ,delicta — luere'. — 2 .llomane': Val. Max. i 8, 10

,ad te hoc, Romane, bellum*. — 6, 24 ,de tcnero — ungui*: Claud.

VI coiis. Hun. V.) .1» iier.i — ab ungue\ Epiphan. Cplil. relal. 3 bei

O. (I II eiil In- r. Colird. Avcll. p. r)5:T. f) .' X tont-ris unf^iiibiis'. — (i.

,HaiiiiibalLiiuiiie ilii iiin' : Juvonal V'll 101 ,dirus — Hannibal*. — 0, 4li

ist genauer zu eitleren .Hilarius Genes. 170 flf. p. 237 P.' —
III 7, 12 ,miUe — modis*: Paul. Nol. carm. append. I 26 ,millc

modis*; v^;!. Wnifflin. Anliiv IX (1896) S. 181. —
III S, G .(liiicis r'|)nla>': ( '.lami. carm. min, XXIX 17 ,dulces opulas'.

— 8, \) M'iv dies — leslus': V'eiianl. Fort. Aj)i). lU. 1 .baec niilii fesla

dies' (Selm cid er). — 8, 2ij ,paree — cavere': .parce' mit l'üljjendem

Infinitiv nicht nur bei Vergil, sondern auch z. B. bei Liv. XXXIV 32, 20
(GemolIV Min. Fei. Oct. 14,2. —

III '.), 7 ,inulli Lydia nominis': Firm. Mat. malh. V 8 ,!iinlti

iioiiiiiiis eru.il' iC. lillürd H. Moore, Julius Firm, .Mat. der lieide

und der Cbrist. Müneben 1897 S. 50). —
III 10, 18 ,nec Mauris — mitior anguibus*: Juvena) VI 486 ,Slcula

non mitior aula'. 10, 19 f. aquae caeleslis*: Liv. IV 30,7 ,caelesles

— aquao' I f; e m o 1 1 ).

III ll.lU f. .duro penlire lerro': (:\\n\ Call. (Jen. ,niac-

landuni duro ferro'. — 11, 33 ,una de mullis': Vj^l. Uevuc d'bisloiro

et de Utl^rature religicuscs I (1896) p. 60 (zu Damas. 1, 7). » 11, 51 f.:

C. J. K. III :J1 earni. e|.i-r. '270. -

III \2, 3 ,verbL'ra liiiijuae': Aueb bei Priscian. perieg. 1034
(Baebrens, Poet. Lat. min. V p. 310). —

III 15, IG ,poli — eadi'; Coripp. Job. VII 34G ,cadum potans'

(Ämann). —
III 10. 1 ,pti^Miaia -- bella': V^d. (statt der von Keller angefübrlen

Stelle aii< Coi si Xi jm>-;: Calull. :)7, 13 .pro qua mihi sunt magna bella

pugnafa* i L;i n d r a t . Acta sein. Erlati^'. 11 i».
—

III -^ü, 11 ,aibiter pugnae' : Claud. Vi eons. Hon. 2[2 , belli

mcdio Padus arbiter ibat*. —
III -21, 21 ,Ia. la — Venus*: Mart. VI 21, 21 ,laeta Venus*. —
II! 1 .iiKiiiliiini ciisfos nemorumque virgo': Dracont. carm.

min. X luv .(n nt.inurum euslos' [Uarwinskii. —
111:23: ,TIieopbrasl, Tbeopomp, Kieurcb bei Porphyr, de absl.

2, 15 If. Die Ablehnung des blutigen Opfers wird in diese Geschichten
erst hiiieiii;.'( Itv;l : ricbtiji verslanden bat sie Iloraz, dessen Phidyle
ein Ersatz «Icr in tlie-i n (!i -i hii'lit*Mi wm bselnden Figuren ist. Anderer-
seits ÜQ^l in den delphischen (beschichten der Kern und die Quelle



I

C. Weymui, Zn d«u Oden und Epoden des Horas. 233

des liorazischen ücMÜchtes vor. Wer sie ihm vermitlelle, hl Neben-
sache' (U. von Wilauiüwilz, Aischylos Orestie II [Berl. 18i)Gj S. 17

Anm. 2). —
III 21-, 1 f. ,inlacli.s — thesauris': Liv. XXIX 8, 9 ,inlacti

—

thesauri' (Gernoll). — 24, 6 ,dira Necessitas': Aug. c. Faust XXII
p. 613, 11 Z. ,dirae necessilatis'. — 24, 23 ,certo toedere' : Manii.

II 478. Piud. llamarlig. 23ü. Goripp. Joh. VII 89 »foedere ccrto'. —
24, 32 .sublatam ex ocolis': Vgl. Hosius, Rhein. Mus. L (1895)

S. 294. —24, 40 f. »horrida — aequora*: Stat. silv. III 3. IGO f.

horrida aequora'. — 24, 46 ,clamor — et turba faventiurn':

Liv. XXVI 18, 8 ,clamore ac favore'; XXXIV^ 1, 4 ,turba hominum
faventiuin' (G ein oll). — 24, 51 f. ,eradenda cupidinis pravi — elementa'

:

Gratt. Cyneg. 393 »elemenia mali caasasque recidunt*. Juvenal XCV 123
,vitiorum eleni.'nta* (H. Diels, Elementum S. 72 1). —

III 25, 1 ,quo nio Bacche rapis': Venant. Fort. IV 17, 9 ,quo

me forma rapis' (lolgl ein Intinitiv; Schneiden — 25, 1 f. ,tui

plenum'; Ausun. grat. act. 1, 5 ,llcentiam puetarunt ({ui omnia deo
plcna dixerunt* bezieht sich auf Vcrg. eclog. III 60 ,Jovis omnia plena*.

Über .plena deo' vgl. £. Norden, Hermes XXIII (1893) S. 506 IT.
-

III 27, 14 ,meiiior noslri vivas': Juven il III 318 ,valc nostri

menior'. — 27. i*3 .aeqnoris nigri' : Val. Flacc. I 578 .nigor — pontus'

(dazu Langen p. 96). — 27, 40 ,ludit imago' : Ebenso Maxim, eleg.

IV 46 (Heege). — 27, 47 ,frangere enifar'; ,cnilor* mit Infinitiv

nicht nur bei Terenz, sondern auch z. B. bei Novatian (vgl. Archiv

f. Lexikogr. XI 230). — 27, 58 — 63 ,quid niori ccssas — veloci'

:

Apul. mct. VI 26 ,qiiid stas Luei — ? vides islas rupinas proximas et

praeacutas in his prominentes silices (^uae le penetrantes . . . .

di^ipabunt*. —
11X29, 13-16: Vgl. zum Gedanken Rhein. Mus. LIII (1898)

S. 318. — 29, 17 f. .Andromedae pater ostendit ignem' : Catull LXII
7 ,ostendit noctilbr ignes'. — 29, 27 f. ,(iuid Seros — parenl*:

Liv. XXV 8, 6 (vgl. 40, 9) ,qui cum — quid pararent exposuissenf

(Gemoll). —
in 30, 14 f. .superbiam quaesitam merilis*: Gypr. Gall. Num. 95

,quaesitam ut meritis valeat contingcre melam'.
carm. IV 1, 2 ,parce precor, precor': Juveual VI 17aJ ,parce

precor'. —
IV 2, 20 ,munere donal': Ebenso Verg. Aen. V 282. 361. Prud.

Psychoni. 603. ^ 2, 25 ,DircaeuDi levat aura cycnum*: Paul. Nol.

carm. XXVII 313 ,(|uao me levat aura superbum?' — 2, 28 ,morc

modoque': Vgl. Wöltflin, Archiv f. lat. Lexikogr. III (1880) S. 150. —
2, 39 f. ,redeant in aurum Icnipora priscum": Claud. paneg. Manl.

Theod. 123 ,prisci post tempora — auri'. — 2, 54. 57 ist Gypr. Gall.

Gen. 608 statt ,Juvencus (?) de genesi v. 553' zu eitleren. — % 54 f.

,vitulus relicta matre*: Juvenal XII 7 S. «vitulus — quem iam pudet

ubera matris ducero'. —
IV 3, 11 ,nenioruni eoniue' : Claud. Mar. Vict. Aleth. II 113 ,eomas

- nemorum' (Maurer), l'ervigil. Vcn. 4 ,nenius comum resolvit'. —
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3, 16 ,denle — niortleor invido': Paul. Nol. cpir^l. V 13 p. 33, 10 II.

,niorsu invidiae'. — 3.21- .(itiod spiro ot iilacco luiim est': Draeont.

salisfacl. 113 ,nain lua sunt (luaeciiiKpic ^'eril (juaecunque iubebil:

canii. min. III 20 ,nain lua sint quaccunque lo<|Uor quaecunque
canemus*. —

IV 4, 1 .fulmmis alitem': Dracont. carm. min. II 23 t ,sit fulminis

alos ipso sui' (Barwinskil. — i. ,r(»n?iliis invcnls reviclao' : Liv.

IX 17, II ,viclus — consiliis iiivonis unius' iUcnioll). — i, 25—27
,senserc quid — possei': Danias. 2, 7 .sensit possct quid gloria

Christi'. — 4, 43 f. «Eurus — equitaTit': Val. Flacc. I 610 f. .fundunl

se carcere — Thraces equi'. — 4, 51) ff. .per dainna ducil opes — non
hydra — erevit': Cassian. c. Neslor. II, 1 j). 2:57. 2 f. P. ,iiydram per

sua dainna ciwisse'. — 4,60 ,opes aniuiumque': Slal. silv. III 1, 166
,aninns opibusquc*. —

IV 5, 5 ,1ucem redde tuae — patriae*: Glaud. rapt. Pros. III 243
,Uix redtliUir orbi'. — 5, 10 ,iiiiiri.> aequora*: Verg. Aen. II 7S0 .maris

aequoi*. Claud. rapl. Pros. 11 2'.)5 ,inaris aoquora'. — 5, 21 ,casta

donnis': Ebenso Cland. carm. min. XXV' 02. — 5, 2i ,(;nlpam poi-na

premit comes' : Aug. de duab. anim. 23 p. 79, 18 Z. ,ü comes poena
pcccati*.

IV 6, 11- ,male fcrialo.s*: Gell, X 22, 24 »male feriati*. —
IV 7, 1 r. ,rcdeiitif iam graminri cnmpis arbdtibusquo comae':

Alciiii. Avil. carm. 1 228 f. .slant Semper collibus hn bai« arborlbusqne

comae'. — 7, 3 ,mutal terra vices': Paul. Nol. carm. XXXI 481) ,iusli-

tia mutante vices*. — 7, 5 ,carm. Priap.' = carm. ei)igr. 1504, 43. —
7, 15 ,Tullus et Ancus': Juv V "7 .Tulli — et Anci.' 7, 21 Add.
ad loc. sim. ij». 153): (\. J. L. XII 5272 = carm. epigr. 1202. — 7, 27 f.

,ncc Letliat ii valot 'Phcseus abrumpere cai'o vincula Pirithoo'; Vgl.

A. Dictericb, Nekyia S. ül 11'. —
IV 8, 5—8 ,artium quas aut Parrhasius protulit aut Scopas*:

Commod. instruct. I 3. 9— 11 ,ab ipsis ( In (li^anten) in terra arlis

prolatat' Fikm-o — mürlal<_'.> il illi morlnos sinmiacro ponebanl' (Dom-
bar t). s. II) .reiocbu't|ti<' retrorsiun minae': Cland. VI cons.

llun. I I I ,ab urbe minas relru rieclebat inanes'. — 8, 20 f. ,neque si

ehartac sileant quod benc feeeris, niercedera tutcris : Symmacb. or.

II 30 p. 329, 30 f. .S. .sikiiliuui magnis rebus iniinicnm est: quid est

gloria, si tn. clur'i' (W. Kroll, ßreslaucr philol. Abhandl. VI 2 [1891]
p. 53 adn. 1). —

IV 11, 13 ,ut tamcn noris': Vgl. Bayer. Gynujasialbl. XXIV (1888)

S.99 (zu Marl. I 2, 5). — 11, 26 .exemplum gravc*: Prop. V, 1, 109
,cxemplnm grave eril Galchas*. Ovid. ars am. III 686 ,exemplam
VObis non leve Procris eril'. carm. cpigr. 1103,2.

IV 12, 1 jnaie Icmperanl': Ovid. mcl. XU 91- ,lolum temporal

aequor'. Ilulil. Namat. 1 156 ,temperet aequoreani -- viain' (Zumpt
ad Rutil. {). 83). —

IV 1:5. 2 f. ,fis anus et tamcn vis Tormosa videri*: Maxim, eleg.

II 25—27 .dinnuue tanion nivoi circnmdaiil tempora cani porslat adbuc
nimiuinquc sibi speciüsa vidctur'. — 13,20 ,quae me surpucrat mihi*:
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Sil. IV 403 ,quis vos heu vobi^ pavor abslulit'?' Üvid. meU VI 385
.quid me mihi detrabis?' Vgl. Korn-Ehwald zu XI 621. — 13,23
,fata dederunl': Vgl. Hosius, Rhoin. Mus. L(I895) S —

IV 14, 11 f. ,arces Alpibus impositas': Liv. X 1, 7 ,arcem suis

linibus inipositam* (Genioll). — 14. 44 .dominaeque Romae': Mart.

I 3, 3 ; X 103, 9. Claud. cons. Sül. II 224 ,dominae — Uouiae\ Prud.

Äpotb. 507 .dominam — Romam* (Zumpt ad Rutil. Namat. 1 194
p. 91 f.). — 14, 45 f. ,fontium qui celat origincs Nilusque et Hisler:

Auson. Mos. 424 ,et fonteni Latiis ignoUini annalibus Hislri'. —
IV 15, 16 ,solis — cubili': Val. Flacc III 37. Slat. silv. III 1. 183

,soIisque cubiiia' (Langen ad Val. Flacc. 1.1). — 15, Ül .protundiun

Panuvium*: carm. cpigr. 427, 3f. » Baehrens P. L. M. IV p. 113
.vasta profundi aequora Danuvii* (Hosius, Rhein. Mas. L [1895]
S. 293). -

Epod. 1, 23 1. .oinne niililiibilur bellum in luac s()t'ni gratiae'

:

Liv. XXI 45, 4 ,pracnüa pionunlial, in quoium speni pugnarcnl'

(Gemoll). —
2, 5 ,neque excilalur classico niiles Iruci' : TibuU. I 1, 4 .Marlia

cui somnos classica piilsa fugant'. — 2. (*) .iraltim mare': Hisl. Apoll.

22 p. 41, 12 R. * (Kec. A) .iraluni — niaro\ — 2. 17 f. ,caput —
extulit': Vgl. K. Doering, De Sil. Hai. epit. p. 23 adn. 2. — 2, 25-28:
Verg. eclog. I 51—55. Venant. Fort. Vit. Mart. III 3 ,1eniter adludens
dum sibilal aura soporeni'. — 2, 33 ,rara — retia*: Claud. cons. Stil.

III 292 ,reUa - rara*. — 2, 53 «Afra avis^; Juvenal Xi 142 f. ,Afrae—
avis'. —

5, 56 ,duici sopore': Ciris 315 ,duld sopore'. — 5, 87 ,fas

nefasque' : Paul. Nol. carm. append. II 22 ,per fas nefasque*. — 5, 93
,curvis unguibus' : Varro r. r. II 9, 4 ,unguibus — curvb* (Archiv f.

lat. Lexikogr. III IISSC»! S. 130. —
7, 11 f. ,iii-'que liic liipis mos ncc fiiil leonilms umquani (Keller

ninitnt die alle (Jonjeklur ,numquam' auf) nisi in dispar leris': Ilegesipp.

I 39. 35 ,natarae religioneni, cuius gratia et l)estias ligat, quac ctiam
IVras co^'\t in amorem necessitudinis'. — 7, 14 ,responsum date':

Liv. IX 0, 12 ,dare responsuniMGenioll). — 7, 17 «acerba lala':

Verg. Aen. XI 587 ,falis urgetur acerbis'. —
8, 2 ist statt , Basilius de veuere et vino' V'italis de libidine et

vino 3 bei Baehrens. P. L. M. IV p. 150 zu eitleren. —
8, 15 f. .Sericos — pulvillos*: Mart. lU 82, 7 ,Sericisquc pul-

vinis* (al. .piilvilli.s'). —
9. 38 ,dulci Lyaoo' : Claud. rapt. Pros. II 353 .dulci — Lyaco'. —
10: Vgl. die neuen Fragmente des Arcbiloclios (llippunax nach

F. Blass, Rhein. Mus. LV [1900J S. 102 Anra. 1) bei R. Rcitzen-
stein, Silzungsber. d. pieufs. Akad. 1899 .S. 857 ff. — 10, 3 .utrurn-

que — latus*: Slat. silv. III 2. 25 ,utrunique latus' (auch vom S< liilTe).

10,9 ,atra nocte' : V^erg. Acn. I 8'.) .nox — alra.' — 10, 21 ,curvo

litore': Vgl. Archiv f. lat. Lexikogr. III {lübQ) S. 123. —
11, 6 ,8ilvis honorem decutit*: «frondis honorem* schon bei

Ovid. met. I 449 Ob. 565 und Marl. IX 61, 21 ,f. honores*). -
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12, 1 «quid tibi vis' ni(;hl nur bei den Komikern, sondern auch

bei Scävola (Gie. de or. II Properz I 5, 3 und Marl. IV 5. 3. -
12, 4 ,sagacius — odoror"; Apul. apol. 57 p. ü8, 5 Kr. ,sa}jacilale

odorandi'. — 12, 25 f. ,ut pavet acris agna iupos caprcacque leones':

Dracont. carm. min. 1, 8 ,non lupum timebat agna, non leoneni

caprea'. -

13, 9 ,ride Cyllenca': Lact. Fhoc?n. 50 ,CylIenoae — lyrao'. —
14, 15 .gaude sorte tua': Marl. V'II 2, 5 ,t('lix sorte tua*. —

14, 15 f. ,nec uno contenta': Vgl. diese Blätler XXXI (1895) S. 539
(zu carm. epigr. 455). —

15, 1 ,nox erat et': Vgl, Döring a. a. 0. p.20 und Claud. VI
cons. Ilon. 453. -

10, 5 f. .artius alque hedera procera ad.stringilur ilex Icnlis ad-

liacrcns bracliij.s": Claud. lese. 4, 18 1'. ,lani iuncLis nianibus uecllle

vincula, quam frondcns hedera stringitur aesculus*. —
10, 17 r. ,superbu8 Incedis": JuTcnal XU 125 f. ,Ule superbus

incedil viclis rivalihus'. —
IG: mit Benützung' von Sallusls lli.slorien; vgl. A. D i e te r i c h ,

Nekyia S. 32 Anm. 1. Usener, Die Sinlflullisagen S. 2051'. — lü, 2

fSuis et ipsa Roma viribus ruit*: Liv. XXX 44, 8 ,pracva1ida corpora
— suis ipsa virlbu.^ otierantur*. Prud. P-^^ycIioni. 131 .propriis periluram

viribus iram\ — IG. 5 .aemida — virtn^': KIxmi^o Lucaii 1 120. Val.

Flacc. V 8G. Claud. bell. Cild. 3W (Jos. Fick, Kril. und sprachl.

ünlersucbungen zu Lukan. Straubing 181)0. Progr. S. 17). — IG, 41 1.

,beata — arva': Claud. Mar. Vict. Aleth. III 495 ,arva beala*. — 16,

47 .montibus alti.s': Als Versschlufs auch bei Vtr'^'. eclo^' VII GG;

Georg. IV 112: Aen. III 675; VIll 321. — IG. 41) f. Anthul. lat.

ü87 K. = AIcuin. carm. 58 (nuemmler, Poet. Carol. I p. 272). —
17, 42 1". jCaslor — IValerque — Casloris": Galull. 4, 27 ,gemelle

Castor et gemello Castoris\ — 17, 44 ,adempta — lumina* : Verg.

Aen. III 658 ,cui luuieti adomplunr. — 17, 45 ,potes nam' (paren-

t!i 'fi rln: Vorg. A'>ti. VI Val. Flacc. II 400 ,iiain(ine pofi'^'. —
17, (jb 1. ,supri'mo — in nionte": Lucret. I illl .ino!itisi|iU! supruinos'.

Verg. Georg. IV 460 1". .suprcnios — niuuLi.s' (Langen ad V^al. Fiucc.

VII 375 p. 497). —
Carm. saec. l ,Phoebe silvarinufjue polens Diana*: Stat. Theb. IX

GOS ,virgn polen? nemorunV. Val. Flacc III 1-8 ,Pan ncmornui belliqiie

})oleiis'. (Jlaml. cons. Stil. III 255 .divas nemorumque polenies'. —
2 jcaeli decus': Marl. V'II 74, l ,C)'llenes caelique decus'. — 2 f.

,0 coloiidi Semper et cnUi* : Vgl. u. S. 237 f. — 9 f. ,Sol — diem qni

promis et <elas': Dracuul. cum. min. VIII l'.)3 f. ,qua solis abenae
oslendunt tolluntquc diem'. — 10 t'. ,aliusquc et idcm nasceris*: Cypr.

Call. Jud. G05 ,inulalus et idtui". — 1 1 f. .possis nihil urbo Roma
visere maius': Claud. con.s. Slil. III 131 ,qua Uiibe) nihil in tcrris

complectitur allius aether\ — 64 «corporis artus*: Vgl. diese Blätter

XXXI (1895) S. 553 (zu carm. epigr. 791, 1). —
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Da zu carm. sacc. 2 f. ,o colendi Semper et ciilli' Keller nur die

anders geartete Verbindung ,si te coluiquo coloqiio' aus Ovid beibringt

und Kiefsling nur anniorkt. dafs die BTille des Ausdrucks nicht inüfsig

sei, so möchte ich daiauT hinweisen, dafs die Verbindung von Gerundiv

(viel seltene Gerandium) und Part perf. pass. eines und desselben

Verbums eine der zahlreichen Spielarten von annominatio bildet, wie
sie besonders in der rhclorischen Prosa der Kaiser/.eit zu ausgedehnter

und maiini^'ftilli^'or Verwendung gelangen. So weit meine Beobach-
tungen bis jetzt reichen, ist es Augustinus, der, wie von einigen andern
Gattungen von Wortspielen, so auch von der in Rede stehenden mit

besonderer Vorliebe Gebrauch gemachl hat. Ich fähre die mir bekannt
gewordenen T i ] i< le gruppenweise geordnet vor.

Tertull. de ieiun. G p, 280, l f. R. ,ra(iones casligati a deo
victus et castigandi propter dcunV. Aug. civ. d. XII IS d |). 5%,
20 f. 11.) ,ortu et occasu Semper illis circuitibus repetito semperque
repetcndo. Aug. de op. mon. 14« 15 p. 556, 13 f. Z. ,iii tanta

soUicitudine omnium ecclesiarum, et propagatarum et propagan-
darum'. Prud. c. Symmach. II 909 ,nec currunt pariter capta et

capienda voluptas'. Vincent. Lerin. commonit. 21 p. 31, 17 tf. J.

,omnfs — haoreseon — novitates — saepe truntatae sempcrque
Iruncandae sunt'. — Prud. c. Symm. 11 UG f. ,iuuu si conruptuni
conrumpendumye Deus quid praestai*. — Prud. c. Symm. II 13 f.

,si vobis vel parta, viri, victoria cordi est vel pari end a dehinc'.

—

Terlull. de pud. G }>. 230, 18R. ,sententiam indultae sive indul-
geudae fornicalionis atquo moechiae'. —

Tertull. de ieiun. 11 p. 289, 1 f. ,exinde enim faciendum
mandavit, qui factum comprobavit'. Pacat. paneg. Theodos. Aug. 19

p. 288, 15 f. B. ,ut quos adepta solum iuvabant, etiara adipiscenda
delocteni. ib. 39 p. 307, 13 f. .cum facta videanuis (luaedubitavcriuiu-

esse facienda. Aug. civ. d. X 32 (l p. 508, 25 f.) ,quorum mulla
vidcmus inpleta, ex quibus ea quae restant sine dubio speremus
inplenda^ de contin. 11, 25 p. 174, 17 ,sanandam continet, quam
nondum sanatam tcoet^ de i>ono vid. 11, 14 p. SSO, 13 ,exigit ob-
latum, qui non excgerat offerendum^ de memlac. 21, 42 p. 464,
14 flf. ,cum hoc ei pracbetur iinitandura converso, quod ei prae-
stitum est c on ver t e n d o'. conira mendac. 21, 41 p. 527, 18f. ,per-

eundo quaerat i n v e n i e n d u ni
,
quem . . . perdat i n v o n I n ni'.

Hilar. de trin. II 8 ,plus tarnen dillicultati.s in eincLiendis est

quam emensis'. Aug. civ. d. X 12 ([ p. 469, 4) ,nec aliter novit

facienda quam facta'. Faust. Reiens. de grat. II G p. 73, I4f. E.

,divina Providentia sicut novit in ln ;iti> il > gesl is, ita adhuc gerendis
novit praeiudicaro*. Aug. contra mendac. 9, 21 p. 495, 5 ,non ideo

quia facta credinuis, cliam lacien^la credainus'. — Aug. c. Faust.

XXII 12 p. 599, 27 IT. ,nequo enim — in aliquod faciendum
inpradens labitur, ut factum esse displiceat*. — Novat. (Origenes)

tract. de libr. ss. Script. VI p. 62, 5 f. Batiffol ,hoc non de prae-
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terilo factum, seil de fuluro facieiiduiu luquebulur'. Äug. civ. d.

III 28 (I p. 156, 11 f.) «non ut aeceleraretur obtinenda victoria« s«d

ne conteinneretur obtenta*. de adu!l. (oniug. I 31, 25 p. 373, 8 f.

.ubi agitiir non de con liingend i s, sed de coniunctis'; vgl. 20

p. 374. 8. ile i\(\c et opp. 14, 21 p. 03. 3 f. .seqminlur enim iuslifi-
catuiii, non piaecedunt iuslificanUuiii'. iL», ^0, 30 p. 82,3 ,ut sil

facti remissio, non permissio faciendi*. Faust, de grat. I 3 p. 17,

17 f. ,noii iiidicandi naacimur, sed iudicati'. — Aug. civ. d. I 22
(I p. 41, 14 f.) .non modo quaerimus utrom sit factum« sed utrum
fuerit f a e i e n d ii in'. —

Aug. dv. d. Xll 21 (I p. tiü4, 16) ,nüvitas nullo repetita, nullo

ropetenda circuitu*. de sancta virgimt. 11, 11 p. 244, Bf. ,illa uni

studet placcre. cui data est, haec nudlis, incerfa cui danda est*,

c. Faust. XXII 6 p. oOfi, 2 (T. ,nt inlellegeretur aliud ibi fuis??^ qiiod

— donaretur inplendnm, aliud f|nnd — drninn>trarelur inplctuin'.

Vita Desiderii Caturcensis 3 p. 0, 3 t. I'oupardin ,ad eius obtutum
data recondebantur, ad eius nutum danda proferebantur*. —

Tertull. de pud. 6 p. 230, 2 if. - ,ubi sermo dei descendit in carnem
ne nuptiis quidcm resignatam et sermo caro f:uli]? est ne nuptiis

quidem resi^Mianda'. Aug. civ. d. II 20 (I p. 88, 12 t'.) ,qui hanc
ad ipiscendaui populis procuraveriiit atleptamque servaverint'.

de contin. 8, 19 p. 163, 10 f. (caro) «recipienda reponilur nec
recepta ulteiius relinquetur*. Paul. Nol. cpist. XIII 11 p. 93, 20 f.

H. ,niorsibus redeunte consumpto et dentibus subeunte sumendo'.
— Aug. c. Faust. XXVI 3 p. 731, 14 f. Z. ,qui vel corrigendis in-

geruntur vel non correclis ultinii reservantur*. —
Val. Max. IT 9 6 ,8ervatam ab ipsis patriam comrouni stirpt

servandam reUcturi\ Hilar. tract. in ps. II 23 p. 54, 11 f. Z. ,pro-

plitiiaf' pro gcrcndis gcsta memorantis'. 40 p. ()7, 11 f. ,homini

gcs forum paenitentia modus est gerondornm'. Pacat. paneg,

Tbeodos. Aug. 31 p. 299, 19 ,colligamus gerenda gcslis'. Coripp.

Johann VI 988 ,viefus bella movet rursum Tincendus llaguas.—

Pacat. paneg. 25 p. 294. 17 ,parioudi rabiem'parla incilabant*.

—

Ich gedenke auf die Ers( heinung in einem gröläeren Zusammen-
hange wieder zurückzukommen.

München. Carl Weyman.

Sed nec \- a r i a r e g y r o s in m o r e ni n o s t r u m d o c e n l u

r

(equi Ger man or um): in rectum aul uno l'lexu dcxtros
agunt, ita coniuncto orbe, ut nemo posterior sit.

Zu dieser Tacilusstelle bemerkt Schweizer-Sidler in seiner

Ausgabe (4. Aufl. Halle 18S4)variare gyros, d.h. varios agero
gyros: cvj. — in rectum u. s. f. kann nichts anderes hcifscn als:

gerade aus oder mit einer Schwenkung rcchtsliin, d. h. d ext res kann
hier nicht » habiles sein. Auffallend ist immerliin, dafe nur
von einer Schwenkung rechtsliin die Rede ist, und darum möchte

Zu Tacitus (iennania VI, (».
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A. Michaelis dextros vel sinistros, Dräger statt d ex tros
versos lesen; Ortmann aber streicht dextros als Glosse von
uno floxii.

Es kann nun ni. E. kein Zweifel sein, dafs an doin Texte hier

nichts geändert werden darf; der vorausgehende iSulz sed nec
ariare gyros . beweist, dafs uns Tacitus mit einer von der

römischen abweichenden Art der kavalleristischen Bewegungen bei

den Germanen bekannt machen will: hier hat der coninientator
das erste Wort und nicht der emendator; so lange nicht der

erstere sein Unvermögen einbekennl, hat der letztere sich zu be-

scheiden. Idi sehe daher ganz davon ab, auf die Emendationen dieser

Stellen näher einzugehen; sie bedeuten weiter nichts als das Zu-
geständnis mit dem vorliogonden Wortlaut nichts anfangen zu itönnen.

Sehen wir uns also die Kommentatoren etwas an.

Schweizer-Sidlcr bringt, wie aus Obigem zu ersehen, gar

keine Erklftrong ; er weist blofs auf die auffallende Thatsache hin, da&
nur die Schwenkung rechts geübt wurde. R u p e r t i (G. Cornelii Taciti

opera minora. Hannover \S^^2) sielif .rar koini^ Schwierigkeit, er freut

sich über die Fassung agunt coniuncto orbe für in orbem,
ul Orbis fial, Tücking (G. Taciti Germania erklärt von Dr.

G. Tflcking, 4. Aufl., Paderborn 1880) geht gleichfkUs darQber hinweg,
ebenso Ilüppe (C. Taciti Germ, mit Anm. v. Hüppe, Mönsler 18G8)

und E^'olliaaf ((.!. Tariii de origine .... libcr. Für den Scliul-

gebrauch erklärt von G. Egelhaaf, Gotha 1885). Auch Baumstark
(G. Taciti üerniania, besonders für Studierende erläutert, Leipzig 187G)

findet nichts Auffallendes darin, da& die Germanen „blofs eine kunst-

roälsigc Wendung, nändich die in krummer Linie rechts" gekannt
haben sollen. So die mir zur Verfügung stehondfu Ausgaben. Während
sich also alle betr. der Worlo: in rectum aut uiio f'loxu dex-
tros agunt mit der einfachen Thalsache zufrieden geben oder

höchstens sie auffallend finden, gehen die Meinungen betr. der Fassung:

ita coniuncto orbc auseinander, und zwar bilden sich zwei

Gruppen. Die eine (Rupcrti, Baumstark, Tücking, lIüppc) denkt hier

an ein Volte- oder Ringel reiten, die andere (.MüllenhofT, Becker,

Schweizer-Sidler, iLgelhaal) an eine Schwenkung: Gruppe A (Vollc-

deulung) möge als die Majorität den Vortrilt haben.

Rupert! S. 43: ... coniuncto orbe, eleganter (nt saepe

ap. Plin. mai.) pro in orbem, ut orbis fiat; sed reliqua ita, ut
nemo posterior sit per se intelliguntur : nam in orbe nihil prius

aut posterius est; Ern. non agi vidctur de militari arte, sed de oa,

qua cqui ire docentur vel in rectum (gerade aus) vel fiexu,
(im Ringclreiten, Voltereiten) et quidem dextrorsum, ita ut orbem
faciant ensim, in quo posterior sit nemo; Bülau p. 87.

Baumstark S, SC»: Oyrus. ein «rricchisches Wort, wird von

den I{*tinern zur Fk'Zui( Imuii;,' des kleinen Kreises beim kunsl-
mäfaigen Heilen gebruucid, und durch variare werden die ver-
schiedenen Drehungen (Volten) in demselben bezeichnet, die so-

wohl rechts als links u. s. w. gingen. Es wird also, ohne allen
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Tadel nach beiden Seiten, pesagl, dafs die bei den Römern,
auch iur den Kriegsdienst, übliche kunslmäTsige Dressur der Pferde

bei den Gennaneii nicht stattftind. Gegenöber dem Vielfachen der
Römer kannten die Germanen« welche eben der Natur nach nur
geradeaus (in reclum) zu reiten pflegten, blofs eine kunstmäfsige

Wendung, nämlich die in k r ii ni ni c r Linie rechts, in dieser einen
waren sie aber auch so sehr geübt, dafs bei jedem solchen Ring rill

(Orbis) sämUiche Reiter so fest in ihrer Richtung Itiellen (ita coniuncto

orbe), dafs Keiner zurück blieb (ut nemo posterior sit) und der engst

geschlossene Ringritt nirgends eine Zerreifsung erfuhr. Dies alles ist

aber nicht von einem Manöver im Kriege zu verstehen, sondern
lediglich nur von den Übungen.

Huppe S. 14: variare gyros heifst varios gyros agere;
gyro modo in dextrum, modo in laevum equos agere.
Diesem steht gegenüber die Richtung gerade aus und die eine Schwen-
kung rechts. Da nun diese Ühnnfren, sagt üorlach, von einer gewissen

Anzahl zugleich vorgenommen wurden, so bildeten diese gewöhnlich

einen Ring (orbis), wobei notwendig weder Anfang noch Ende, also

keiner der letzte war (Ringelreiten).

Täcking nun scheint es mit keiner von Isolden Parteien ver-

dorben zu wollen und .spricht sich daher in dem Hostreben der Volte-

und der Schwei) kuiigsparlei (s. v. v.) gerecht zu werden ni. E. etwas
dunkel also aus, S. 17: in rectum . . . orbe: in gerader Richtung

oder durch eine einzige Schwenkung nach rechts lenken, in einem so

geschlossenen Kreislauf (. 1 in^^elreiten**). Auch bei Schwenkungen
reiten sie immer in gerad« i Lniie.

Nun die Gruppe B (ijelnvenkung), als dvvcu nanilial'testem Ver-

treter wir Müllen ho ff (Deutsche Altertumskunde. IV. Bd. S. 172)

das Wort geben wollen: Sauppe, U. Becker, Kritz haben das

Richtige gefunden; nicht von einem circulus spricht Tacitus,
sondern er beschreibt den orbis, der entsteht, wejm eine gerade

Linie oder der Radius eine- Kreises um das Centrum sich rechtsum

bewegt. Der rechte Flügelmanii dreht sich auf der Stelle, am weitesten

und schnellsten mufs der linke reiten. Eine solche Schwenkung rechtsum
zu machen oder geradeaus (in reclum) zu sprengen, das verstehen

die Gcrmniien. Coniunetus ist der orbis. weil die Rosse in einer

•n fosl;-M-(lil()ss(tirn Kreisitalin laufen, dafs kein Reiter hinter der

Liiiie zurückbleibt. Indem die ganze Kiihe oder Linie gleichmufsig

rechts die Schwenkung macht, beschreibt in der That jeder einen

orbis, nur dafs er nach dem rechten Flügel immer kleiner wird.

... Auffidleiiii und seltsam ist nur. dafs Tacitus blofs die lU'clits-

schwenkun^' erwähnt. Zu 'frlanluii. dal'^ die (iermnnen nach links

nicht zu schwenken verstanden hiitlen , verbietet bicli iialürlich; so

haben wir die Wahl zu der Annahme, dafs entweder Tacitus die

Linksschwenkung' als selbslversländlif Ii fortliefs oder dafs das hand-
schrifllieh überliefert«' dexlros ein Verderbnis aus dex ' tros vel

sinis tros ist. . . . Sm wiK die mir ymv Vcrnv^ning stelieiidi'n Aus^'al)en.

Da ich mich im folgeudeii wenigstens zum Teil iur die Gruppe B
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(Schwenkung) zu entscheiden haben werde, sei zunächst der Volte-

Frage nflher getreten.

Das VoHereiten hat einen doppelten Zweck: erstens für das
Pferd, um es im Kreuze biegsam zu machen, und namentlich die

Volte rechts, um os an den ihm IVcuulem Rechtsgalopp') zu ge-

wöhnen; zweitens für den Reiler, um ihm die richtige Gewichts-
yerteiiung bei den Wendungen ins Gefühl zu bringen und die Hilfe-

gebung zum Galopp recht geläufig zu machen.^ Das ausschlietsliche

Reiten auf der Volte rechts Iiätte also demnach nur den einen

Vorteil dem Pferde den Reclilsgalopp anzugewöhnen, dagegen den

ungleich bedeutenderen Nacliteil Reiter und Pferd höchst einseitig

auszubilden, das Pferd geradezu zu verbiegen und den Reiter un-
bebilflich zu machen. Man wird zugeben, dafe kein Reiterrolk, am
allerwenigsten' ein Naturvolk, den Rechtsgalopp so hoch einschätzen

Avird, um dagegen solche Nachteile in Kauf zu nehmen, Nachteile,

die den Reiter gerade um das bringen wüi'den, was seinen Vorzug
ausmacht, seine Beweglichkeit.

, Ferner ist die Volte schon an und für sieh eine Reit Übung, tlie

ich einem Naturvolke nicht zutrauen möchte. Wer Voltereiten übt,

strebt eine kunstgerechte Durchbildung von Reiter und Pferd an.

Zum einfachen Rechtsum, Linksum braucht es keine Volte Und nun
sollen sich die Germanen ausschliefslich auf die Volte rechts verlegt

und keiner die Beobachtung gcmaciit haben, dafs man sich, wenn
linksum gemacht werden müsse, bei dem ewigen „Volte rechts'*

Terflucht (s. v. .) schwer thue und da& es daher dioeh angezeigt

wfire, es auch einmal mit der „Volte links" zu versuchen. Wie
wenn das Gelände, die feindliche Aufstellung oder sonst ein Um-
stand eine rasche Orlsveränderuiig nach links notwendig macht V

Die Pferde worden, durch die Volle rechts nach rechts verbotmi, 'i

scl^wierig werden und die Bewegung im ganzen wird mifslingen. Em

') Für den mit der edlen Reitkunst niebt Vertrauten sei bemerkt: Bas
Pferd si>rinirt vnii Natur aus nur in den Links<jalopp ein, d. h. (."^ ^rrciff -ai ist

mit deui linken Vurderfurse vor und beb&lt dies auch während des gan^cün Galupp-
spriuiges beL

•) Aach iii r sei mir wieder eine erklärende Atimerkung gestattet. Unter
Gewichtsyerteilong verstellt man in diesem Falle das hei SVendungen not-

wendig werdende Neigen des Körpers nach der Seite hin, nach der die Koweguii|f

aasgenihrt wird; unter IIilf'»^gel)ung die Heinatellunj i Schenkelhilfen) ui.l

Zügelfübrung (Zügelhilfen), die notwendig sind, um das Pterd z. B. in ^en Galopp
hineinzubringen.

') Diese Verbiegung nach recbts wird sich um so mehr hemerklich raachen,
als die von Xatnr aus vorhandene Xoigunp des IMVi den Hir den Linksgalopj! ohne-

hin den Rumpf naclt rechts leichter hieghai- macht als nach links, ^lau darf es,

um auch das gleich zu hemerken, nicht hefremdend finden, dafi« ich immer nur
vom Galopp rede. Dieser ist nämlich die naturgeniäfse heschleunigte Gangart
der Pferde. Tral» als länger aler dauertui licibehaltene Gangart i^t KutiHtprodukt.

£in Naturvolk nun, wie es die Germm n waren, wird kaum an der natürlichen

Gangart viel geändert haben, zumal da sich der Galopp, ohne Sattel und Bügel
besonders (neque . turpius quicouam aut incriius quam e])hipiis
vti sagt Caesar von den Germanen b. 6. 4, 2) weit angenehmer reitet ah Trab,

nattar f. d. OywmiriUwholw. xzm. ttaag. 16
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einzit'es ungebärdiges Pferd kann selbst bei unserer wohl eingerillenen

Kavallerie eine ganze Eskadron durcheinander bringen.

Kurz und gut, die Annahme, die Germanen hätten als einzig^e

Retifibung die Volte rechts gehabt, erscheint mir so widersinnig, dafe

ich mir nicht denken kann, wie man sich, vorausgesetzt dafs man
das Pferd nicht blofs aus der Naturgeschichte kennt, mit einer solchen

Erklärung zufriedengeben mag.
Wir werden uns also wohl oder übel für die Schwenkung

rechts entscheiden mfissen, denn hier liegt die Sache ganz anders.

Zunächst unterscheiden sich Seliwenkung und Volte 9chon grundsätz-

lich dadurch, dafs die Vnltr lediglieh eine Schulübung ist, während
die Schwenkung seluiii in das Gebiet des Manöv rierens gehört.

Im gewühnUchen Leben haben ja die Germanen zweifellos ebenso-

wenig die Schwenkung links aisdl^enige rechts entbehren können;
die Annahme, daCs sie auch beim Gebrau^spforde blofs eine Schwenkung
rechts gekannt hätten, ist zu widersinnig, als dafs sie eine eigent-

liche Wid(»rlegung notwendig machte. Wenn nun trotzdem die Schwen-
kuri|/ rechts und der Hill geradeaus als einzige Übung genannt

werden, so kaitu das nicht allgemein als Hei t Übung, sondern

nur als Manövrierform fiir den Kampf verstanden werden.
Tacitus sagt uns also: die einzige Manövrierform der germanischen
Heilerei ist der Ritt gi radeaus und die Schwenkung rechts, h h wüfsli^

niclu, wie der Wortlaut unserer Slello dieser Üeulung widersprechen

solllu: ein docere ist nötig, ob ich tlas Gebrauchspferd für die ein-

zelnen Gänge abrichte oder ein SLreilroIs für die übUchen Manövrier-

formen.
Nimmt man nun aber an, dafs nicht von Reitübungen, sondern

von Manövrierformen die Hede sei, dann verliert die ganze SIcllo

ihren rätselhaflen C'.harakler. Denn dafs FronlalangrifT und Attai ke

mit Schwenkung rechts, also in die rechte Flanke <les Gegners, die

Ilauplangriirsformen nicht nur der germanischen Reiter, aond^ der

antiken Reiterei überhaupt waren und sein mufsten, das lädst sich

sowolil im allgemeinen als auch für die germanische Reiterei im be-
sondern erweisen.

Nun ist ja vun vornherein zuzugeben, dafs sit h das wulilgeordnete

römische Krii gswesun nicht so ohne weiteres mit dem der Germanen
vergleichen läfel, und dafe das, was von dem einen gilt, nicht auch
von dem andern mit Sicherheit angenommen werden mufs. Eines

aber ist klar, die Kriegführung imd somit auch die Vorbereitung
zu derselben war zu jeder Zeil gewissen einfachen Gesetzen unler-

woiltMi, die sich liir den gesiuiden .Mcnsrlienversland aus der richtigen

Würdigung der Lage des Angreifers und der des Vorlei<ligers ergeben.

So hat es zu jederzeit nur drei Formen dos AngrifTs — was die AngrilTs-

richlung anlangt — gegeben, den Frontalangriff, den Angriff in den
Flanken und den dinch Unigeluuig im Hüeken des Gegners.

Der Angriff im Hüeken des Gegners tälll sachlich nüt dem
Flanken-, bezw. Frontalangriff zusammen, d. h. er beilingl keine andere

Formation des Angreifers, ist somit von vornherein auszuscheiden.
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Bleibt also noch Frontal- und Flankenangriff rechts und links. Nun
soll also bei den Germanen nur Stirnangriff und Angriff mit
Seil Wenk ung rocht-;, d. Ii. der in die rechte Flanke des Gegners
trettendc Stöfs, geübt worden sein.

Warum nictit der mit Schwenkung links, d. h. der in die iinke

Flanke des Gegners?

Aus Gründen, die sich erstens aus den Verhältnissen des An-
gegriffenen und zweitens aus denen des Angreifers ergeben.

Aus den Verhältnissen des Angegriffenen: Der mit Schwenkung
links ausgeführte Stofe trifft naturgemäß wieder die linke Flanke des

Gegners. Diese ist bekanntermafsen die Schildseite, also die gedeckte,

ein Angriff auf diese ist somit woit aussichtsloser al> der Angriff in

der rechten Flanke, die dor Römer, weil sie oben die (ingodeckte war,

mit dem terminus technicus: latus apertum bezeichnete. Sollen wir

also annehmen, dafe die Germanen, iron denen Tacitus in c. 6 sagt:

cedere loco, dummodo rursus instes, consilii quam for-
midinis arbitrantur, aus lauter Klopstockischer Todeswut an
die linke Flanke der eisengedeckten Feinde horangerilten seien, um
ihre s( Ii wachen Lanzen ( r a r i g 1 a d i i s a u t ni a i o r i b n s 1 a n c e i s

utuntur Tac. G. 6) an dorn Eisenschilde dor Römer zersplittern zu

sehen und dann wehrlos dem feindlichen Gegenstofs ausgesetzt zu

sein (et oques quidem scuto- frameaqne contentus est
Tac. G. ß)V Kaum. Trafen sie auf einen links stehenden (Jpi,'ner. so

schlängelten sie si* Ii eben so um ihn herum, dafs sie ihn in der

rechten Flanke zu lassen bekamen.

Zweitens, s^te ich, verbiete .>ich ein Angriff in die linke Flanke

des Gegna-s oder mit Schwenkung links aus den Verhältnissen des
Angreifers. Man stelle sich nur den Reiter vor, der mit seiner Lanze
einen Stöfs nach links zu führen hat; denn, geht der Angriff der ganzen
Abteilung auf die linke Flanke, so hat auch der einzelne Reiler dor

Hauptsache nach links sein btofsziel. Er hat also fürs erste die Lanze

über den Pferdekopf zu bringen, sodann, um kräftig slofsen oder

werfen zu können, sich nach links zu drehen (für den sattel- und
bügellosen Germanen entschieden auch keine leichte Sache!) und Ist

in der Ausführung des Stofses selbst auf den engen Zwischenraum
zwischen Pferdekopf und dorn links ire(r:i<^'eMen Schild be<( hränkt

:

Verhältnisse, die es dem Reiter wohl wun.si In iir;\vert ersclieinen liefsen.

das Stofsfeld für seine rechts getragene Lanze auch rechts zu haben.

Diese Erwägungen, meine ich, waren sowohl für die antike

Reiterei im allgemeinen als auch für die schlechlberittene (equi
non forma, non velocitate consi)icui sagt Tacitus; Caesar
allerdings günstiger b. G, 4. 2.) und s c Ii I echt bewaffnete germa-
nische Reiterei im besondern mufsgubeod, eine Attacke mit Schwenkung
links zu vermeiden.

Ist schon derartigen Erwägungen eine gewisse Beweiskraft nicht

abzuerkennen — Rüstows (Heerwesen und Kriegführung C. J. Gaesars.

Gotha 1855.) Aufsteltungen fu&en manchmal lediglich auf solchen —
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SO lassen sich in unserem Falle auch noch andere Umst&nde zum
E&weise für die Richtigkeit meiner Anschauung' beibringen.

Es ist zwar nicht meine Aufgabe, hier den Nachweis zn liefern,

dafs audi von der wohldisziphnicrten Heiterci der Römer dio Alla( ko

mit Schwenkung rechts entschieden bevorzugt wurde ; aber ich denive,

man wird mir das, was ich über die germanischen Verhältnisse zu
sagen habe, umso lieber glauben, wenn ich ein Analogon bei den
H<»iiern wahrscheinlich machen kann. Anianos, Fronlinus und Vegetius

'

mögen uns da- Material liefeni.

Aaiaiios scliildert in seiner Ttxvit laxiixfl (Arriani Niconiediensis

scripta minore, iterum recognovit R. Hercher, üpsiae 1885) von c. 38
anÜbungen der rörjiischen Reiterei (r« t/r/rutd yvftvaata, oaa'PvoinaTot innr^

yvpLvdCovim 3ä. 3) und zwar wird der An^'riff „rechts" c. 36 behandelt.

Es hcifsl da am Schlüsse dieses Abst imittes (5 u. 0) byxXiüic av-

loii hjil f« dk^iit a(fwv ytyttiui. o'viu) y«^ r<p i e dxoviiC^iv
ovSiv Sfinodov tt/rttta^ . . . man vergleiche damit das umständ-
liche Verfahren beim AngrifT links in c. 38, Ferner Vegetius 3. 18

(Flavii Vcgeli llenati epitdina rci niililaris rec. C. Lang Leij)/.. 1S()9):

ilic de equitibus supernumerariis niixlis peditibus expedilis adver-
,

sariorum sinistrum cornuni ({ui contra ipsum stat, circum-
venire debet et a tergo semper urgere. Der taktische Grundsatz,

den linken Flöge! nicht anzugreifen, sondern zu umgehen, wird ilber-

haupt öfter ausgesprochen. So 1*): ne ab ala cornuquo sinislro,
(piod saepius cvciiit aut cerle d e x t r o , quod licet raro con-
ti ngll, circumvonianlur tui a mullitudinc hostiuni aut a vaganlibus

globis, quos dicunt drongos. u. ö. Femer wird in c. 20 die schräge

Scldachlordnung beschrieben, bei der wieder der rechte Flügel vor-

ausgenommen ist (. , tunc tu sinislram alam luam a dexlra adversarii

longius separabis, ne vel missibilia ad eam vcl sagittao jx'rveiiiant

;

dextram aulem alain luam sinistrae alae ilHus, ad quam tu iunxeris,

adgrediaris atque circumeas et detrudendo atque supercurrendo ad
hoslium terga pervenias . .). Ganz anders sehen wir Friedrich II. von
Prcufsen die schiefe Schlachtordnung handhaben, weil eben die liesomler-

heileii d' < Scliild- und Spcrrkampfcs l>oim modernen Heere nicht mehr
{Segcbeii »uid. Er greill bei Leulhcn zwar auch den linken Flügel der

Österreicher (Nadasdi) an, aber nicht um ihn zu umgehen, sondern um
einen entscheidenden StoCs gegen denselben zu führen (vgl. J. W. von
Archenholtz. rJe.sthichte des Siebenjährigen Krieges in Deutschland.

Ausgabe von Heclani S. 110 fT.i. Dafs überhaupt im Altertimi jeder

Angrill auf den linken Flügel des (Jegners auf eine Art Unjgehung
hinauslief, niemals frontal war, zeigt deutlich die in 3. i20 gegebene
Beschreibung der sexta dcpugnatio, die als die beste bezeichnet wird:

dextram alam tuam sinistrac alae hoslium iungc et ibi per equites

probatissimos et velocissimos jtedites inr-ipc proelium .... nam, cum
sinislram parlcm illius et a lateribus et a Icrgo coepcris cae-

dere, sine dubio vertis in fugam.

All dieses erscheint schon deshalb nicht beweiskräfl^ genug,

weil die Verwendung der Reiterei bei den Römern und Germanen
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grundsätzlich verschieden war. Während wir bei den Germanen
bis in die neueste Zeit herein die S t o f s k r a f t des Pferdes ausgenützt

seilen (Slorstaklik), wurde die Reilerei der I^Ttnier nicht zum Ghok
(Slol's) verwendet. ^) Das beweisen schon die bei Arrianos Techn.

lakt. von c. 16 an geschiiderlen Keiterübungcn, in denen von keinem
geschlossenen Stnnnangriff die Rede ist (ittier die einzige Aus-
nahme Tgl. p. 253), ebenso Vegetius 3. 16, wo ausdrücklich die Ver-

wendung der Reiterei ausführlicher besprochen wird; kein Beispiel

femer gibt uns Frontinus in seinem Strrtegematicon libcr; ja Ar-
rianos bringt uns die Erklärung für diese Anschauung, wenn er

c. 16. extr. sagt: tTiei ot'tT ixelvo xk'i on ol elg ^^og
mayfiivoi Injr^g od Jcrr/v <o(p6XfMtv naQtxovaiv, ii\vn€Q to inl
Twv n€^u)v ßdd^oc' ovTB yä^ tnoi'Jovab zovg tiqo <j<f<av, Sia
TO /t f)vvnai}ai err Fi idst v Yrr rr o v T.r rr m

,
xaÖ^aTieQ txsT

xfirä lovg u)i.iovg xni r(k ri/.Fv^ag ai ive^Ftceig yiyvnvrm twv ttf^mv,

OVIS (fvvex^^S yiyvo/ihvoi lolg n()6 Cffxav c ay iJiivoig ev
T( ßuQog tov navtog nXrjt^ovg änQxeXovffiv, dXk* ei itweffei'

SotBv 3ud nvnvuXvto^ iittttifd<fifov<tt fiäXXov tovg tnnovg, Arrianos ist

also der Anschauung, dafs eine eng aufgeschlossene Reiterschar nicht

imstande sei, einen kräftigen Stöfs auszuführen; ja eine derartige

Formation bringe nur, meint er, Unruhe in die Pferde. CJewifs, müssen
wir sagen, wenn die Pferde nicht daran gewöhnt sind. Dafs sie eben
nicht daran gewöhnt wurden, ist der beste Beweis, dafs man das
geschlossene Anreiten gewöhnlich nicht anwandte. Denn von der Mafe-

regel, die Xenophon in seinem Ilipparchilcos wiederholt (1.4u. ö.) an-

regt, sog. ,,Schläger" (/.axffXoviF^) in die Truppe nicht einzustellen, ist

nicht viel zu halten. W enn man heutzulage jeden (Jaul, der schlägt

oder beiist, nicht einstellen wollte, könnte man den Pferdebestand

kaum einer Eskadron ToUständig erhalten. Und doch mufe unsere
Kavallerie dicht an- und aufgescldossen in jeder Gangart verwendbar
sein, und ein Rillmeister, der eine Unordnung in seiner Eskadron nach

dem Vorgänge des sei. Arrianos mit dem „Uichtauigeschlossensein'*

*) Dafs es bei den Griechen gerades« war, hebt E. Lammert, Die geschicht-

liche Eutwicklung der griecliischoii Taktik fJ^ene Jahrbücher fdr das kkiss. Alter-

tam. 2. Jahrj^ang 1899 3. uii 1 1 Itand 1. Ilift.) S. 5 ft". hervor: I>io8er geringen
Leistongsföhigkeit der griochi.'i> tu ti Ki iterei eutsprach ihre Taktik. Diese giug
nicht auf die Ausnüt/ung der tiem Pferde innewohnenden Stofs-
kraft, sondern nur auf die Ausniit/un^^ Beiner Schnelligkeit ans. Um Rofs und
Ueiter mögliolist zu schonen, vermied sie gnindMltzlitdi den Zusammeustofs der
Pferde nnd den Nahekampf mit der Handwaffe Front gü^im Front Beide Parteien
sucliten sich gegenseitig durch fortgesetzte Scheinangriffe und verstellte I'liu lit

zu ermüden, bis es einer von beiden i^elang, den Gegner durch eine plötzliche

yTendungr in der Flanke zn fassen oder ihn auf der Flnoht an überholen und ihm
in den Kücken zu fallen (Xen. Hipp. III Iii uiul wagten erst dann dein Feinde
ZU Leibe zu ^ehen, wenn er keinen ernsten Widerstand mehr leisten konnte.

Da bei dieser Kampf^eise alles anf schnelle Wendungen nnd
Schwenk u II II ankam, konnten ^i< ]i die griei hischen Heiter zum Aiii^rifT iiieht

nach Art der lluplit«n|)halanx in einem geschlossenen breiten und
tiefen Haufen, soodem nur in einer Anmhl kleiner voneinandar durch breite

Zwischenrainne getrennte Abteilungen Ton geringer Front und Tiefe formieren." .

.
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begründen wollte (dAA* ci nvnvwvto, i*raQä<t(fovinv fiällov rovg m7ro»(\

wire die längste Zeit Rillmeislcr ^'owesen.

Wonn nun ab und zu docli von einem geschlossenen Rcilor-

angriO* cli(^ Uede ist (so z. H. der grofse Reiterangrill des Pornpeius

in der Scldaciit bei Pharsalus, Caes. b. civ. 3. 93. 2), so will das nicht

viel heifson, denn schon die Art der Aosfuhrung spricht, um bei

diesem einzigen typischen Beispiel eines ReiterangriiTs stellen zu bleiben,

gegen die AiilTnssung dieser Evolution als einer Attacke in iinserm

Sinne. Wohl vermag die Reiterei Casars den Stöfs nicht auszulialten

(selbstverständlich, weil sie den Angriff stehend erwartete; ein

talitischer Fehler der gröbsten Art), aber die Reiter des Pompejus
machen auch nicht den geringsten Versuch, auf die eigentliche acies
einzmvirkrn. Von einem Nioderreiton od*^r Durchreiten der feind-

lichen Schlachllinie, wie wir es von uih r^ r Kavallerie verlangen, ist

keine Rede. Wie die Reiler des Fonipejus an» Feinde sind, lösen sie

sich gesehwaderweise auf und versuchen eine Umzinglung des feind-

lichen Haufens (se turmatim explicarc aciemque nostram a latere

aperto rin-Mmin' coepenmt); den geschienenen Gegner verfolgen (so

ausdrüc klich \ t7,'<'tins III, I i) oder zu umgehen, wie hier u. ö., oder

zur .Munitionsverschwendung — tela exhaurire sagt Tacitus —
zu veranlassen (Frontin. strat. II, 3, 20) r Das waren die Aufgaben der
römischen Reiterei Und dazu war dieselbe auch ausgerüstet und
darin wurde sie g(;nbt ; es waren lediglich berittene Schut/.eu, deren

Lanze nur zum Wurfe eingericlitel war (erst seil Hadriatuis gab es

eine sogenannte schwere Reiterei). Solche Leute waren denn auch
geeigenscbaftet, den Feind zu beunruhigen, waren tauglieh zum Plänkeln
und den Gegner zu reizen. Darauf sind denn auch einzig und allein

die Übungen berechnet, die uns Arrianos beschreibt, und auf diese

Übungen kann man mit Reiht das laciteische gyros variare anwenden.
Ich mülsle last die ganze Thx^

't
ifixnxrl von c. 30 ab ausschreiben,

wollte ich näher auf alle Beispiele eingehen, die daraus zu dem gyros
variare bei^-ebiachl werden könnten. Kein einziges aber pafst wieder

zu dejn berüliniteii Volloreiten; wohl aber sehen wir die Reiter im
Vorl.n ii eittii nii)gli( list viele Speere auf eine sieh mit dem Seliilde

deckende .Vbleilung schleudern und dann rechts wendend sich ihrer-

seits mit dem Schilde wieder gegen die Abteilung decken, die bisher

als Ziel gedient. Dann I k > Ii ri wieder Reitrr hervor, schiefsen und
verschwin<len wieder rechts vln- link- abschwenkend und die Gewandt-
iK'il. die sie bei diesen Wendungen zeigen, ist es, die die Zuschauer
zu bewundern haben (38, 2 IT.) u. dgl. m. Ja, bei der Schilderung des

Anreitens von links heifst es direkt: . . . ore inBXawovrwv n^rm uai

TMV 07tXmv Y/ Xafin^it^ xai idiv Vnnoiv o]xvtii^ if xa i lo fv i aZ^
h f I fi I nnif ({7 c irxniii.Tfc . . . (38. dann ist wieder bei einer

Kehrtwendimg rasch ein hiifs abz'i-p'eben i'A'.). ^ und lux Ii scliwieriger

4:2 3). Kurz, man mufs die Schilderung dieser verschiedenen Reiter-

übungen lesen, um das taciteische gyros variare begreifen zu können,
ftlan mufs alle diese Übungen, der<n Einzelausführung uns genau an-

gegeben wird, verfolgen, um zu der Überzeugung zu kommen, Tacitus
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könne iinniöglu h, wenn er den grundsälzlitlien Unterschied der gcr-

nianisclieti fiiiterei gegenüber der römischen in Kürze hervorheben

wollte, ihn in nichts anderni gefunden haben, als dafs die Römer
Volle rechts und links auf der Reilschule ritten, während die Germanen
(wer mag im Ernste an eine germanische Reitschule denken?) blofs

die Volle rechts geübt hätten.

Man halte mir nicht entgegen, dals eben dadurch bewiesen sei,

dafs im übrigen kein Unlcrschied bestanden habe. Dwselbe mufs
bcslandcn haben, da der Germane die Lanze nicht nur zum Wurf
(wie der Römer ausschliefslichl, sondern auch zum Stöfs benutzt hat.

(Vgl. Tac. Germ: hastas vel ipsoruni vocabulo frameas gerunt anguslo

et brevi ferro, sed ila acri et ad usum habili, ut eodem telo, prout
ratio poscit, vel comminus Tel eminus pugnent.) Wenn also

der Reiter eine Stofslanze führt, ergibt sich mit Sicherheit der Schlufs,

dafs dieser Ali der Rowaflhuiig in der Taktik Rechnung getragen war,

oder violleichl richtiger, dafs diese Art der BewafTnung sich notwendig
erwies bei gewissen Arten taktischer Formationen, d. i. hier des ge-

schlossenen Massenangriffs, einer Formation, die von jeher bei allen

ReiterVölkern als eine der wirksamsten galt Hat man doch auch
unsere Reilerei wieder mit der Stofslanze ausgerüsh-t. als man sich

davon überzeugte, dafs sogar der fürchterlichen Feuerwirkung unserer

modernen Schlachtlhiien gegenüber unter Umsländen ein geschlossener

MassenangrifT der Reiterei immer noch einen Erfolg hoffen läCst.

Sollte man nun aber trotz der lebendigen Illustration, die wir

in den Schilderungen des Arrianos zu dem gyros variare des Tacitus

haben, doch lieber noch an den Reitschultrott des Voltereitens denken,

sollte man mir nicht zugeben, dafs der den Germanen eigeidüridiche

Gehrjuicli der Slofslan/.e uns ganz bestimmt andere Formen des Reiter-

getechtes erwarten lasse als sie bei den Römern üblich waren, sollte

man alle diese Gründe nicht gelten lassen, so bin ich noch in der
Lage, einen weiteren historischen Beleg zu bringen.

Wenn auf dem Gebiete der germanischen Mythologie der Forscher

vielfach gezwungen ist, zur ErUftrung unklarer, um aus d( tu Allor-

lume überkommener Anviculnngrn die im Mittelalter und jetzt nocli

lurllebendcn (Jcbränche heranzuziehen, wenn ferner die auf diesciu

Wege gewonnenen Resultate allgemein als feststehend angenonunen

weisen, so wird man auch in meinem Falle dem gleichen Verfahren'

eine gewisse Beweiskraft zuerkennen müssen.

Nachdem nun im Mittelalter bei den Kampfspieten
nur zwei Formen üblich waren: I i Anritt geradeaus
tiud der Aiirilt nach rechts, so ors(in inl auch hier der Schlufs

nicht unbereciitigt, dafs zwischen der Noll/. (l'< Tacitus und der mittel-

alterlichen Übung gewisse Beziehungen obwalten und zwar in dem
Sinne, da& die mittelalterlichen Reilcrspicle als eine Fortsetzung der bei

Tacitus beschriebenen ManövrieiTormcn erscheinen, und somit die mittel-

alterlichen Kampfspiele zur Erklärung der dunklen Tacitusstelle in

gleicher Weise herangezogen werden dürfen, wie dies beispielsweise
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J)oi den noch jetzt üblichen Festbiäuchon (Weihnachten, Oslem U. s. w.)

gegenübor den gornumischen Opferfeslen geschieht.

Ich fürchte nicht dem Einwand m begegnen, die in den Kampt-
spielcn gcfibte Methode müsse sich nicht decken mit dem Verfahren

im Ems! falle. Dafe Kampfspietc Nachahmungen der Wirklichkeit sind,

ist eine so allg:cmein zugestandene That^ache, dafs sich ein Wider-
spruch dagcgi ri wohl nicht erheben wird. Was also für die Katnpf-
spiele erwiesen ist, glaube ich unbedenklich für die Kämpfe selbst

annehmen zu dürfen, umsomehr, als die antiquarischen Hilfemittel, die

zur Föhnmg des Beweises zu Gebote stehen, ohnehin in erster Linie

für den Krnstfall des Kampfes beweisend sind.

In Wolirani von Eschenbachs Parzival findet sich fol-

gende Stelle (81^,

fünf stii lic iiiac turnieri-n hän

:

die sint mit miner hunt getan.'

einer ist zem puneiz:

ze triviers ich den andern weiz:
der dritte ist zenl muoten
ze rehler fjost den guoten

:

huileclich ich hän geriten,

und den zer volge euch niht vermilen.

Aus Gründen nun, deren Erörterung hier zu weit führen würde,
die maii aber nur gutheifsen kann, ^Maubt Niedner {Das deutsche

Turnier im 13. und 13. Jahrhunderl. Berlin 18b 1) so lesen zu sollen:

Eiii'"!' i>l zem puneiz:
ze treviers ich den andern weiz:

der dritte ist zen muolen,
ze rehter tjost den guoten
ich hurteclichen hän geriten,

und den zer volge niht vermiten.

Der genannt' CeKhi tr hat ferner diese Slt-Üf einer eingehenden
Bi.'sprochung unlerzugen. Seine Autsli-llungen mögen daher den Aus-
gangspunkt der folgenden Erörterungen bilden.

Aus der angeführten Stelle entnehmen wir also zunächst die

Thatsachc. dafs nuni zu Wolframs Zeilen das ist in der Blütezeit

.<le.s Hittertiitns — tolgcnde Stiche, d. i. Kaiiii)fwcison, im F^uhurt
bezw. T j o s t lial le : z e m puneiz, z e l r e v i e r s , z e n m u o l e n

.

ze rehter tjost und zer volge und zwar zem puneiz und ze
treviers als Buhurtstiche, die Übrigen als Tjostgänge.

Wenn wir uns nun vergegenwärtigen, dafs unter Tjost der
eigentliche Zweikampf, unter liiiiiiirt dagegen der Masscn-
kampf zu vcrsli lien (vgl. Nicdnur S. . . der Buhurt ist ein

gcsamlkampf, wo schar gegen schar reilet . . .), so bedarf es keines

weiteren Beweises, daCs uns hier nur die beiden Buhurtstiche zem
puneiz und ze treviers beschäftigen können.

nr»ren wir alsf) . w;i< NiiMln.T ilbi'i' di<'-;«^ beiden Stiche sagt.

Zern puneiz (S. ist das „aneinanderreilen sämtlicher scharen mit
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,,hurl",') Also der stich zeni punciz im tournier ist eine attatjue sämt-

licher scharen von vorne auf den feinii mit eingelegter ianze und
hurt*' Die kunst für den einzelnen besteht darin, zu richtiger zeit,

sobald der führer der schar den befehl zem puneiz, d. h. zum
Wechsel des galopp- und carriereritts gibt, diesen auszuführen, damit
er nicht hinter don an dorn zurückbleibt.

Eine sehr aiistrihrlitlie Sciiilderung dieses i)nnri/, bietet Ulrich

von LichtensU'in im Turnier zu Friesach (v{]rl. Fiowciidiensl 83. ff)

er illadüiiu* von Küenringe) sprach zc den sinen alzehuiiL:

nempt alle sper euch in die hant!
Wir suln ten turnei mit den sporn

hie heben schon, sit si sin gern.

habt iuch zesamen: daz ist in guoll

von rehter warheit icli ez weiz

hie Wirt ein ritterlich puneiz
Nu drucket iuch zesamen gar!
seht ir wie ritterlich diu schar

gein uns dort stapfet mit den spern? ....
n u machet den puneiz n i h t 1 a n c

und seilt, daz wir si vasl an komen:
daz mac in geschaden und uns gefromen
Sie stapften zuo einander sa

. dö si zesamen komen nä
vil küme rosseloufes wit
dö was ouch wo! punirtMis zit

manic ors wart nüL spani guiionien

man sach si üf einander komen:
vil hurticliche daz geschach.

man und orsse man valicn sach.

Dafs hier puneiz nicht blofs die allgemeine liedeulunjjr eines

Tnrnierstiches, sondern auch noch eine spezielle, engere Bedeutung
haben mufs, ist klar. Niedner gibt a a. 0. S. 44 darüber Auf-

schluß: puneiz = das gradlinige reiten auf den gegner, wobei man
aus dem walap in die rabbine fitllt. Walap — galopp. Pfeiffer

Ross, 31. 39rabbme = carriere 32. 12. Wenn also Hadmar verlangt,

dafs der puneiz nicht lang gemacht werde, so (rilVt er eine Anord-
nung, die wir auch heutzutage allgemein beobachtet linden. 700 Schrill

vor dem Feinde geht in der Kegel die bisher trabende Abteilung in

den Galopp und 100 Schritt davor in die Carriere über (hier vil körne

rosseloufes wit. vgl. auch Benecke zu Iwein 6987).

Der zweite Bu hurt •Stich ist der ze treviers. Niedner S. 45:
' ze trevior?^ im turniere ist ..eine attaque sämtlicher scharen von der
reell ten s.itc auf den feind mit einjifele^der lanze und hurt". Die

kunst für den einzelnen besteht dariti, sobald der führer das comniando

*) liurt ist <las stolsendp .AnreniMMi, I>ei «lern die Knie vonsuglirli in Gefahr
kommen. H«'iit'( ko, Wi-ral. tiOlTj und Ulrich von Liclitenstein. Frowea dieuat d4. 20

:

dä vua gcswelieu muusten kuic.
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,.ze trcviers" gibt, zugleich aus dem galopp in die carriere und aus

der gradcn in die schräge richlung m fallen, damit er nicht
zurück blei 1)1, sie ist aho viel schwieriger als im sÜche „zcni

punoiz". Den Ausdruck /.e treviers erklaren alle (ausgeiioninien San
Marie l'arz. Slud. 111.00. dcv im afz. Iricve, prov. Iregua, paix
denkt und somit ze treviers « Suspension d'armes setzen zu sollen

nuMiiO « a travers, von der Seile (eingehender darüber Niedner S. \ö).

Abgesehen nun davon, «lafs NiediitM- niil seiner Erklärung die Majorität

fVn- ~ieh hal, und zwar Männer wie Sinnock. I3artseh. H<niecke, Pteifler,

.«•lud j^eine Cuünde, die er für die Deutung ze treviers = ä travers

vüibriugt, so durclischlagend, dafs ein Zweifel nicht mehr möglich

sein wird.

Aus Ulrieh von Lichtensteins Frauendienst 492, 11 ff. wird nun
ferner klar, dafs ze treviers lediglich ..schräg von der rechten
Seite" verstanden wurde, da es hier ausdrücklich dem „zer w in st er''

links) entgegengesetzt wird.

Dä randen zwcii oft einen an

der dem di Ijost dort an gewan:
ze driviers der sin sper verslach.

Sö was dem ilf die tjosi so gAch
daz I r /er winslcr dä sin sper

vcrslacii: dem was dä alze ger.

Fassen wir also das (lanze zasainni<>n. so er-iibt sich: für den
Masscnkainpf bezw. dessen Nacliahniuu^^ im Kauiitfspiel halle man
im .Mittelaller zwei Formen, den Kitt geradeaus (zem puneiz) und
den mit einer Schwenkung rechts (ze treviers). Und was sagt Tacitus?

in rectum aut uno flexu dextros a^'unl. Sollte diese Überein-

stimmung eine zufällige sein? Sollfe e-; wirklich zu gewagt erscheinen,

aufgrund dieser lUieroinslinunung die lieliau[)lung aufzustellen: die

mittelallerliclie Kamprtorm ist zur Erklärung der dunklen Tacitus-

slelle heranzuziehen, da sie sich mit dem durcli rein sachlicbe Er-

wägungen gewonnenen Ergebnisse deckt, während die bisher übliche

Deutung diesen widerspricht: mit an<lern Worten: die Ausführung
des zem pun eiz-Slicbes stellt sich der MauttvrirTforni 'gleich, die

Tacitus inil den Worten in rectum ... a'^-uiit kemi/.ricliiiot. und
die des ze t re viers-Slicijes vergleicht sicii mit derjenigen, die mit

den Worten uno flexu dextros agunt* bezeichnet ist Dazu
kommt noch, dafs gerade die Buhurtstiche die ältere KampfTorm dar-

stellen (Nicdtiei- S. 37). so d;ifs sogar eine '^^'wis-'' Kontinuität in der

geschiclitliclien Entwicklung der Formen des lieiterkaniiiles gegeben ist.

Geradeaus und rec Ii t s scli w e n k e n d sind also die alten

Germanen ani^a-riltcn, geradeaus und r e c Ii t s sc ii w e n ken d ritten

die liiltLr den iJuhm-l. Es nmfs also dem Schlaclil rosse bei seiner

Ausbildung vor allem die Wendung rechts geläulig gemacht werden— geradeaus läuft es ja von selber — und die Schlachtrosse werden
sich dem gewnlndiclien Hebrauchspferde gegenüber unter anderm da-

durch ausgezcichncl haben, daCs ihnen die Hechtswendung besonders

uiyiiized by Google



U. Schneider, Zu Tauitus üermama VI, ft. 251

geläuiig war und siehe — im mittelalterliehen Latein hiefe das Schlacht-

rofe dextrarius!
Du Gange (Glossariuin ad sciiptorcs mediac v[ irifiiuae lalinitalis

Parisiis \7'.VA) gibt zu tluxlrarii fblin'iKk» Erklärung: ,e<iui niaioros

el cataphracti, quibus ulebauLur poliääiuiuni in bellis et proeliis' unU
belegt diese Deutung mit zahlreichen Stellen, von denen ich nur die

anführen will, bei deni ii die Bedeutung „Schlachtrofs" Iclürlich gegeben
hl. Willoltnus Neubrig. üb. 2 cap. It: equo eins militari, quem
dextrariuni vocant, ablato — Chronic. C. o 1 ni a r i e n se an. 1208:

llabcbant dextrarios, id est equos niagiios, qui inter cquos comniunes,

quasi Bucephalus Alexandri, intcr alios eminebant. An einer Stelle

sehen wir den Dextrarius geradezu dem gewöhnlichen Pferde geg^i-
übergestcllt : Genealogia coniilum Flandriae, inier Anecd.
ni arten, tom. 3 col. 102: Ftigiiinl Alenianni, fugit et ipse Otho im-

peralor eoruni in palufrido suo; suum enim Dextrari u in , niirae

probitatis magniquc precii equum, occisum a quodam miiite reliquit

in acie (palafridus — paraveredus, equus agminalis Du Gange, s. h. v.)>

Ähnlich auch eine allfranzösische Quelle Brunetus in Thcsauro
ms. pari. I c. 155: II y a chovaux de plusleurs manieres, a ce qne
Ii sonl Destricr granl pour Ic combat Ii autres sont palefroy
pour chevaucher ä Taise de son cors: Ii autres soul roucis pour
sommes porter; und Gonsuetudo Andegav. art. 47 et Genomanensis
art. 55: est entendu Destrier, un grand cheval de goerre. Dagegen
Arnoldus Lubecens üb. 5 cap. '^ vidit igilur principom ip?ins

caslri in fervido equo, quem Dextraiium dicunt, eniinus

venientem.

Äui^rst bezeichnend ist nun, dafs die Gelehrten schon fHihzeilig

mit der Bezäcichnung dextrarius und d e x t r a ) i u s ^) nidits Rechtes
anzufangen wuTstoii; so Ip^f fi wir Ix-i Dii Cat)go: dexlrarii sie porro

dicti, quod dextra duiorcntur, doiiec adesset lempus proelii. Ugulio:

Dextrarius dicitur, quia per dextram ducitur. Joan. de Garlandia in

Synonymis: Eslquc manu mannus, dextrae Dextrarius aptus. Es
folgen dann noch wettere Beispiele aus dem Altfranzösischcn, und
dann lieifst e« : Mine ejusmodi equos. qui di^xtra diicebanlur avQiov^.

sou (Jtoin appcilabant Hyzanlini .sequiores, nt docent Godinus de

Ottic. c. 5 nuiii. 7. et Anna Goiunena 1. i. Alexiad. p. 13 rrrt(>6X«i');

Evagrius Hb. 6. c. 4. 15 ut observat Henricus Valesius. „Perperam",
fährt nun Du Gange weiter. ,.istud damnat etymon Laurent. Pignorius

in noti^ ad Mussalum: Quasi, inquit, non asinus et bos dextra non
ducerentur**.

Trotz des verurteilenden perperani nun niufs ich den Ein-

wand des Pignorius als vollstfindig berechtigt anericennen. Gewils ist

es nicht einzuselien, warum gerade das PlV-rd und unter diesen wieder

nur das Schlarhtrofs von dem Umstand*', daf^ man es mit der reclifen

Hand führt und nicht mit der linken, den Namen dextrarius iutuen

') Die Furmeu De.\truliua, Dextralis und Dcstraliä sind äynun^'iik

mit Dexirarius, worüber Da Gange naobgesehm werden möge.
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sollte. Ta wir sollen wirklich glauben, dafs das Schlachlrofs nach

dem Zustande benannt werde, wo os kein Schiach trofs ist. näm-
lich vor der Scldacht (dexlrarii sie porro dicU, quod dexlra ducerenlur

donee adesset lempus proelU?) Waram hciM dann d ext rare nicht

„ein Pferd an die (rechte) Hand nehmen, rechts führen", sondern

equum domare, fingere. Call, dresser un choval. (Du Gange)'?

Gerade dieses, dextrare zeigt deullich. dafs es sich bei dem dex-
trarius nicht um die Bezeichnung des Zustandes handelt, indem sich

das Streifrofe befindet, wenn es nicht als solches gebraucht wird,

sondern um die Schulung, die ein Pferd durchmachen inuls, wenn es

zimi Streitrofs tauglich sein soll. Dextrarlus ist eben ein zum „Hechts-

gebn'' abgerichteter Gaul.

Zu einem ähnlichen Ergebnis ist auch S. Dchner in seiner

Abhandlung über den bekannten Armeebefehl Hadrians gekommen
(Hadriani reliquiae. Bonnae 1883. part. I.) p. 18 heifet es da : omnis

diflßcuUas inest in .frequens dextrator' .... ,dextratorem' primum
sii^itirabere esse eum qui dcxtra parte it. c( iHofeclo cursus illi equeslres,

([in IS Arrianus describit, partim dextra partim sinistra parle bematis,

in iiLio spectalores erant, peragcbanlur. sed quaeres meritOf cur non
eodem iure Hadrianus commerooraverit ,sinistratorem', praesertim cum
ei cursus, qui sinistra parle bematis fiunt, plus delectamenti et ad-

mirationis praebucrint «juam qui dextra parte (c. 38). I g i t n r d u b i u m
mihi non est, quin ,dextralor' sii is, qui se converliL
dextrorsumi. e. asinistra in dextram facit conversionem.
similiter ,dextratio* (Solin. 45) motum vel conversionem, quae a sinistra

fit ad dexlram (Salmas, in Plin. exorc. p. 657). atque enm (piidem

motum in omnibus cursibus^ videbis praescriptum apud Arrianum c. 36:
ij xUai<; Jt ainoii la dtiiä atfuiv yiyvnm, e. 89: tyxkivavifi im
dÖQv^ c. 40 ixMkiwiviti i/ii <fo^i>, c. 62 (? die T^x^'t^ taxruti} hat blofs

44 Kapitel !) eyjtUvovves 4m de^Mv toS innoiK hic enim motus difll-

cilior ridelur füisse quam is, quam is qui in contrariam partcm Oebat;

nam .eqnos natnraliter ad sinislram tleclere tradunt ecpiarii (Salm 1. c.)

Ich stimme mit iJehner vollständig ilborcin, wenn er dextrator mit is

qui u sinistra in dextrum facit conversionem wiedergibt,

nur möchte ich die Vermutung aussprechen, die durch den Zusammen-
hang begründet wird, es sei bei dextrator nicht an eine Persönlichkeit,

sondern an die conversio selbst zu denken.

Ks wären dann die Worte frequens dexlralor Cantabri-
cus dcnsus zusammengehörig und zu übersetzen mit: der häufig
angewendete, _dichtgcscharte kantabrische Rechts-
angriff. Diese Obersel/im^' würde vorzüglich in den Zusammen-
hang passen. FTadriaii lirbl die Schu irri-'kcilen hervor, die von der

eq. coli, y\ ( loinina^'"ii(»nmi <() ,.'irirkli( Ii ulM'rwunden wurden: alia

spatia canipi, alius iaculunlium numerus, frequens dexlralor Cantabri-

cus densus .... Mit dieser Übersetzung scheint die Schwierigkeit

dieser Steile behoben, wenn man erwägt : Die römische Reiterei wurde,

wie schon liervorgelioben, nicht zum Chok verwendet, sondern nur

zur Beunruhigung des Gegners, das oil erwühnle lacessere war
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eine ihrer Hauptaufgaben ; demzufolge sehen wir auch den römischen
Reiter mit leichten Waffen vorsehen. Nun wissen wir aber weiters,

(iafs Hadrian die Bewaffnung dos schweren Fufsvolks auch bei der
Rcitei'f'i oinführle: dieser Thalsachc entspricht notwendig auch eine

Änderun;,' in den taklischcn Formen (richtiger die Änderung der tak-

tisclien Formen führt notwendig eine andere Bewaünung herbei), d. h.

man leistet in etwas Verzicht auf die Beweglichkeit und Schnelligkeit

der Reiterei, uro die Stolskraft derselben besser ausnützen zu können.

Hadrian hat also nur deshalb seine Chovaulegers in die „Schweren
Reiter'* verwandelt, um den Gliok der Reiterei taktisch verwerten

zu können. Dieser Chok war aher gerade das Wesen des icantabrischen

Angriffs; niclit umsonst hebt An ian t. t. c. 40, wo er denselben

schildert, das ney>QaYn^vri {er^y. TiQoßoXt}) hervor, und densos sagt

auch wieder Hadrian. Für den bisher in der zerstreuten Eampfes-
weise fechtenden römischen Reiter war das , .dicht an- und auf-

geschlossen reiten" eben eine schwierige Saclie (ist es nebenbei bemerkt

noch lieute) und wenn erst gar diese ganze ventre ä terre dahin-

stürmende Gesellschaft eine Wendung nach rechts machen soll, um
die bewaffhete Hand an den Feind zu bringen, so ist das schon ein

Ding, vorausgesetzt dafs die Sarhe zusammengeht, dessen ein Feld-

herr in seiner Manöverkritik lobend gedenken darf, besonders wenn
es sich um eine Neueinrichtung handelt. Dehner selbst ist zu einem
fthnlichon Ergebnisse gekommen, wenn er sagt (p. 18): omncs cxer-

citationes dextratione peractas intellegere debuit Hadrianus verbis

'ffrequens dextratorS etiam Cantabricam quae vocatur.

Doch — ne tarnen oblitis ad metam tendere longe exspatiemur
eqnis. . . ich versprach auch geschichtliche Beweise zu bringen.

,,Wenn nach dem Fundberichte über den Sarkophag des Herzogs
Gisulf in Cividale, sagt 1^ i n d e n sch m i t (Handbuch der deutschen

Altertumskunde. Hraunschweig 1880) S. iiSö, anzunehmen ist, dafs die

Langobarden in der Zeit nach ihrer Besitznahme Hullens zwei Sporen
trugen, so ist doch durch die verlässigsten Untersuchungen festgestellt,

dafs der Sporn sich bei Franken und Alamannen nur einzeln findet

und also nur an einem Fufse getragen wurde. Die Grabfunde zeugen
übereinstinmiend lür den linken, und es deutet auch auf einen

gliMchen Gebrauch im hcUieren Altertum, dafs eine Amazonenslatue des

Vatikan (Ricli. Üict. of antiq. ad vocera calcar) ihren einzelnen

Sporn am linken Fufee trägt. Wahrscheinlich bestimmte dazu die

Absicht, beim Anlegen desselben das Pferd in Galopp nach Rechts
zu versetzen, welcher die bewaffnete Hand zuerst an den
Gegner bringt.

Und so sprechen sich alle die bekannten Forscher auf diesem

Gebiete aus. Frh. v. Mansberg. Wäfen unde wicgewaele der deutschen

Ritter des Mittelalters. Dresden 18ÜÜ. S. i2G: Wahrscheinlich ist im
früliercn Mittelalter nur ein einzelner Sporn und zwar am linken Fufse

getragen worden, wie er denn stets einzeln in den merowingischen
Grflbem geftinden wird. Damit mag die Gewohnheit im Zusammen-
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hang stehen, nadi ^vclcher bei dem Einkleiden des jungen Ritters mit
dem Anlegen der Sporen stets am linken Fnrse begonnen wur(1f\

Fernor A. Den; min. Die Krieg?^\vafTtMi in ihren geschichtlichen

Enlwickc'iungen von den ältesten Zeiten bis auf die (jiegenwarl. Gera
1891. S. 617: Wahrscheinlich wurde der Sporn bei Griedien und
Römern wie aiu Ii am Anfange dcB Mittelalters und in der Karlingischen

Zeit nur am linki n Fufse getragen.

Sodann H. Sc Ii rüder, Zur Wallen- und SchifTskunde des deutsctien

Milteialters bis um das Jahr 1200. Kiel 1890. S. 44: In der älteren

Zeit wurde nur am linken Furse ein Sporn getragen.

San Marte (A. Schultz), Zur Warenkunde des älteren deutschen
Miüclalter.-. Quedlinburg und Leipzig 1807. S. 44: in den Gräbern . ,

findet der Sporn sicli nur einzeln, und es ist sicher gestellt, dafs er

so auch nur und zwar am linken Fuls getragen wurde, wold um
dem Rofe den Druck nach Rechts zur bewaffneten Hand des

Gegners zu geben.

Es ist wohl kein Zufall, dafs gerade zwei so verdiente Altertums-

forscher wie Lindenschniit und San Marie (A. Schultz) beide das Be-

dürfnis haben, den Gebrauch den Sporn nur am linken Fuise zu tragen,

m begninden und dafe beide es auf dieselbe Weise thun : für den spcer-

kämpfenden Reiter handelt es sich vor allem darum, die bewaffnete

(d. i. die rechte) Hand an den Gegner zu bringen. Obgleich ich nun
nicht besorgen zu miisson glaube, dafs meine bisliorigi'!! Aufstellungen

in ihren Einzelheiten wesentlichen Widerspruch linden können und
werden, so verhehle ich mir aber doch auch nicht, dafe man mir
als bedeutendsten Hinderungsgrund meiner Deutung sich anzoschielsen

die Worte: ita coniuncto orbe, ut nemo posterior sit
enlgegenhallcn wird.

Wenn e» mir nun gelingt, wahrscheinlich zu machen, dafs diese Worte
meiner Deutung durchaus nicht widersprechen, so glaube ich, abgesehen

von meiner eigentlichen Aufgabe, auch einiges zur EZhrenrettung des

Tacitus beigetragen zu haben. Denn man wird zugeben, schwerfälliger

und umständlicher hätte derselbe sich nicht ausdrücken können, wenn
er statt des einfachen .in rectum aut uno flexu dextros agunt in orbem
equitantes* sagt: in rectum . . . ita coniuncto orbe, ut nemo
posterior sit

.
Der sonst so knappe und konzise Tacitus soll sich

hier zu der Anmerkung veranlafst gefühlt haben, dalSs dieser Kreis

auch ein wirklicher Kreis gewesen sei. ü.lmlich so geschlossen, dafs

man von einem , Letzten" nicht reden könne. Alle Hochachtung vor

der Reitkunst unserer Vorfahren, die ihre Volte also stets so tadellos

geritten sind, dafe der Abstand überall so genau eingehalten wurde
und nirgends eine Lücke mt stand, denn sonst wäre ja der Kreis nicht

mehr geschlossen und dt r In in^lVendi- Vordermann ja thatsächlich ein

posterior gewesen, ileulzulage gelingt so etwas nicht mehr.

Ich kann nur nicht helfen, icli vermag weder zu glauben, dafs

Tacitus, wenn er etwas Ähnliches wie in orbem equitantes
liätte sagen wollen, sich so ausgedrückt hätte, noch dafs wirklich unsere

Vorfaiiren ihre Volte so tadellos geritten sind, da(s dies eigens hervor^
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gehoben werden mufste. Ich behaupte geradezu, diese Stelle schreit

nach einer anderen ErJclÄrung.

Schon M ich aelis glaubte das coniuncto orhe in coniiincto
ordino ändern zu sollen, weil orbom coniungero ein Quarre bilden

lieifse (vgl. Tacitus in orbem colligere An. 2, 1 1 — Caesar orbeni facerc

b. 6. 4, 37, 8, in orbem consistere b. 6. 5, 33, 3 ~ in orbem se re-

cipere, b. AI. 40, 3 — V* tius orbem instruerere 1, 26). Behalten

wir also den terni. techn. bei, so wünlc liim" an eine QLiarreformalion

zu denken sein. Liegt nun die Amialiine nicht sehr nahe, Tacitus

habe hier die den Germanen eigentümliche Schlachtordnung der Reiterei,

welche ein dichtes Aufgeschlossenscin bedingte, mit dem römischen
Verteidigungsklumpen (orbis; da& dieser nicht ei|n regelrechtes Quarrö
gewesen, setzt Rüstow, Heerwesen und Kriegführung C. Julius Gäsars.

Gülha 1855, S. G2 f!. auseinander) in Vergleich gesetzt, um einerseits

das Ungeordnete, andererseits aber dicht Aufgeschlossene dieser For-

inuticn zu kennzeichnen ? Vielleicht widerstrebte es auch dem militärisch

gebildeten Römer, die undisziplinierten Reiterhaufen der Germanen mit
turma oder ala zu bezeichnen, wie wir ja beispielsweise auch nu-
merus verwendet finden als Terminus für eine stehende, national

zusaminon^'o?o(/(o, nichtröniische AhtfMlung von ein paar hundert Mann

;

so nunu'iiis DivitiensiLim, (die Divitienses . . sind eine Reiter- oder

doch eme mit Reitern versehene Truppe aller Wahrscheinlichkeit nach
gewesen. Limesblatt Nr. 31, 832) numerus Brittonum (Limesblatt Nr. 31,

827j u. s.w. Wenn nun orbis in der Militärsprache »der Haufen*,
„das Quarre' bedeul(>t. so sehe ich nicht, warum wir nicht an

unserer Stelle diese Bedeutung beibehalten sollen und demnach über-

setzen: indem der Haufen so dicht aufgeschlossen ist, dafs niemand
hinten bleibt. Ein jeder Reitersmann weifs, dafs es für eine grölsere

Anzahl Reiter bei beschleunigter Gangart durchaus nicht leicht ist,

hübsch beisammen zu bleiben; schon die verschiedene Leistungs-

fähigkeit der Pferde bildet ein nicht germg anzuschlagendes Hindernis.

Da kann es denn nicht auffallen, dafs das Dichtaufgeschlossenreiten,

wie es die Germanen hatten, dem Römer auffallen mufste, einnuit weil

es ohnehin von der ihm geläufigen Fechtart der Kavallerie abwich,

und zweitens, weil er die Schwierigkeiten dieser Formation wohl zu
würdigen verstand, Dafs er es darum eigens hervorhob, meineich,
erscheint schon um ein gutes .Stück wahrscheinlichor, als dafs er ge-

legentlich def Ijesprechung des germanischen Vf)lteieih)ns sich die tief-

sinnige Anmerkung nicht versagen zu können glaubte, dafs in einem
solchen Kreis eigentlich keiner der letzte ist.

Und nun lesen wir wieder bei Niedner (Das deutsche Turnier),

die betrelTenden Stellen über zem puneiz und ze treviers nach: zem
puneiz S. 44: die kunst für den einzelnen besieht darin, zu richtiger

zeit, sobald der tührer der schar den befehl ,zem puneiz' d. h. zum
Wechsel des galopp- und carriereritts gibt, diesen auszuführen, d a m i t

er nicht hinter den andern zurOckblcibt, und ,ze treviers^

S. 45 : die kunst für den einzelnen besteht darin, sobald der führer

das commando ,ze treviers' gibt, zugleich aus dem galopp in die
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carriere uiul aus der geraden in die s( hrä-^'e richlung zu fallen, damit
er nicht zurückbleibt. Wir erinnern uns, dafs in dem oben
(S. 249) angeführten Turnier von Friesach Hadmär von Koenringe den
Bcrehl gibt: habt iuch zesamen und ein paar Zeilen später: nu
drucket iuch zesamen gar; wir denken aber auch wieder an
den ,frequens dextralor Cantabricus donsus" des Hadrian und die

7Toof)()).>^ kavia,3(jtxt] 71 1
(f (} ay II V 1, des Arrian: Überuli sehen wir

das „Diclilgeschlossensein" Ijorvorgehoben, wenn es sich um die Be-

zeichnung dieser Angriffsformation handelt, und Taeitus will man
lieber eine alberne und ganz und gar unnötige Bemerkung machen
lassen ?

Icli hin am Schlüsse und wiederhole : nach meinem Dafüriialtcn

ist unsere Tucilusstelle folgendermalsen zu übersetzen: „Aber die Pterde

der Germanen werden auch nicht nacti unserer Weise mannigfache'
Wendungen auszuführen gelehrt. Geradeaus oder mit der einzigen

Schwenkung rechtshin reiten sie in so enggeschlossenen Haufen
(Quarre)/) da£s keiner zurückbleibt".

Diese meine Überset/un^' bezw.Erklfirung stützte sich auf folgendes:

1. spriclil dafür die allgemeine Erwägung, dafs diese beiden

Manrfvrierformen für eine mit Stofslanzen bewaffnete Reiterei die

einlachsten und zweckentsprechendsten sind:

2. hat gerade das älteste mittelalterliche Kampfspiel ebenfalls

nur diese beiden Formen;
8. trug man im früheren Mittelalter blofs am linken Fu&e

einen Sporn, weil es blofe darauf ankam, den Gaul nach rechts zu
treiben (dies geschieht bekanntlich mit dein linken Sporn);

4. hiefs im ma. Latein das Schlachtrofs dextrarius;
5. wird bei der Schilderung dieser Manrivriorformen stets das

dichtgeschlossenc Anreiten besonders hervorgehoben (Hadrianus.

Arrianos. Ulrich von Lichtenstein). Es werden somit die von den
Erklftrem nicht verstandenen Worte des Taeitus . . . ila coniuncto
orbe, ut nemo posterior sit (verba ab in^p. non intellecla sagt

Rupert! in seiner Tadtusausgabe, Hannover 1832. p. 42) nicht nur an
und für sicli verr^ländlich, sondern erhöhen geradezu die Wahrschein-
lielikt-il dui' richtigen Erklärung des Ganzen. Wird man nun noch
weiter die Germanenrecken Volte rechts reiten und den Taeitus dazu
die tiefsinnige Bemerkung machen lassen, dafs in einer solchen Volte

keiner der letzte ist?

Regensbung. Dr. Schneider.

') St'llistvcrstiindüch sind dann ainli die Worti' itn c i. ii i ii n c t o orb*
aul l>eido MiiiiovrierfoniicMi (in rectum und uno llexu de.vtins) zu lieziehen.
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Elemeutare üniächaa im Mineralreich.

Niiclistfheml ItriuL.r' 'u-h dei! K illt^gen einen in den Ifiiuptzüyen vielleicht

lö Jahre feststehenden Eutwurf zur Kenntnis, welchen ick dem Mineralogieunterricbt

in den 5. Klnraen der ßymnnsien zn Landshut, Hofnnd im vorletsten .Tahr am hiesigen

.iltvn f! ymnasitiiM /ii (Iniinli' legte. Aus der Not ih-r iinlVt i-^tcn l^'schränkuriy /ur

Tugend gezwungen, hält sich der Entwurf fernab vuni ideal der Theoretiker; aber
er hat sich, soweit als gewünscht, bewahrt. — Nach der jetzigen Hchalordntiniir

stehen für diesen Zweig der Natnrj^eschichte nur eioiirc zvv:i?izi{r Scliul.»*f nnden
jabrsüber zur Verfugung, trotzdem er weitaus am schwierigsten ist. (JtVenbar will

also die TTnterrichtsirerwaltunfr, dafe der Schuler nnr soweit damit befafst werde,
diiTs ihni zuletzt ein in>erldick über die 're«<;itntheit der Xatiirn i die iiiöfrlieh ist.

Und wenn gewisse anregende Experimente über i- himmenwirkungcn, LösungH- und
KrystHllisutionsvorgünge sicherKoh sehr gern gesehen werden, so aoUen die Gnmd-
Ingen fiir dii' ( lieinie dem Bildiingsmilieu der in l^etraelit kommenden Sehiiler-

kategorie entschieden nicht einverleibt werden, lidi bin sogar iler .Meinung, dafs

dieses nicht geschehen dürfte, auch wenn, wie so erwünscht, in der (>. Klawe eine
Naturgesi hiehtsstunde neu cirigeluhrt würde; der Aun)au der Erde und physikalische

Geograpiiie in Überleitung zum l'hysikunterricht in der 7. Klasse sollten da be-

handelt werden. Nun sum Thema!

Natur ist der Inbe^rifl' dessen, was wir Menschen im Weltraum
mit den fünf Sinnen wahrnehmen. Dieses aber ist StolT in irgend

einer Rowof^Min^^ nud vielfacher anderer Bewegung ffdii^'. Der über-

wiegende Stoll ist lcblo.s bczw. unorganisch, der übrige belebt bezw.

organisiert. Dei- letztere ist in gewissen Teilen, seinen Organen, be-

fähig^, toten Stoff an sich zu knüpfen, sich zu ernähren und zu einer

in bestimmter Folge sowie innerhalb gewisser Grenzen veränderlichen

Gestalt heranzuwachsen. Des weiteren ist er forlpflanzungsfähig, indem
er den gleichen .StolT, der s( ine Organisation herbeizuführen die Aus-
rüstung besafs, mit ebensolcher Ausrüstung zusammentreten macht.

Endlich vefgeht er, stirbt ab. Bei einer höheren Organisationsstufe

kommen noch Organe fär gesteigerte Empfindung der übrigen Natur,

ja för Änderung des eigenen Bewegungszustandes hinzu. Die tiefere

Organisation isl im allgemeinen den Pflanzen, die liöliere den Tieren
eigentümlich. Was wir belraclilen. das Gestein, ist ohne Organisation,

sei es von Haus aus, sei es unter Verlust der zur Lebenstliüligkeit

unentbehrlichen Eigenscha(len aus Tier oder Pflanze hervorgegangen.

Am einzelnen Gesleinsstäck nimmt man also keinerlei Teile wahr,
welche besonderen Verrichtungen obliegen und darum abweichende
Gestalt besitzen. Das Aussehen des .Minerals beschränkt sich vielmehr

auf ein bestimmtes t'ormensy.stem. Freilich I Es besteht aus einer

nach Art und Zahl unter den chemischen Stollen getroHencn Auswalil

;

aber die Teilchen dieser Stoffe und ihre Gruppierung zu erschauen ist

infolge ihrer Winzigkeit und Feinheit uns Menschen versagt. Auch
f(^rlbringen aus dem Mineral, ohne dieses zu vernichten, können wir
sie nicht.

Sofern das Gefüge einer Mineraiart nicht das dichte resp. amorphe
isl, gehört es zu einem der sechs krystaliinischen Formensysteme. Alle

Formen eines Systems gehen zurück . auf eine Grundform. Dieselbe

weist drei, in einem Fall vi( r durch einen Punkt laufende und dort

halbierte Strecken, die Krystallachsen, auf, welche ein vier- bozw.

BUtttar f. d. OjnmiMlidKbulw. XXXYL Jaluv. 17
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secliaseiliges Doppeldach tragen, das die Grundform auf allen Seilen um-
grenzt. Das vierachstge, also sechsseitige, System wird das hexagonale

genannt. Drd der Achsen sind gleich hin^ und enden in den Ecken
eines regnlfiron ?(>( lisot ks, die vierte, die Hauptachse, endet senkrecht

über bezw. unter der Sechsecksniilte. Von den dreiachsigen Systemen
besitzt das triküne (dieigeneigte) nur Aclisen, von denen keine zu den
beiden andern senkrecht stdit; irgend eine der Aclisen richtet man
sich entgegen, dne andere als Hauptachse aufwärts. Bei dem mono-
klinen (eingoneigten) System ist eine Achse vorhanden, welche zu den
beiden andern senkrecht steht; eine der letzteren richtet man als

Hauptachse auf, die andere, von vorn nach hinten aufstei^^end (Klino-

Achse), sici» entgegen; die dritte (Ortlio-Achse) gehl dann wagrecht

nach den Seiten. Steht jede der Achsen senkrecht zu den zwei

andern, so hat man das rhombisdie, quadratische oder reguläre

System vor sich, je nachdem keine, zwei oder die drei Achsen gleich

lang sind; die Wahl für die Hauptachse sieht frei, aus^^enommen bei

dem (juadratischen System, wo die von den zwei andern an liiinge

abweichende Achse als Hauptachse aufgerichtet wird. Bei allen Systemen
erhält man aus der Grundform die anderen Formen durch Al>8tumpfen

bezw. Zuspitzen der Ecken oder Abstumpfen bezw. Zuschärfen der

Kanten so zwar, dals ;in allen gleichartigen Stellen das Gleiche ge-

schieht, Inlulyedessen benutzt man lauter {)aarw(M^•e i:leiclilaufeiide

Schnitte, welche die Achsen in den einlaclisten Zaldeii\ erhültnissen teilen.

Allseitig ausgebildete Einzelkrystalle, Krystallzwillinge, DrUlinge

u. s.w. gehören infolge des gleichzeitigen Entstehens vieler Krystalle

und der gegenseitigen Behinderung dabei zu den Seltenheilen. Ge-
wöhnlich aber sind Kryslalldrusen, faserige und blfdterige Krystall-

bildun^'en. Je naelidom die Mineralien zasammenlrelen, werden ein-

fache und zusanimengeselzte i'clsarlen unterschieden. Z. B. der (Jranit

ist eine zusammengesetzte Felsart, da er aus den Mineralien Quarz,

Foldspath und Glinnner deutlich gemengt ist ; der Fels in einem Kalk-

bruch ist einfacher Kalkfels. — Man unterscheidet die Felsarten noch
in einer anderen Hinsicht, und zwar nennt man Urfo!.< einen, von dem
man anninuul, er sei aus dem CJlülillufs der sich mehr und mehr aus-

kühlenden Erde unmillelbar erstarrt. Wo iliu Erdkruste den Ein-

wirkungen der sie beanspruchenden Kräfte nicht standhielt und nach-
mals ei.<farrenilen Glilhtlüssen den Weg freigab, spricht man von
Eruptivgestein. Was endlich von der Abwilterung oder Auswaschung
der vorigen herrührt, heifst Sediment. Die Sedimenlierung erfolgt

überwiegend unter der Mitwirkung des Wassers; namentlich schwemmt
das Wasser die Produkte des Sleinzerfalles zusanunen und setzt sie

schichtenweise ab. In solchen Sedimenten trifft man die Versteine-

rungen mit um so gröfserer Wahrscheinlichlv 1 je weniger üm-
riiideriit ;jen durch Kryslallisation oder sonstige chemische oder
mechaniselie Krafliiufserung eingetreten sind.

Ein organischer Körper, unter einer dichten Schlannndecke gegen

die Einwirkung der Luft geschützt, zerfällt nach dem Absterben nicht

mit einem Mal, sondern sehr allmählich scheiden die ihn zusammen-
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setzenden SlofTe aus und gewrdiren wohl auch andern in der Nähe
befindhchen Stollen Einlaf» in die Form <les toten Körpers. Derselhe

versteinert (verkohlt, verkleselt, verkalkt u. dgl.) Die Meluzahl der

scdimentfiren Gesteine kann das VersteineruDSsmiUel al^eben. Ge-
wisse Tiere haben feste Teile mineralischer B^diaffienheit von Haus
aus z. B. Kalk- oder Kieselgerüste bezw, (!( hänso. Diese Teile hraurhen

nicht erst zu versteinern; sie sind mit ilern Al)Sterben des Tieres hin its

Versteinerungen. Eine ganze Familie von Mineralien, nämlich die Torfe,

Kohlen, die fossilen Harze, enlstainmen andererseits der Pflanzenwelt.

Im allgemeinen werden die festen Teile einer Pflanze zunächst zu

kohligem Mulm, «der mit mehr oder weniger Bindigkeit zusammenhält,
dann zu Braunkohle, später zu Steinkohle, endlich zu Anthrazit. Voraus-
setzung dabei ist, dals die t^tlanze unter fiUflabschlufs sich zersetzt; denn

an freier Luft tritt rasches Verfaulen ein. Unter dem Schutze einer

Schlammdecke scheiden aber aucli die leichtfluchiigen Stoffe nur allmählich

aus, und der Kohlenstoff, welcher 45^0 der Holzfaser ausmacht, setzt sieh

unter dem Druck der an Dicke zunehmenden, gewöhnlich erhärtenden

Schlammschiehl immer mehr zusammen. Wenn die PMarjzen Braun-
kohle geworden sind, macht der Kohlenstofl" schon um ü5 7» aus, die

äufseren Formen der Ptlanze sind mehr oder weniger erhalten, von

Druckscliichtang wird bei der noch ziemlich lockeren Beschaffenheit

wenig wahrgenommen. Viel später trifft man Steinkohle mit SO'/e

Kohlenstoff; die Dimkelfärbung hat Fortschritte {remaclit. die Pflanzen-

form ist seltener erhalten, und Druckschiclilung tritt häutiger in Er-

scheinung. Endlich nach noch viel längerer Zeit ist die Ausbildung
zu Kohlenblende oder Anthrazit vollendet. Andere der organischen
Well entstannnende Mineralien sind Erdwachs, Asphalt oder Erdpech,

Pelroieuni, Bernstein u. s. w.

Während es nicht ausgeschlossen isl. dal- der VtM'kolihmgsprozefs

zuletzt reinen Kohlenstoff liefert und mancher (iraphit als IJmwatidltings-

produkl des ihm an Farbe und Glanz so ähnlichen Anlhrazit gelten

mag, so ist zweifellos der meiste Graphit unorganischer Herkunft.

Ein anderer reiner Kohlenstoff ist der König der Schmucksteine, der

Diamant. Bei ihm wird wohl kanni an orj-'atii^rlip Herkunft gedacht.

Die Kräfte, welche den reinen Koiiieiistolf /.u l>iamant auskrystallisicrt

haben, müssen aber wesentlich anderer Art gewesen sein als bei der

Bildung des Graphit. Die beiden sind nun in mehrfacher Hinsicht die

schroffsten Gegensätze. Der Hauptwort des Graphit beruht darin, dafs

er von allen nicht erdi^n-n Mineralii ii das mildesle bo/.w. mindest liarte

ist. Der Diamant ist dagegen das weitaus iiärteste .Mineral, (iraphit

ist ferner schwarz, undurchsichtig und metallisch glänzend, während
der Diamant vollkommen durchsichtig, stark lichtbrechend und vom
höi:hsten niclitmetallischen, dem Feuerglanz, ist, welcher die Edelsteine

vom blofsen Glas gut unterscheidet.

Wenden wir uns jetzt den Edelsteinen überhaupt zu. Aufser
dorn Feuer und einer gewissen Seltenheit des Vorkommens ist Dauer-
haftigkeit bczw, grofäc Härle Erfordernis eines Schmucksleines. Kommt

17*
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dazu, abgesehen vom Diainaiü, schöne reine, nirgends getrfibte Farbe,
so erhüllt dies den Wert. Wo aber diese Eigenschaften nicht in aller

Vnllkümnienlieit vereini^'l sind, ist es nicht \v(mI her n>it der Etlelslein-

hcrrlichkeit. Die meisten übrigen Edelsteine sind denn auch von
grorser Härte. Das nach dem Diamant härteste Mineral, der Korund,
weist zwei edle Abarten auf, den duflkdblauen Saj)liir nnd den rolen

Hubin (K'arfniikelsteini. beide im angenäherten Werte des Diamanten.

In der I lürle folgen Beryll, Chrysoberyll, Spinell nnd Topas. Der edle

Beryll ist der prächtig grüne Smaragd; eine andere Abart ist der

Aquamarin. Die edlen Abarten der anderen fuhren weiter keine be-
sontleren Namen. Minder harte Mineralien, wenn auch von Quarz-
härle nnd darüber, lieCi rii lnTeils geringere Edelsteine; wir nennen
Zirkon bezw. Hyazinth, rurnialin und Granat. Edle Granaten sind

der Almandin und der Tyrop. Auch unter den ^juarzen findet man
edle Abarten wie den reinen Rergkrystall, den Amethyst, Oiseniciesel-

kryslalle, Aventurin, Chrysopras, Heliotrop, Karneol, Kalzenaugin und
die zumeist aus kryslallisierler Kieselsaure d. i. eben Quarz bestehenden

Achate. Aufser dem Diamaid werden alle mit Sniirgel, d. i. einer un-

edlen Korundspecies oder solchem im uncigentlichen Sinn und minder

brauchbar, aus Elclogit ausfallenden Granaten, zugeschliffen. Die Zahl

der noch übrigen Edelsteine ist gering. Hochgeschätzt ist der edle

Opal, nicht ganz so hart wie Quarz, und wie die Opale ilherhaupl ans

amorpher Kieselsäure mit schwankeii<leui Wassergehalt gebildet; ferner,

und ebenfalls iiüher bewertet, der einem himmelblauen Email gleichende

weiche Türkis; man nimmt z. T. an, aus Tierknocben umgebildet. Unter
den etwa wie Opal harten Feldspathen ist der Adular und der effekt-

volle aber doch nur gering bewertele Labrador zu nennen ; Bernslein

dient als Schmuck, ja selbst eine Kohlenart winl zu solchem zuge-

geschnilten (Gagat). Von den Edelmetallen werden Gold und Silber,

Ton den unedlen mancher Eisenglanz zu Schmuck verarbeitet.

Das härteste unter den über die ganze Erde verbreiteten gemeinen
Minei-alien ist der Quarz. Er ist so hart, dafs er aus dem angeschlagenen

Stahl Splitter reifst, welrlie infolge der a)it-''nvcndeten Gewalt glühend

werden. Das nändiche erfolgt mit den Splittern, welche zusammen-
geschlagene Kiesel, d. i. eben Quarz, einander ausrci&en. Der Quarz ist

also ein Feuerstein und hat doch nur Härte 7 (Diamant 10, Korund 9,

Beryll und Topas 8, Turmalin und Granat um 7, Opal und Labrador
um (», Kohle um 2, Graphit Ij. Andere crheblii he Eigenschaften sind

seine Beständigkeit gegen Feuer und Säuren. Aber sein Pulver mit

Soda gemischt schmilzt zu einer zum Kitten lauglichen Masse, zum
löslichen Wasserglas; und mit Soda bezw. Potasche, Kalk und Blei-

verbindinig(>n ges(liuu)lzen liefert Quarz das Glas in allen Abarten.

Die allülierall bekannten Kryslall*' nuseres Minerals fallen unter das

ije.\agonale System. Die häuligsteu Quarze sind der kohlehaltige

schwarze Kieselschiefer d. i. der Probierstein der tJoldarbeiter, der

bituminöse Hornstein — recht häufig verkieseltes Holz, der durch Eisen

rot, gelb oder grün gi färlile .laspis; ferner das Plasma — verkieseltes

Eruptivgestein, der wie Kleister durchscheinende Ghalzcdon, der die
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Achalc zusammensetzen hilft, endlich der Feuerstein, reich an Kiesel-

panzeni kleinster Meeresorganismen.

Mit dem Quarz ist der Feldspatli ein Hauptbestandteil von Ur-
und Eruptivgesteinen. Wir nennen Gneifs, Granit, Syenit, Porphyr,

Diorit, Diabas, Trachyt u. a. Man begreift unter dem Namen Feld-

spath öbrigens ganze Reihen stetig in einander übergehender Mineralien.

Stoffliche Zusammensol'/.ung. spezifische Gewichte, optische und sonstige

Eigenschaften folgen dieser Stetigkeit. Und die anfserordenllieho Neigung
aller Glieder zu Zwillings- und Viollingskrystallbildung ist ein folge-

gernüfser Ausdruck für ihren inneren Zusammenhang; .sogar der zwang-
lose mechanische Zusammenhang verschiedener Glieder wird beobachtet
Alle Übergänge gehdren zum triklinen Formensystem; ein Endglied

besitzt obendrein monokline Ausbildung. Alle Feldspathe sind Tlion-

enle.^ilikale mit abgestuften Zusätzen von Alkalien und in einer der

Heilien noch von Kalk. Fassen wir den Thoncrdegehall zunächst ins

Auge, so wollen wir nicht vergessen hervorzuheben, dafs der bei den
Edelsteinen erwähnte Korund nahezu reine krystallisierte Thonerde ist.

Thonerde nun ist zusammengesetzt aus SauersfolT und dem, sagen wir,

ThonstofT bezw. Leichlmelall Aluminium. Von diesem Lcielihnetall hat

man immer mehr der bedeutungsvollsten Eigenschaften kennen gelernt,

- und seit seine Darstellung im Grofsen möglich ist, sucht man dieselben

in immer ausgedehnterer Welse auszunützen. Die Darstellung geschieht

aber vorteilhafter aus Kryolith, Bauxit und einigen anderen Thon-
erdemineralien als aus den Feldspathcn. Diese vielmelu- haben Be-
deutung dadurch, dafs aus ihrer Zersetzung der eigentliche V'egelalion

tragende Hoden lieivorgelil. Der Lehm, welcher da entsteht, liefert

Ireilich die eigentliche Ptlanzennahrung nur in untergeordnetem Betrag,

aber er ist der Hauptboden fQr Pflanzenwuchs, bewirkt die Bindung
auch in den sandigen Fruchtböden und hält die Pflanzennahrung
mechani.sch zusammen. Frei von den Beitnengungen des Lehm ist

der Thon und die Porzellanerde; aurh die Lager dieser Erden ent-

stammen überwiegend der Zersel/.iiug der Feldspathe. So bilden denn
diese auch die eigentliche Voraussetzung für die Thonuidustrie und die

Porzellanfabrikation. Aber kehren wir noch einmal zu den, wenn sie

mcrgelreich sind, besonders geschätzten Fruchtbödeii ziirück. Die werl-

vollsten Nährsubstanzen vordanken sie gleichfalls dem Zerfall der Feld-

spathe wegen dt-ren Keichlum an Alkalien und ev. Kalk. Um aber

zum Schlufs zu kommen, nennen wir nur noch einige llauptvertreter

aus dem Reiche unseres Minerals. Hervorzuheben ist der Älbit, ge-

nannt nach seinen helleren Färbungen; ^r nimmt nämlich eine Art
Kcrnstellung in den Heihenübergängcn ein. Mit den gewöhnlichen von
Karlsbad entstammenden Zwillingen befinden wir uns an dem Hiüien-

ende, das auch eine monokline Aushilditn'^ aufweist: monokline .Spiel-

arten sind der wasserklare, reich kryslallisierte Adular, der glasige

Sanidin und der perlmutterglänzende Mondstein: bei den sich zu-

ordnenden triklinen Spielarten aber erglänzen die Bnichnächen in

herrlichstem Azurblau, ev. hat man einen malten bis schwachjjla>ig

glänzenden und bellgrünen Amazonenstein vor sich. In den prächtig-
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slcn Farben aber spielt der nach dem Slollbesland fernabstebende

Labrador.

Noch mehr foUen durch ihr ftu&eres Ansehen und Auftreten dem
Fetdspath gegenüber aiil dio folgenden drei : FInfsspulh (Härle 4), Schwer-
spalh (Hürte Vh\ Kalkspath (Härte 3). — Der FluCsspalh zeigt die

reichsten Farben und fiisf immer grolse Würfeitlächen, also eigentlich

keine Spathflüchcn bezw. Aufsenflüchen von schräggeschnittenen Platten.

Den Namen hat er, weil er beim Verhütten Ton kieselhaltigen Erzen
das S( hmelzen bezw. Flie&en befördert : bei den kalkhaltigen Erzen
wird dagegen Kiesel zugesehlagen. Der Flufsspülli besteht nämlii h aus
dem Leicht metall Kalzium (KalkstofV) und dtm .stärksten Reagens unter

den cheniiäclten Elementen, dein auch bei der grüüsten Vorsicht noch
Verderben drohenden Fluor. Manche Flu&spathe besitzen von Haus
aus die interessante Eig:enschaft der Fluoreszenz; so wirft vielleicht

ein diireiiaus grüner Stein a\is dem hmern einen blauen Schein. Flufs-

spalhpulver. mit Eiweifs geghiht, kann phosphoreszieren d.i. im Dunkeln

noch leuchten, wenn es kiatligom Licht zuvor ausjjesetzt war. Somit
zählt der Fluisspath g« wife zu den merkwürdigsten Mineralien. Zudem ist

er nicht gerade selten und von reichen Erzvorkommnissen gern begleitet

Der Schwerspath konnnl auch in verschiedenen Farben vor: er

hat den Namen naeli siMner autl'älligen Seliwere, besil/.t. ebenfalls ohne

rhosj)hor zu enthalten, die Eigenschaft der Pho.iphüreszenz noch aus-

geprcägter und kryslallisiert gewöhnlich in grOfseren mittelstarken

Tafeln. Erzvorkommnissen ist er ein häufiger Begleiter. Das Pulver
der ganz weissen Art hat öfters zu Mehlfälsehungen gedient. Ralten-

gift und sonstige giftige I5aryunipräparate stellt man atij^ ihm her. In

der Feuerwerkerei gebraucht man ihn für gelbgrüne Flammen.
Der Kalkspath ist fast nocli häufiger und masscnhaflcr anzutreffen

als der Quarz. Kein Erdgebiet, wo dieses Sediment nicht gebildet ist

und durch Versteinerungen die Gcscliichle dessen nicht erzählt, was
dereinst gelebt und gewachsen. Die Kryslall«' fallen unter das rhom-
bische System ; gegen lÜOO verschiedene Gestalten kennt man. Wenn
der Kalk blofs unvollkommen krystallisiert ist, kann er trotzdem der
prächtigste Marmor sein ; sogar wenn er dicht ist, t}esitzt er Wert ab
Baustein, Mörtel, zu Zement, zur Verbesserung der Ackerböden u. s. w.

Gedenken wir nur noch der Kreide und des Lithographiesteins aus

den vcr^lcinel ungsreichen Schichten des dünnbankigen Solenhofer Kalk-

schiefers. Einen recht deutlichen Beweis, wie verschiedene Kraft-

wirkungen aus ein und derselben Substanz verschiedenerlei Mineralien

gestalten, besitzen wir am kohlensauren Kalk. Der Kalkspath krystal-

lisiert ans kälteren Lösungen des kohlensauren Kalks, der etwas
härtere monokline Aragonit aus wärmeren. Bekainilere Spielarien

des letzleren sind der Karlsbadtr Sprudel-^tt in, iler Erbsenstein und
die Eisenblütc. Durch zahlreiche Übergänge mit dem Kalkspath ver-
bunden i>l (Irr gleichfalls im rhomhischen System krystalUsierende

Hitterspath. Kohlen.saurer Kalk und kohlensaiire Magnesia re^p. T:\lk-

odei Biltererde halten sielt in ihm die Wage. Bei reieherein Kist-n-

gebalt ist es der Braun.spulh. Durch eUvas gröfsore Härle unii spez.
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Gewicht sieht der Bitterspath dem Araf^onit näher. Als gebirgs-

bildcndcs Gestein fafst man die OesanUlieit der Übergänge unter dem
Namen Dolomit zusammen. Bckannl ist der llöhlenreichlum des Dolomit-
gebirgs und die Tropfsleinbildungen in den Höhlen. Erklärt werden
diese Erscheinungen durch den Umstand, dafs sich der kohlensaure
Kalk in kohlensaurohaltigem Wasser leicht löst. Hier ist noch der

amorphe Phosphorit oder unedle Apatit zu nennen ; ein Gemeng von
phosphorsaurem Kalk mit den vorigen, liat er Wert als eines der

kräftigsten Düngemittel.

Wir heben weiter hervor Gyps und Anhydrit, wasserhaltigen

bezw. freien schwefelsauren Kalk. Anhydrit (Härte 3) wird durch
Wnsseraufnahme unter Anschwellen und Verbiegen z. B. in verlassenen

»^tolUMi zu Gyps. Dieser (Härle 2) verliert durch Brennen sein Wasser;
das Pulver dann zu Brei angemacht erhärtet rasch zu der Form, die

man ihm gibt. Darauf beruht seine hauptsächlichste Verwendung.
Noch dient Gyps zur Verbesserung von Ackerböden. Seine, wenn auch
geringe Löslichkeil im Wasser hat da Bedeutung. Leichter wird Gyps
vom Wasser ausgewaschen: «^o eiil.siehen weilverzweigte Höhlungen
im Gyppgebirg. Die Färbung ist gewöhnlich weils bis grau. Gyps
konunt dicht, feinfaserig, feinkörnig (Alabaster) und als wasserheller

Gypsspath (Marienglas
;
Schwalbenschwanzzwillinge) vor. ~ Im Verein

mit Gyps, Anhydrit, Thon u.a. triffl man das Steinsalz (Härte 2;

nalürliches Chlornatriunil an. Es krystallisiorf würfelig, ist wasserhell

oder gclriil)t und gefärbt. Unter den Gewürzen steht es obenan;

ferner gebraucht mau es bei der Gewinnung technisch wichtiger Pro-

dukte z. B. Qilor, Salzsäure, Soda, Seife, Glaubersalz u. s. w. Bei

einem Salz denkt man an leichte Löslichkeit. Diese beeinträchtigt

jedoch die Erhaltung in fester Form. Alier sie ist gewöhnlich gepaart
mit leichter Darstellbarkeit des testen Salzes ans Laugen, durrli

Destillieren, Subliniieren u, dgl. Der Mensch liilft derni auch dtMn

natürlichen Mangel durch reichUche Fabrikation bei den wichtigsten

Salzen ab. Wir nennen als technisch oder sonst wirtschaftlich wert-

voll : Soda (vgl. oben), Kainil, Alaun, Salmiak, Salpeter.

Der Glinmu r ^deicht dem in dünne Blättchen gespaltenen Gyps-
spath oft sehr. Doch ist er härter (Härte 3) und um vieles elastischer.

Während Steinsalz die Wärme leicht durcliläCst, hält Glimmer sie auf.

So kann der Glimmer nicht blofs den Steinschlägern gegen Ver-

letzungen durch umherspringende Gesteinssplitter, sondern auch den
Feuerarbeitern gegen die Glut zum Schutz der Augen dienen. Dünnste
Glimmerblättchen schmelz'^n aber in sehr stark<i" Glut an den Rändern
an. während die leicht umzubiegenden Blütlchen de^ sich IVltis^^ an-

fühlenden grünlichen Talk da widerstehen Die dichte Abart des

Talk, der Speckstein (Schneiderkreide, Härtt 1), in der reinsten Ver-

lassung wiixl zu den Gasbrennern geschnitten. Der Speckstein ist

berühmt durch die Virtuosität, mit welcher er die Krystalle anderer

Mineralien nachahmf resp. die Formen derselben, die ursprüuf^lich

an der Stelle waren, aber der vollständigen Zersetzung' viMlieieii,

getreu erhält. Schneiden lassen sich auch andere talkerdehalLigen
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Mineralien z. B. der Meerschaum und der Serpentin. Dieser wie so

nianehes nahcstelionde Mineral innfs als Endprodukt gellen von ein-

sclneideiidslen du'ini>(li<>ti ru'steinsuniwand hingen und dadurch ab-

gesluinpft gegen die slärksteii Uniwandlungsmittel. Ich will hier nur

noch den sonderbaren Schmecrflein, von Haus aus eine Grflnsteiii-

breccie. nennen, welcher um Hirschberg an der thüringischen Saale

verbreitet ist; wenn irgendwo, so ist in <!ir-^<m Bereich der Ersatz

nulzuflnden, wenn die ( ir)p(et>f:rüner Speeksleinlager endlich erschöpll

sein sollten. Die Glimme r iindererseifs sind wesentliche Bestandteile

in verhiillnisniäfsig frisch gebliebenen Urgesteinen. Wo sie reichlicher

darin vorhanden sind, beobachtet man fast stets die Neigung zu
.schiefriger Gesteins-Ausbildung. IVi der echten Schieferbildung freilich

z. B. der Dachschiefer ist die V^orbedingung gegeben durch eine filzige

Matrize von S<'liiefernadelchon. wie man seil »Mniger Zeit weifs. feinster

Rutilspiefse und damit ciilslaMimLiid einem hier vorweggenommenen
schwernietallischen .Mineral. Nahe dem Glimmer stehen die schuppigen

Ghloritmineralien. Sie begünstigen indessen nicht so sehr die Aus-
bildung einer Schieferstruktur als, und vornehmlidi, die .AusfSrbung

alter Gesteine zu unn-infm Grün. We.'ientlichc Heslandteile alter

Ki'lsarton sind endlich Hornblende und Augif (llärlo 6— 7); sie be-

wirken vornehmlich rötlich-schwarze und braun-grüne Ausfärbung.

Meist grob- und feinkörnig entwickelt geht ihnen die stängelige Aus-
bildung z. B. dem Strahlstein und dem seidenfaserigen Strahlsteinasbest

keineswf>gs völlig ab.

Vor dem Übergang zu den schwermetnlli.--clit ii Mineralien mnfs

noch der Schwefel (II. '.D berührt werden als das lifuitigsle Vererzungs-

mittel der Schwermelalle zu Glänzen, Kiesen und Blenden. Bekannt
ist seine Vemendung bei der Zündholz» und SchieCspuIverfabrikation,

zu allerlei Prri})aralen, zum Veredeln des Kaulschuck, als Pulver gegen
die Pilze der Traubenkrankheit, als Metallkilt u. s. w. Durch Reiben
wird er ähnlich dem nernstoin elektriseli. Schöne, goldglänzende

rhombische Düppelpyramiden krystallisierl man aus einer Auflösung

von Schwefelleber d. i. Schwefelpulver in Schwefelkohlenslolf.

Die schwermetallischen Mineralien kommen gang- und nestcrweise^

als Einlagerungen und Einspreiigunji n in den Gebirgsmnsscn vor,

welche von den higher ge-cliil«!erl( ii .Mineralien gebildet wiM'den. Diese

Gebirgsina.ssen sind ali«M' nicht so geblielx^n. wie sie ein-t i ril ^landen

sind; vielmehr haben sie durch den Schrumplungspruzeis unseres

Planeten vielfache Vcrbicgungen und Berstungen erfahren und Hegen
zumeist in durchrisscnen Falten. In den Rissen und Spalten zirku-

lierte und zirkuliert nocb das bei der Obernriche ointh-ingende Wasser
bis in die Tiefen, wo es von der hr»heren Wärme des Erdinncrn ver-

dampri ; der zurückweichende Wa>>er(l;iiiij>r kondensiert in den nicht

mehr so heifseii Bodenschichten und iliefsl dem Verdampfungsbereich
als Wasser immer wieder zu; das ist der Kreislauf des Wassers in

unserei- Erdrinde. Im Zirkulalionsbereich des Wassers kommt es,

nicht zidolzl imler der Mitwirkung der höheren Tem{)eraturen, zur

ausgiebigsten Gesleinszerselzung. Und da sich die schwermetalliscben
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Gesteinsbeslandteile am kichteslen zersetzen, trolen Schwernmlalle

reichlich in die Wasserlösung ; sie scheiden an geeigneter Stelle wieder
aus. Begünstigt ist die Ausscheidung da, wo die Lösung unter dem
Druck niechanisclier WitUM-.stiliule sich durclizwänr^l. Der Grutidwassor-

ader verle<,'t sich, ist die Aussciieiduug einmal im (ian^', endlich völlig

der Weg, und an ihrer Stelle ist ein Erzgang gebildet. Die Bildung

von Nestern und Lagern erfordert mm Teile andere Erklärung. Nun
ist /u unterscheiden zwischen den edlen und unedlen Metallen.

Von den letzteren gilt das Gesagte ohne erhebliche Einschränkung'.

Die Edelmetalle aber lösen sich nur in i^eltenen Ffdlon auf. Da zer-

setzt sich elier das Gestein, in welchem sie Ihllervveise eingesprengt

sind. Dann kann das Edelmetall unter Umständen reichlich in den
Gesteinsschutt und Grus eingeflötzt sein. Dergestalt, in den Seifen,

ist durch Auswaschen und Äusschleniinon Gewinnims? von Gold, Platin'

und des unedlen Zinnstein ermöglicht. Der Zinnstein dient zur Er-

zeugung des wichtigen Verwendungen zugänglichen metallischen Zinn.

GoM wird auch aus anstehendem Fels bergmünniscii gewonnen. Wie
Silber kommt es da wohl in Drähten vor, welche aus lauter einzelnen

Krvstallen regulärer Gestalt gefugt sind und sieh /.u l orken, Büscheln

und Besen verbinden. Tröpfchen reinen Quecksilbers timli t man |je-

legentlich in den Bissen des hauptsächlichsten Quecksilbererzes, iles

Zinnober oder Schwefelquecksilbers. Und auch das meiste metallische

Silber wird aus chemischen und mechanischen Verbindungen desselben

mit andern Stoffen gewonnen. Von den unedlen Schwt rmetallen gilt

das vollends, und nur Arsen (SrlierbonkobaU) und Wismuth trifft man
im Verhältnis noch häufig gedie;/eri an.

Von den folgenden unedlen Metallen : Antimon, Mangan, Kobalt,

Nickel genüge hier die blofse NamensanfQhrung. Nur das letztgenannle

hat in neuerer Zeit mehr wirtschaftliche Bedeutung erlangt. Zu den
wichtigeren Schwermetnllen jjehörl dagegen das Zink. Man '^rowinnt

es aus Zinkblonde iSchwifel/.inki und Galmei (kohlensaurem oder

kieselsaurem Zink) uml benüLzt es zu allerlei Legierungen, und diese

verarbeitet man zu Gegenständen der Hauseinrichtung, zu Röhren,

Blechen för die Bedachung' u. s. w. Das mcfallische Blei steht in ähn-
licher Verwendiur^' entweder für sich oder in Legierungen. .Man j,'o-

winnt es aus Bleiglanz (.Schwet'elblui) oder aus Weifs-, Braun-, (irüii-,

Gelb- oder llotbleierz, von denen das erste, das Karbonat, am häutigsten

ist. Das metallische Kupfer wird ebenso umfassend wie die vorher-

gehenden zu Motallkomposillonen verwendet. Es ist auch Münzmaterial,

nicht blofs tür Kupfermünzen, sondern um iV, des Gewichts in den
Silbermünzen und auch den (ioldnuinzini ist Kni»t('i/.ii.-alz, die Münze
dauerhafter zu machen. Man Irilfl das Kupier ausnahmsweise ge-

diegen : in 6esr Regel aber wird es aus einem Schwofelerz, dem Kupfer-

kies, dargestellt oder aus Malachit und Kupferlasur, dt-n Kupfer-

karbonaten. Von den vorstehenden £rzen sind die des Blei am
häutigsten.

Noch viel häuliger sind die Eisenerze. Das uielallische Eisen

ist das nützliebste, gebräuchlichste und unentbehrlichste Metall gc-
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worden, ist flebel für Künste und Gewerbe iind übt dnrcb seinen

uinlussenden Gebrauch eine Art WeUherrschafl aus. Seine Bedeutung
berobt auf seiner Dehnbarkeit, Zflhfglfeit und Elastizität. Nebentiei

sei an den Ausspruch des Mineralo^'on Hauy erinnert : Wo die Natur
den Pinsel ergreift, hat sie sicher Eisen auf der Palette. Dem ent-

sprechend pibf es eine jranze Reihe von künstlichen Eisenfarben wie

das Muieraiblau (Berliner- und l'ariserblau), die schwarze Tinte, die

Schwarzbeize för Leder und Holz. Eisen ist eines der wenigen Me-
talle, welche den tierischen Organismus günstig boeinflufsen; bei un-

zureichender ßlutbildung dient es als Heilmittel. Das Meteoreisen sei

blofs erwähnt. Die hauptsächlichsten Eisenerze al)or sind 1. das Uol-
cisen (Eisenoxyd), in der voUkoinniensten Ausgestaltung farbenspielender,

blitzender Eisenglanz, aber auch Blutstein, oder schuppig, ja erdig als

Rotocker; oder wie das beifolgende Eisenerz mit Kiesel und Thon
innig verbunden. 2. Das Bianneisen , durch Wasseraufnahmo um-
gewandeltes sonstiges Eisen, noch hfuifiger als das vorige, aber eisen-

ärmer. Es krystallisicrt in sehr cliarakteristischer Weise zum braunen
Glaslcopf oder ist erdiger Braunocicer oder bildet Pseudomorphosen
nach andern Mineralien. Hieher geliört das Ra^^cnoisen, welches sich

nnIfT jiewissen Flachböden wie in der Ahlheide Jütlan l)epländig

bildet und das Aurkommon tiofwnrzelndei- Vegetation hindert. 15. Das
besonders in Schweden wohl vertretene Magneteisen mil sehr reichem
Eisengehalt. 4. Die englische Eisenindustrie stützt sich grofsenteils auf
das reiche Vorkonunen von Spatheisen (Karbonat); dieses Erz ist das
trefl'lichste für Stahlgcwinnunf^. Jede bestimmte Eisensorte besitzt

nämlich eine spezifische B<'inK'ngunii Sdiistiger Substanz. Stahl aljer

ist metallisclies Eisen mit 2 % Kohlenstotf. 5. Am allerhäuligslen

sind die Schwefelverbindungen des Eisens, namentlich der Eisenlcies.

Eine richtige Eisensorte darf aber Schwefel, der brüchig macht, nicht

enthalten (gilt auch von Arsen, Kobalt u. a. Beimengung'» und erst

in der Neuzeit hat man den Schwefel aus dem Eisenkies vollkommener
auszusdiciden gelernt. So iiaben die Scliwcfelciscn bisher nur zur

Gewinnung von Eisenvitriol oder, wo Eisenkies in Th<m voricommt,

von Alaun, forner zur Bereitung von Schwefelsfture, von roter Mineral-

farbe (Englischrot) gedient.

Bamberg. Aug. Moroff.



Rezensionen.

Das Kirchenjahr. In konzentiisclitjn Kreisen für die Ohei-

klasscn der Volks- und die Uiiterklussen der Mittelschulen bearbeitet

von A. Mistler, Lehrer in Speyer. Mit oberhirtlicher Approbation.

München 1899. Druck und Verlag von R. Oldenbourg.

Der kalholischc Kultus ist ein Gegenstand von der höchsten Be-
deutung, ein Gegenstand, der tief in das Leben eingreift. Was die

christliche Religion in dem Menschen wirken soll, einen wesentlichen

Teil davon wirkt sie durch die Vermittelung des Kaltu^j. Er ist das
Gebiet, auf welchem der Mensch sein ganzes Leben lang thätig ist

und thätig sein soll, wo er die heiligsten Stunden seines irdischen

Daseins feiert, und wo er der göttlichen Gnade und Lebensgemein-
schaft teilhaft wird. Soll aber der Kultus im vollen Mafse segensreich

werden, soll ei* den Menschen zu wahrer Andacht erheben und ihn

wahrhaft heiligen, so mufs vor allem die Bedeutung der heiligen

Kullushandlungen richtig erfafst werden. Ein richtiges Verständnis

des Kultus ist daher (Ür jeden Katholiken unumgänglich notwendig.
Es ist darum eine der wichtigsten Aufgaben des Religionsunterrichtes,

die Jugend mit diesen Erscheinungen des kirchlichen Lebens bekannt
und vertraut zu machen.

Die Schüler bringen den» Unterrichte im Kirchenjahr, weil der-

selbe eine konkrete Untertage zu bieten vermag, reges Interesse ent-

gegen, und vielen Lehrern und Katecheten ist darum diese S|>arte des
Heligionsunterrichtes die angenehmste.

Doch fehlt es gerade den Unterweisungen im Kirchenjahr sehr

oft an einem rationellen Betriebe. Sie beschränken sich meist auf die

Hauptfeste, und die Kenntnis der letzteren wird mit dem AufrQcken
der Schuler in höhere Klassen nicht erweitert und vertieft, sondern

bleibt sich ziemlich gleich. Dieser Mifsstand tritt besonders dort zu

Tajje. wo die Kinder im Verlaute ihrer Schulzeit zu verschiedenen

Lehrern kommen. Da kein dem Unterrichte zu Grunde zu legendes

Buch vorhanden ist, weifs der folgende Lehrer meist nicht, was seinen

Schülern von irgend einem Feste schon geboten wurde, und setzt so

entweder zu wenig oder zu viel voraus. Ein weileier Mifsstand ist

ferner, dafs die Schüler kein entsprechendes Vadenieeuni in Händen
haben, mit dessen Hilfe sie den beliandeiten Stofl" auch durch das

Auge sich einprägen und jederzeit wiederholen können. Die Erfahrung

lehrt, da& auch die beste Lektion wenig greifbare Resultate zurück-
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Iftfst, wenn dem Schüler keine Notizen über das Gelernte zu Gebote
stcluMi. Dil'soin doppelten JüDslande abzuhelfen, ist der Zweck dieses

Werkchcns, bestellend aus zwei Bändehen. Die Ausgabe (A) — 75 Pf,

— ist für die Lehrer, die Ausgabe (B) — 40 Pf. — für die Schüler

bestimmt.

Es werden die wichtigeren Feste des Kirchenjahres in drei

konzentrischen Kreisen behandelt, welche für die vierte, fünfte und
sechste Klasse der Volksschule berechnet sind. Jede Lektion für i'in

Fes! hat drei Nninmern, Nr. I ist für die IV. Klasse. Kv. II für die

V. und Nr. III [Vir die VI. Klasse bestimnjl. Vor der Heliandlunc: des

Pensunis der füntlen Klasse ist der Stoff der vierten, und vor Er-

ledigung des Pensams der sechsten Klasse der Stoff der vierten und
fünften Klasse zu wiederholen. So geht von dem Erarbeiteten nichts

verloren, die Kennlnisse der Schüler erfahren eine steli«,'(? Erweiterung,

ihr Interesse erlahmt nicht, und für das neue ist immer eine sichere

Basis vorhanden.

Da die V'oraussetzungen bezüglich des Unterrichts im Kirchen-

jahre in den unteren Klassen der Mittelschulen meist diesclt>en sind,

wie in den Oberklasscn der Volksschulen, so könnte dieses Buch auch
dort mit Nulzmi verwendet werden.

Die Ausgab«' ITu- Lehrer l A) enthält aulst r duni vollständigen

Inhalte der Ausgabe für Schüler (B) unter der ilubrik .Notizen*

manches, was dem Lehrer zur Orientierung und auch zur beliebigen

Erweiterung der Schülerlektionen (I II III) dienen kann. Aufserdcro
i^I (l<'r Lehrerausgabe die liturgische Bezeichnung dm* einzelnen Feste,

der lateinische WorlliUit der .Motti. sowie eine kur/.e Darstellung der

Enlwickelung des ( lliiistus- und lies MarieiibiUles beigegebtn. Katechis-

mus und biblische Geschichte sind, wo inuner thunlich, beigezogen,

SO dafs das Prinzip der Konzentration des Unterrichts so gut wie
möglich gewahrt ist.

München. Dr. J. Kögel.

Zeitschrift für pädagogische Psychologie. Heraus-

gegeben von Dr. FerdinandKcmsies, Obcrlchrcr an der Friedrichs-

Wcrderschen Oberrealschulc zu Berlin. I. Jahrgang. 1899. Berlin.

Hermann Walthcr (Friedrich Bechly). Abonnementspreis für den Jahr-

gang von 6 Heften 8 M.

Zu Beginn des vergangenen Jahres trat eine Zeitschrift ins Leben,
die in ihren Anfängen bis in den .Somnier 180G zurückreicht. Damals
spriK h der jetzige Herausgeber. Oberlehrer Dr. F. K(?nisies, in einer

.Silzuiig der V. Sektion d(S internationalen Konfrresses für P-yehologie. der

Sektion für pädagogische und vergleiciicuiie Psychologie, den (ledanken

aus, da& es wünschenswert und zeitgomafs wäre, die bisher ge-

wonnenen Ergehnisse der modernen Psychologie, soweit sie das jugend-
liche Seelenleben betreflen, zu sammeln, die Psychologen zu intensiverer

Bearbeitung dieses Gebietes zu veranlassen und weitere Kreise, be-
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sonders die Erzieher und Lehrer, filr derartige Beobachtung«»!) und
Untersuchungen zu gewinnen.

Dirson Hedanken clor Ziisammonfassung aller in dieser Richtung
arlscitciidcii Bi'oljachlcr bildcle ki insies weiler und .eiidlicli gelang

es ihm, diese Zeilscliiilt zu sLuide zu bringen.

Es ist unseres Bedfinkens ein gewisser Wagemut in dem Unter-
nehmen. Denn es iäfst sich nicht lenunit ii. dafs die Zahl der Arbeiten,

die bis jol/.t auf diesem Gebiete nach den Grundsfd/.en der modernen
l*sychoiogie geleistet worden sind, docli noch verhältnisiiKlf-i^ klein ist.

Dazu kommt, da£s auf genauen Beobaciitungen und wüniö^licli Ex-
perimenten beruhende Untersuchungen Iteineswegs von heute auf
morgen hergestellt werden. Aber gerade darauf legt diese Zdlsehrift

— und mit vollem Recht — das Hauptgewicht. Aus den Finj^n rn

gesogene Betracht ungen. ans anderen Arbeiten znsammengeschiieid' i to

Aufsätze will sie niöylii vfrnieidcn. Fesfes. gesieiiertes 'l'liatsrichcn-

materiul ist es, was zusaninicu/utragen sie in erster Linie anstrebt.

Denn darin sieht sie gerade das, was sie von anderen Zeitschriften

ähnlichen Titels unterscheiden soll, wie eben das ja auch das Merk-
mal ist, w;i« die moderne wissenschatlUchc Psychologie von der früheren,

gern spekulierenden unterschoidet.

Und ein weiterer Umstand ist es, der dieser Zeitschrift nicht

oder wenigstens vorläufig, wo das Interesse weilerer Kreise noch
nicht in diese Richtung geleitet ist, nicht gfinstig ist. Ich meine die*

an und für sich ja sehr erfreuliche Thatsache, dafs eine Samm-
lung von ganz ahnlichen Grundsützen dienenden Abhandkingen unter

der Leitung von Schiller und Ziehen erscheint, aufweiche wir

schon vor einiger Zeil an dieser Stelle hingewiesen haben.

Trotzdem liefe sich der unternehmende Herausgeber nicht ab-
schrecken und veröffentlichte im Januar 1899 das erste Heft. Er er-

seheint freilicli nicht alk'in auf dem Plan. Ein stattlicher Slab von
Mitarbeitern umgibt ihn, von denen nur die bekanntesten Namen hier

erwähnt werden sollen: Seminardirektor Andreae in Kaisers-
lautern, Prof. Baginsky, Direktor des Kaiser- und Kaiserin-Fried-

rich-Kinderkrankenhauses in Berlin, die Berliner Universitäts-

professoren Stumpf, Dessoir, Eulenburg, Kehrbach, Heraus-
geber der Monumenta Germaniae paedagogica, dann die durch ihre

Arbeiten auf dem Gebiet der Hypnose und des konträren Sexual-

lebens bekannten Arzte v. Sehr enck -Notzing in München und
MoU in Berlin, ferner der um die Heilung von Sprachfehlern yer-

diente Berliner Arzt Gutzmann, endlich Prof. Dr. Schultzc
(Dresden), der sich durch psychologische und pädagogische Arbeiten

einen Namen verscliaffl hat Auch einige Ausländer haben ihre Mit-

wirkung zugesagt.

Jedes Heft bringt zunächst einige nicht allzulange Abhandlungen,
welche, je nachdem die Psychologie des normalen Kindes, des patho-

logisch veranlagten Kindt^s, die Hygiene des Geistes, speziell <lie Arbeits-

hygiene der Schule, die hislorisch-pädagoiiisehe Psychologie, sowie die

ürenzgebiete der pädagogischen Psychologie (die Völker- und Tier-
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Psychologie, Physiologie, Erkenntnislhcorie ,
Ethik) zum Gegenstand

der Betrachtung machen. Dann folgen die Sitzungsberiehte der psycho-

logischen Vereine za B e r Ii n und Breslau, darauf eingehende Bücher-
besprechungon, verscMedent Mitteilungen und endlich Bücheranzeigen
und eine Zeitschrineii.scluui.

Das erste Heft, um nun doch noch aut das Einzelne einzugehen,

wird eingeleitet durch eine orientierende Abhandlung aus der Feder
des Herausgebers Gber die „Fragen und Aufgaben der pädagogi*
sehen Psychologie" . gewissormafeen das Programm der Zeitschrift.

Df!) Felden spinnt weiter J. Cohn mit dem Artikel: „Was kann die

i\sy()iülogic von den Pädagogen lernen?'' H. Gütz mann endlich

vergleicht „die Sprachlaule der Kinder und der NaUirvülker" und
zeigt den i)syehologisch wie philologisch höchst interessanten Parallelis-

mus zwischen der Sj 1 j he der Kinder und derjenigen der unzivilisierten

Völker auf, E. Iläckeis Gedanken, dafs die Ontogenese eine fji drän^.'-lo

Wiederhohnig der Phylogt^nese sei, hier anfs Sj)riichliche üherlragend.

Das Anfang März erschienene zweite lieft eröffnen „Bemerkungen
über Kinderzeichnungen'* von R. Pappenheim, welche unterstützt

von einzelnen beigedruckten Zeichnungen den Leser in dieses ebenso
anziehende wie dankbare Beohachtungsgebiet einfuhren. M. Meyer
behandelt „die Tonpsychologie, ihre bisherige Entwicklung und ihre

Bedeutung für die musikalische Pädagogik", der Arzt G. Fiat au
verbreitet sich „Über psychische Abnormitäten bei an Veitstanz leiden-

den Schulkindern" und Kemsies gibt in seinem Aufsatz: „Die h&us-
liche Arbeitszeit meiner Sehüler" einen wertvollen statistischen Beitrag

zur Übe^bürdun|,^s^I•age. Ursache zu seinen Untersuchungen war die

ungeheuerliche Behaujitung in der Zeitschrift „Spiel und Sport"

(Ende 1898), dafs die Schüler in der Obertertia einer Berliner Mittel-

schule 3, 5, ja 6 Stunden im Tag für Anfertigung der häuslichen Auf-

gaben bedurften ! K. wies bei seinen Untertertianern, an welche nicht

viel geringere Anforderungen gestellt werden, wie an die Obertertianer,

nach, dafs sie durchschnitUieh nur 1 Stunde 7 Minuten brauchten,

eine Zahl, bei der von einer rberliiirdung unti'r vernünftigen Leuten

keine Kode sein kann. Freilich verbergen sich unter dieser Durch-
schnittszahl starke individuelle Differenzen, von 16 Minuten bis fhst

zwei Stunden am gleichen Tage! Diese persönlichen Düferenzen und
ihre in Begabung und äufseren Umständen liegenden Ursachen stellt

Verf. ins gebührende Licht und zieht die sehr richtige Konsequenz:
Entweder gehl die Schule zu Gunsten dieser mintlerbugabten Schüler

mit ihren Forderungen noch weiter herunter oder sie verwehrt diesen

in deren eigenstem Interesse die Aufnahme.
Damit schliefsen wir unsere Besprechung des jungen Unter-

nehmen?, das unterdessen bereits in seinen zweiten Jahrgang ein-

getreten ist. Von Herzen begrüfsen wir die neue Zeitschrift und
wünschen ihr recht viele treue Leser, ihrem rührigen Herausgeber noch
mehr eifrige Mitarbeiter.
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Ähniichen Zielen wie die „ZeilschrifL für pftdagogische Psycho-
logie'* diente:

James Sally: Handbuch der Psychologie fQr Lehrer.
Eine Gesamtdarstellung der pädagogischen Psychologie fQr Lehrer und

Studierenda. Mit Erlaubnis des Verfassers nach der 4. Auflage des

Originals aus dem Englischen übertragen Yon Dr. J. Stimpfl. Leipzig.

E. Wunderlich. 1898. XIU and 447 S. Preis: brosch. 4M.; fein geb.

4M. 80 Pf.

Dor Üb( i'solznng von Sullys anziehenden „Untersuchungen Aber
die Kindheil'', auf die wir unsere Leser bereits aufmerksam giMnnclit

haben, hat Stimpfl nun auch die Überlragung von Suliys ,,Hand-
buch der Psychologie für Lehrer" folgen lassen. Was jene „Unter-
suchungen" in freier, urigezwnngencr Art darboten, erscheint hier im
Rahmen eines slrou^^ durchgeführten Systemes, bereichert durch eine

Fülle wissenschaftlicher Detailarbeit. So bildet denn dieses Buch dio

wissenschaftliche Verarbeitung desselben Malcriales. das in den „Unter-
suchungen'' in mehr künstlerischer Form gegeben ist.

Das Handbuch zerlegt sich in vier Hauptleile, welche zunächst

den Geist und seine Entwicklung im allgemeinen, dann im einzelnen

die Enlw I( klnn^- des Verstandes, des Gefühles, des Wissens und des

Charakters behandeln. Jedem der zwanzig Kapilol ist oiti sohr dankons-

werler Nachweis der wichtigsten oinschläfri;it'n Literatur auyeiiängt, '

der neben den besten englischen Erscheinungen auch die angesehensten

deutschen, amerikanischen und firanzösischen Arbeiten bringt. In an-

erkennenswerter Weise ist dabei auf die Methoden und Ergebnisse der

experimentellen Psychologie, die sich erst in den letzten Jahren viel-

versprechend entwickelt hat, Rücksiciit genomm*'n. Hingegen hat dor

Verf. von eitier Rohaudhuij,'' der schwebenden psychologischen Streit-

fragen, so der Diskussion über die CJrundgesetze der Assoziation, über

das Wesen der Gefühle und des Willens, entsprechend dem Zweck
des Buches, das ja keine Psychologie für Psychologen von Fach sein

will, kluger Weisp Abstand genonnnen. Es ist das Werk auch ohne
dies schon umlangreich genug geworden. Freilich hätte sich iunnerhin

noch eine gedrängtere, sparsamere Form der Darstellung linden lassen.

Außerdem wäre ein genaues Register jedermann eine willkommene
Beigabe gewesen. Vielleicht gibt eine neue Auflage dem rührigen

Übcrselzor die Gelegenheit, das Vermi&te nachzuschafTen. Und dafe

di< sp (ulogcnheit recht bald komme, diesen Wunsch geben wir dem
begrüisenswerten Buche als Geleile m\L

James Mark Baidwin: Die Entwickelung des Geistes

beim Kinde und bei derliass«-. Methoden und Verfahnn. CntfM-

Mitwirkung des Autors nach der liritten englischen Auflage ins l)> iil-( hi-

übersetzt von Dr. Arnold E. Ort mann. Nebst einem Vorwort von
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Th. Ziehen. Mit siebzehn Figuren und zehn Tabellen. Berlin, iiuutlier

& Reichard. 1898. XVI und 470 S. gr. S**. Preis: 8 M.

Während Sullys Handbuch der Psychologie auf das wissen-
schaflliche Detail und weitausgreifende Fragen nicht näher eingeht

und stets die Anwendung der gewonnenen Erkenntnis für Untorricht

und Erziehung im Aug(' boli'ilt, also praktische Ziel(? verColgl. dient

Bald w ins ^rundlefriMhU s Werk roin wisseiischalllichen Absichten.

Baldwin, einer der angesehensten amerikanischen Psychologen, gibt

hier, aus dem Gedanlcenkreise von Herbert Speceer und George
Romaner heraus, eine von weitschauenden Gesichtspunkten be-
h<MTSf'lile Daisteihuig des kindlichen Seelenlebens, die alle bisherigen,

der |»hysiülo!ri>( In n Psychologie erwachsenen Arbeiten und Ideen zu

einem gruisen Bild der geistigen Entwicklung beim jungen Individuum
wie bei der Gesamtheit einheitlich zusamraenfarst. So enthält da.s

bedeutende Buch das ganze psychologische und biologische ROstzeug
für dieses Gelild nnd wird für jeden, der sich wissenschaftlich mit
Kinderpsycbologie beschäftigt, den unumgänglichenAusgangspunkt bilden.

Richard Bärwald: Theorie der Begabung. Psycho-

logisch-pädagogische Untersuchung über Existenz, Klassifikation, Ur-

sachen, Bildsamkeit, Wert und Erziehung menschlicher Begabungen.

Leipzig. 0. R. Reisland. 1896. X und 289 S.

Die alte Streitfrage über den formalen Bildungswert des Sprach-
unlerricliles. um den sich schon so viele Köpfe erhitzt haben, ist

bekainitlich IkmiIc nicht weiter wie vor Jahren. Die Ursache ver-

mulel man je nach dem Standpunkt bald in der Bockbeinigkeit der

Verteidiger des Sprachunterrichtes, bald im Eigensinn seiner Angreifer.

Aber der eigentliche Fehler liegt, weni^eich die gänzliche Abwesen-
heit jener beiden Tugenden mit dem besten Willen keineswegs immer
konstatiort werden kami, doch ganz wo anders: Es fehlt ein all-

gemein 'p'"ni^M r. vorlässiger Mal'sslab für den Bildungswert eines Lehr-

faches überhaupt. Da man sich noch keineswegs völlig klar ist über
die ganze Summe der bei den einzelnen Unterrichtszweigen sich ab-
spielenden psychis( li« n Prozi s-c so kann man sich selbstverständlich

auch nicht klar sein über das Mafs di r durch die IJnterrichtszweige

erreichten Verbesserung oder V'ervolikonimnurig jener Prozesse. .la

man ist noch nicht mal soweit — und das sollte die Psychologen
eigentlich mit tiefem Schamgefühl erfüllen — genau zu wissen, welche
Prozesse überhaupt eine wirkliche Vervollkommnung zulassoa, mit
anderen Worten : welche Begabungen ausgebildet, entwickelt werden
kömien. Dafs dr ninach eine eingehende Prüfung der .verschiedenen

Arten von Brgaijuiig nötig ist, leuchtet ein.

Durch seine Untersuchungen über — oder sollen wir sagen:
gegen? — den formalen Bildungswert des Sprachunterrichtes wurde
auch der sdu- 1 lii inunfrt undlichc Verf. auf diese Voruntersuchung
geführt. Nach Erledigung der Vorfragen, ob es Begabungen gibt, ob
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sie veränderlich sind und ob somit eine formale Bildung möglich Ist,

Vorfragen, die er in bejahendem Sinne beantwortet, betrachtet er die

ßeoba» hlungsgabe, das Gedächtnis, die Vorstellungsverbindüng , die

Kombinalion, das Beziehen, die logische Schärfe, das Fühlen und den
Willen. In 98 Paragraphen erledigt er seine Aufgabe. Und wie viele

Distinktionen! Viel, fast zaviel des Guten! Nicht wer viel onter-

scheidcl, lehrt gut, sondern wer gut unterscheidet! Weiterhin sind

wir sehr nbf'nascht durch den beschränkten Gebrauch, den Verf.

von der psychologischen Literatur macht. Aulser Wundt, Herbart,
Ebbinghaus, Müller, Schumann, Strümpell, Volkmann
und Stern begegnet uns kein Name eines deutschen Psychologen
mehr und von den Engländern, Amerikanern und Franzosen erfährt

man noch weniger. Dominierend ist freilich Wundt. Wir glauben,

hätte sich Verf. mehr von Wundt freigehalten, vor allem von dessen

Theorie der- Apperzeption, dieses unfalsbaren, mystischen, gefti in

Nöten angerufenen deus ex machina, er hfltte sich und seinen Lesern
die Arbeit leichter gemacht. Auch seinen Lesern, betonen wir Denn
wenn Verf. des Glaubens hl, er habe ein angenehm lesbares Buch
geschrieben, so ist er im Irrtum. Dazu fehlt seiner Darstellung trotz

der an Bildern nicht armen Ausdrucksweisc die Anschaulichkeit und
Obcrsiclitlicbkeit. Aber freilich wäre der Verf. ebenso im Irrtum,

wenn er glauben würde, das Buch sei. wenigstens in seinen rein

psychologischen Partien, streng wissenschafllich ; dazu hat es doch
nicht die genügende E.xaktheit, Präzision und Kritik.

So sind wir der Überzeugung, dafs das Buch eine zureichende

Grundlage zur Entscheidung des langen Streites noch nicht geschaffen

hat. Aber wir müssen anerkennend gestehen, dafs es viel gutverwend-
bares Material auf den Bauplatz gefahren hat. Und das ist auch ein

Verdienst, das durchaus niciil unterscliälzt werden darf.

In das Gebiet der allgemeinen Psychologie führt uns zurück

Goltlieb Leuchtenberger: Haupt begriffe der Psycho-
logie. Ein Lesebuch für höhere Schulrn und zur Sell)-tb Idirung.

Berlin IS9\\. R. Gärtnor ffl. lIpyfoldtMi. Mi;{ S. Preis: -J,40 M.

Verl., vorteilhall bekannl durch klar disponierte Aufsalzentwürle,

gibt hier eine Reihe von an/ieliertd und leichtgeschriebenen Abhand-
lungen, welche gewisse psychologische Grundt>egriffe erl&utem und
zugleich zum Nachdenken und Selbslbeobachten auf dem Gebiete des
Seelenlebens anregen sollen. So konmien unter anderem zur Sprach'?

Gedächtnis und Erinnerung, Wesen und Werl der Phantasie. Witz
und Witze, Idee und Ideal, die Idee der Unsterblichkeit, Gefühl und
Gefühle. Wir sind Überzeugt, dafs diese anspruchslosen Abhandlimgen
jeden ernst veranlagten Leser fesseln imd manchen vielleicht zu ein-

dringlicherer Bo.schäfligung mit der F*sychologio voranlassen wird.

Möge das Buchlein solcher Leser viele finden!

BUMet t, d. OjnxuuHrialMbalw. XXXVI. Jalu«. lü
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W. Heinrich: Die moderne physiologische Psycho-
logie in Deutschland. Eine hislorisch-kritischo Untersuchung mit

besonderer Berücksichtiguno: des Problems der Aufmerksamkeit. Zürich«

E. Speidel. 1895. VI u. 235 S. Preis 4M.
Nach einer ziemlich ausführlichen Einleitung bespricht V^erf., ein

Schüler von Richard Avenarius, die wichtigsten Theorien der

Aufmerksamkeit, dieses viel umstrittenen Problenies, von Fechner
bis Ziehen und Avenarius. Als Hafssiab, woran er den Wert
der einzelnen Theorien mi&t, nimmt Verf. das Ton allen (Uesen

Forschern anerkannte Gesetz des psychophysisfchen Parallelismus,

welcher bekanntlich die psychischen und physischen Vorgänge als

streng gesonderte, aber parallel verlaufende Reihen betrachtet. Die

Darstellung ist gewandt und klar, scheint aber keineswegs immer tief

genug zu gehen.

Umfaissender behandelt dasselbe Problem

Joseph Clemens Kreibig: Die Aufmerksamkeit als

Wissenserscheinung. Ein monographischer Beitrag zur deskrip-

Uven Psychologie. Wien 1897. Alfred Hölder. VI und 95 S. Preis:

2,20 M.

Verf. hat sich der verdienstlichen Arbeit unterzogen, das Problem
der Aufmerksamkeit zusammenfassend herzustellen. Sein Standpunkt
ist der voluntaristische: „Die Aufmerksamkeit ist ein Wollen, das

darauf gerichtet ist, einen äufseren Eindruck oder eine reproduzierte

Vorstellung, beziehungsweise bestiiiniile Einzelheilen darin klar und
deutUcii bewufet zu machen'' S. ^. Mit grofser Kenntnis der ein-

schlfigigen Literatur sucht er diese Auffassung durchzuführen, sowohl
gegen Ilcrbart und andere, welche sie auf Vorslellungsverhällnissc

zurückführen, wie ?ogen Heinrich. M ü n s t o r b c r g , Ziehen und
andere, die sie physiologisch begründen. (1«m- übrigen l^sychologen nicht

zu gedenken, zu deren Theorien Verf. noch Stellung nimmt. Freilich

katin Referent damit den Streit noch nicht schon zu gunsten der
voluntaristlschen Auflassung für entschieden halten. Im Vorlauf der
Arbeit kommt Verf. auf Zeit und Objekt der Aufmerksamheit (Erhöhung
der l^ebhaffigkoit eines Eindruckes, einer Vorstellung) zu sprechen,

auf die Stadien ilires \ erlaufes, ihre Urade, ihre Leistungen und deren
Steigerungen unter besonderen Umständen, ihr Verhältnis zur Freiheit,

die er in der Foim des Indeterminismus leugnet. Den Schluls bildet

eine Beschreibung der physiologischen Begleiterscheinungen und der
psycliophysischen Experimente über die Aiifnicrksainkeit. welche wir

der W u n d t - Schule verdanken. So sehr wir den Fieifs des V'er-

fassers, dem kaum eine bemerkenswerte Ansicht entgangen ist — wir

verraifeten nur Bain und Lipps — anerkennen müssen, so wenig
haben wir die Überzeugung, dais er das Problem zur vollen Klftrung

gebracht hat.
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Ein schwieriges Kapitel der Logik befrachfcl

Adolf Stuhr: Die V- ieldeutigkeit des Urteils. Leipzig

und Wien. Deulicke. 1S95. 71 S. Preis: 2 M.

Der durch nieiuoro philosophische Schriften bekannte Verfasser

gibt hier eine logisch-psychologische Untersuchung des Begriffes Urteil.

Ihm ist „Urteil" ein mehr als zwAlfdeatiger Name, so dab es eigent*

lieh unmöglich ist, Ober das Wesen „des" Urteils und über „die Urteils*

funklion" nachzudenken. Nur jede einzelne dieser vielen Bedeutungen
kann Gegenstand einer Unlersuchiing worden. Bei aller Achtung, die

wir dem Scharfsinn de> Verf.s zollen niüs.sen, vermögen wir doch

seine Ansicliten nicht zu teilen und halten es lieber mit denen, welche

nach dem Wesen „des" Urteils, der Urteilsfvinktion als solcher, forschen

zu mfissen glauben.

Als EinfOhrung in das Gebiet der Logik endlich gibt sich

August Schttlte-Tigges: Philosophische Propädeutik auf

naturwissenschaftlicher Grundlage für höhere Lehranstalten und zum
Selbstunterricht. EIrsterTeil: Methodenlehre. Berlin. G.Reimer. 1898.

Vin u. 80 S.

Verf. gibt hier eine fesselnd geschriebene Dariegung der Prinzipien

und Methoden der wissenschaftlichen Forschung. Er hofft, dafs der

Lehrer an ihrer Hand die Primaner, welche mit den grundlegenden

Erscheinungen und Gesetzen der Natur bekainiL sind, einführen kann
in das Wesen der strengen Wissenschati, ihnen, die bisher nur ge-

lernt haben, ndnroebr noch zeigen kann, wie geforscht wird, wie die

Erkenntnisse gewonnen und verarbeitet werden, und weiterhin, welcher
Werl ihnen beizumessen ist, welche.s Mafs von Glauben und Vertrauen

sie beanspruchen können. So bespricht er die Beobachtung' und das

Experiment, das Wesen der Naturgesetze und des Kausalgesetzes, der

Induktion und der Deduktion. Wir zweifeln nicht, da& das Büchlein

anregend und klärend wirkt auf denkende und mit den nötigen natur-

wissenschaftlichen Kenntnissen ausgestattete Leser. Ob aber die meisten
Primaner dazu zu zählen sind?

München. Dr. M. Offner.

Bruno Arndt, Der Übergang vom Mittelhochdeutschen
zum Neuhochdeutschen in der Sprache der Breslauer
Kanzlei (German. Abhandlungen, hg. von Vogt, XV. Heft) Breslau,

M. u. H. Marcus 1898

.Arbeiten wie die vorliegende, die den Übergang zum Neuhoch-
denlschen in ein*n' einzelneu Stadt genau tiai slellen. wären in grüfserer

Zahl zu wünsclieii. Es kommt bei ihnen daiaut an, das statistische

Material übersichtlich und unter richtigen Gesichtspunkten 7orzufQhren

und durch seine geschichtliche Würdigung für eine allgemeine Geschichte
18*
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des Neuhochdeutschen Torzuarbeiten. Arndt hat viel Material ver-

arbeitet, aber dabei nicht genügend die Bedeutung einzelner Er-

scheinungen Oberschaut. So ist bei ihm der RegrilT neuhochdeutsch
nicht ganz scharf gefaf^^f. Wenn er sagt, der Narno Ölbrecht sei »in

dieser Gestalt auch ins Nhd. übernoinmon". so tneinl er die nhd. Zeil

;

kein Mensch wird den Vornamen Ölbrecht als hochdeutsch anerkennen,

Familiennamen stehen aber beltanntlich außerhalb der St-hriflspräche.

Ebenso ist ,rohd.* nicht immer glucklich gewfdilt. .Man niüf^lo eigent-

lich das Pi-f^Uiuor Deutsch gar nicht inil deni Mhd. ver^dcichen, denn
was darin wirklich aus dorn Mhd. stainnil, ist Rii! lohnung aus der

oberdeutschen Schritlspraclie, etwa der kaiserlichen Kanzlei. Wenn
es Z..B. heilst (S. 34): u sei « mhd. §f i in hülfe, wüste, so ist das
richtig, aller eine unfruchtliare Vergleichung, keine Ableitung, es ist

dies u (vielleicht z. T. G gesprochen) wohl durchaus auf i zurückzu-
führen, wfihrend woste (S. 28) auf wesfe /.urückzuweisen scheint. So
ist auch beim Umlaut die Linie der Entwickelung nicht immer «f^efimdeu.

Analogie ist wohl bei Schuhmecher, beide t, denne uichl im
Spiel; in Väterlich ist nicht der zweite Umlaut vorhanden, sondern

hier dringt die von F. Frangk geforderte etymologische Verwendung
des :1 schon auf. Fast mtulite man glauben, dafs in saligc jarlichs
nur das Umlauts-e über dem a weggelassen sei. Auch sonst sind die

geschichtlichen Auffassungen niclit durchaus fest begründet. So darf

o für u nicht als allgemein md. bezeichnet werden ; vielfach ist um-
gekehrt eine ganz ausgesprochene Neigung vorhanden, o in u zu
wandeln. Dafs o und u aiuh ü und ü bezeichnen können, hat A. zu

wenig berücksichtigt. Auch die Mitteilung des Thalsächlichen leidet

hie und da an Unklarheit. So ist die Zunahme der ei für i in der

Periode B nicht ersichtlich; die Angaben über o — mhd. u sind

nicht recht glücklich gefallt

Hat also der Verf. das Ideal einer sjHachgeschichtlichen Dar-
stellung nicht erreicht, so ist doch sein Fleifs sehr zu loben und bei

der Bedenluii'f,' der schlesischen Schriftspiaclie für die ni-schichle der

nhd. Scluilisprache wird seine Arbeit für kiaillige L'nLersuchungen eine

brauchbare Grundlage bilden. Für die Zukunft ist zu wünschen, dals

bei der Darstellung einer Kanzleisprache die Orthographie selbständig

und gründlich untersucht werde.

Dr. Oskar D ä h n h a r d t , Volkstümliches a u s d e m K (> n i g -

reich Sachsen auf der Tliomasschule gesammelt. Leipzig B. G. Teub-

ner, l. und 12. Heft 181)8.

Die Volkskunde hat in Sachsen in der Nähe I«, llildebrands ^eliMn

längst guten Boden gefunden. Vnr uns liegen zwei Hefte „Vulksttim-

liches" von zusammen 250 Seiten, alles in der Tliomasschule in Leipzig

bei dortig<»n Schülern eingeerntet. Die Hauptmasse der Sammlung
sind Kinderreime und Spiele, dazu kommen Sagen und Bräuche und
anhangsweise Volkstümliches aus dem Nachhisse Rudolf Hildebrands
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»Zum Teil Sammlung seiner Thomaner", also wieder aus der Thomas-
schule. Es wirkt geradezu vorbluffend, zu sehen, was in einer Schule
einer grofsen modernen Stadt von Kindorpoesie zusammengebracht
Avenlen konnte. Die vSammliin;^ Dähnharrils onlhäll aufser den Namen
tier Einlieferer keine ZuÜialen, der Anhang dagegen eine Reihe hübscher

Erläuterungen zu den Verschen und Spielen. Hildebrand war in der

Annahme von Beziehungen zur deutsch-nordischen Mythologie etwas
weitherziger als unsore Zeit es für erlaubt hält; fein und poetisch

sind aber seine Erklärungen alle. Mit dieser Sammlung in der Hand
ist es ein Leichtes, Varianten zu sammeln. Möge in Bayern sich mehr
als ein Nachahmer Dshnhardts fmden.

Wäi'zburg. Brenner.

Kuno Fischer, Goethe und Heidelberg, Festrede zur

städtischen Goethefeier aus Anlafs des 150. Geburtstages Goethes,

Zweite Auflage, Goethe -Schriften 5, Heidelberg, Carl Winter, 1900.

Preis 1 M.

Die „Pfalz* gravitiert noch immer geistig und wirtschafilich nach
ihren alten Hauptstädten, Mannheim und Heidelberg. Wirtschaftlich

konzentriert sieh Aus- und Einfuhr in den Häfen von Mannheim und
Lodwrigsbafen, kdnstlerisch bildet das Theater von Mannheim und
geistig d. h. literarisch und wissenschaftlich die Universität Heidelberg
einen Mittelpimkt für weite Kreise der alten Kurpfalz. Es war nur
eine Konsequenz dieser Thatsachen, dafs die beiden Goethefeiern des

vorigen Jaiires. dio im Mannheimer Theater und im Heidelberger Saal-

bau abgehalten wurden, aus Nah und Fern besucht waren. Die Palme
dieser Feste gebührt der Universilfttsstadt, wo die Persönlichkeit des

Redners für seine zahllosen S( Inder und Verehrer am Rhein und Neckar
eine Anziehung ausübte, wie sie nur demjenigen begreiflich ist. der

eiinnal in der grofsen Aula der Universität den grofsen Gelehrten ge-

hört hat. Kein Hörsaal genügt mehr, um die Menge der Zuhörer zu

fossen, die sich beispielsw^se im vorigen Sommer in Fischers .Faust-

kolleg" zusammenfanden. Was wir und alle an dem Vortrag des
greisen Literarhistorikers und Philosophen bewundern, ist die schlichte

Klarheil und die überzeugende Wahrlioil >pinor Gedanken. Dieselben

Eigenschafttri leuchten aus der Goelliefcslrede hervor, die wir den
Lesern unserer , Blätter" empfehlen.

Der Festredner schilderte ausgehend von der Säkularfeler des

Jahres 1849, die an der deutschen Nation fost spurlos vonilx rging,

das wachsende V^erständnis der Gebildeten unseres Volkes für die geistige

Bedeutung Goethes. Vor den Augen des Volkes stand lange Zeit ein

Zerrbild, eine grundfalsche und gefälschte Vorstellung, welche der

damals herrschende Liberalismus für den Charakter Goethes ausgab;
es waren zwei Richtungen, welche zuletzt gegeneinander zu Felde zogen,

aber in blindem Hafe wider Goethe und in dessen Verunglimpfung
einig waren: die demokratische, welche von Ludwig Börne herkajn,

und die sogenannte christlich-germanische, welche Wolfgang Menzel
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anführle. Von jener Seite wurde Goelhu liingestelll als ein Egoist,

Aristokrat, Ffirstenknecht, von dieser als Genul^mensch, als ungläubig

und unmoralisch, man glaubte, ihn bankrott zu machen, indem man
tjoino Ijcbscliarfen liquidierte. Unken nfni.s und Unvcrsländtiis j:in^'en

Hand in llaiul mit Bo-^hoif und Neid, welche stets ein grofser Multi-

plikator der inlellektuellen Negativa sind: Unverstand mal Neid gibt

als Produkt eine Legion bornierter und falscher Vorstellungen, und
wenn diese die öffentliche Meinung beherrschen, so kann keine andere

Frucht gezeitigt werden als die Bcthörung.

Fünfmal hat (Joethcn der Weg naih Heidelberg geführt, das auf

der '^'lorsni Heorcsstrafse Fraiikl'url - Basel und Mantdieim-licilhronn

bekannt lieh von alter Zeit her einen mächtigen Kreuzungspunkt bildete.

Auf seiner ersten Schweizerreise im Mai 1775 stand er in der Fälle

der Jugend, des dichterischen Schaffens und des Ruhmes, begleitet

von den Grafen Stolberg und Haugwilz, als Dichter des Götz und des

Werther. Auf der zweiten Reise, an tlie noch die Insohrifl auf dem
Markte in Heidelberg erinnert mit den Worten: „Aus diesem Hause
seiner mütterlichen Freundin Dorelhca Delph reiste Goethe, der Ein«

ladung Karl Augusts folgend, den 4. November 1775 nach Weimar*,
hatte er den Egmont fast vollendet, die Verlobung mit Llli Schnnc-

mann gelöst und von der Slal'etfe des Herzogs eingeholt, den schon

nach Italien gerichlelen Schritt zurückgewandt nach Norden — nach
Weimar.

Seine zweite mit Karl August gemeinsame Schweizerreise, die im
September 1779 angetreten wurde, hat ihn zwar nach Frankfurt, aber
nicht nach Heidelberg geführt; doch auf seiner dritten und letzten

Schweizerreise in> Sommer 1797 hat sich Goethe ein paar Tage in

Heidelberg aufgehallen (den 2b. und :26. Augusl), er hat einen Spazier-

gang über die neue (von Karl Theodor erbaute) Brücke gemacht,

welche heute die alte hellet und die Goethe damals mit gröMem Wohl-
gefallen sah, und sich an dem entzückenden Anblick der unvergleich-

lichen Stadt und I.aiid-^c halt i rft eul, der sich dem Wanderer auf den
jenseitigen Bergen darbietet. Die beiden letzten Aufenthalte fallen in

die Jahre 1814 und 1815, wie die Inschrift auf dem Schlosse bekundet:
,An diesem Orte weilte mit Vorliebe Goethe, sinnend und dichtend,

in den Herbst lagen 1814 und 1815." Ein Mittelpunkt der neuen (alt-

doulsehen) Kunslinleressen, der Gotlli n anzog, lag in Heidelberg.

Ein Brüderj)aar lN lu'i>r}ier Herkunft, ."^uipi/ und MeKhior Boisseree in

Köln, von kutlmiiM her rnimmigkeil und tieutscher Vaterlandsliebe

beseelt, hallen den Kaufmannssland verlassen, sich dem Studium
der altdeutschen Werke christlicher Baukunst und Malerei gewidmet
und eine .Menge alldeutscher Gemälde von unschätzbarem kunstge-

schichllicheu Werl erworbcMi. Noch erinneil an ihre Sammltmg. die

jetzt einen Schmuck der Münchener Pinakotheken bildet, an ihrem
Hause in Heidelberg eine inschritl.

Nach seiner römischen Epoche und kraft derselben war Goethe
ganz von dem klassischen Ideale erfüllt, er war, symbolisch zu reden,

mit der Helena vermählt und der christlichen Kunst und Kunstart ab-
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gewendet. Sulpiz mufslc ihn erst gewinnen und orol^ern, was nicht

leicht war. Aber Goethe wurde gewonnen und zwar in Heidelberg.

Darum schlug y. Fischer die Errichtung einer zweiten Tafel am Ämts-
hause vor mit der Inschrift: „In diesem Hause hat Goethe als Gast
der Brüder Bois^oree vom 24. Scpli niber bis zum 9, Oktober 1811 uu(]

vom 21. September bis zum 7. Okiober 1815 gewohnt." Der zweite

Aufenthalt war noch wichtiger iür Goethes Dichten. Sulpiz hatte

Johann Jakob und Marianne WiUemer eingeladen, nach Heidelberg zu
kommen, um Goethen wiederzusehen. Diese Zusammenkunft bezeichnet

V. Fisch r al^ den Höhepunkt von Goethes letztem Aufenthalt in der

Necknrstadt. auch den diehlerischen des Buches „Suleika" im West-
öj^tlichen Divnti. Mariannen und ihrem spiUercn Verweilen im Stift

Neubui-g bei Heidelberg, iliren Goetheliedern ist der Schlufs der Fest-

rede gewidmet, der auch das groCsherzogliche Herrscherpaar anwohnte.

Ludwigshafen a. Rhein. H. Zimmerer.

Fr. Polle, Professor in Dresden, Wie denkt das Volk über
d i e S p r a c h e ? Gemeinversländliche Beiträge zur Beantwortung dieser

Frage. 2. verb. und stark verm. Aufl. Leipzig, Teubner. 1898. KL 8®.

VI u. 188 S. Geb. Mk. 2 40.

Es war ein guter Gedanke, einmal zusammenzustellen, wie das
Volk liber die Sprache denkt, und welche Anschauungen wir aus

seinem praktischen Verhältnis zu derselben ableiten können. Diesen

Gedanken hat Fr. Polle, liekannt als Herausgeber Ovids, in einer

Schrift ausgeführt, die, 1889 zuerst erschienen, jetzt in zweiter, be-
trächtlich vermehrter Auflaf^e vorliegt.*)

In einer Einleitung werden die Geistesschöpfungen des Gesaml-
volkes: Sprache, Volksdiclilung, Mythologie charakterisiert. Kapitel I

ist überschrieben: «Das Volk versteht richtig". Ausdrucke, die bei

Lichte betrachtet sinnlos oder wenigstens ungenau sind, werden in

der täglichen Rede aus dem Zusammenhang' verstanden, wie sie ge-
meint sind, weil das Volk oben die gewohnte Sprarbform nicht be-

krittelt und den guten Willen zum Verstehen mitbringt. Höchstens

als Scherz kennt es das Mifsverslehen des eigentlich nicht Mifszu-

Terstehenden.

Von der ^Auffassung des Verhältnisses von Ding und Namen"
handelt das It. Kapitel. I3em Volke ist der Name einer Sache nicht

blofs eine aufgeklebte Etikette, sondern der Ausdruck ihres Wesens.
Daher haben für das Volk die Dinr^e ei^^entlich nur einen wahrhaft

bezeichnenden Namen; daher meint der gemeine Mann, dafs es nur
eine richtige Sprache gibt, die eigene, dafs dagegen fremde Sprachen
thörichtes Zeug, Kauderwelsch, oder Entstellungen der eigenen sind.

') Von Polles drei genieinverstämlliclion Vnrträg^oii (Lp/.. l-SOH) l)ehandelt

der „Uber Nichts'' ein Thuma^ das in denaelbeu Zusammenhang gehört, nämlich
die Tolkimafiige Behandlung dieies B^grrifTea.
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Ja. die Slavtii bezeichnen uns Deutsche als iNjemetz, Slummo. fiit^fiaffog^

bekaniillich zuerst von der Sprache gebraucht (Horn. fia(jfiti(f6g)aivot\

bftngt mit ßo^ßo^vCeiv knarren, kollern und mit lat. balbus zusammen^).
Erwähnung hftUe verdient, dafs fremde Sprachen den Griechen wie
Tierstirnnicn vorkamen: A'S( li\itis ( Ag. 1050) z. ß. vorfrleirhl die (fiovr^

fi(iQß(t()o>: mit Schwalbengezwitsclier.^) Dafs bei uns in Deutschland

wenigstens die Bezeichnungen eines andern Idioms für alltägliche

Dinge nur durch den ungewohnten Klang Gelächter hervorrufen können,

ist auch zur GeruVe bekannt.

Das Volk aber hört aus dem Fremden. Ungewohnten leiclit Ein-

hehnischcs, Althekaimles heraus utid pafst es diesem an — so entsteht

die Volksetymologie, wie z. B. radikal zu dem schönen Worte «rattcn-

kahl* (oder gar »ratzenkahl") die Veranlassung gegeben hat. In Franken
und vielleicht auch sonst liört man in! Laden , Umbraun " statt ,Urobra*
(des braunen Farbslofles) verlangen. Leide „bill^'ottisch" (bigolt) nennen,

von „Dunstein" statt von Tullstein reden. In Vereinen, die studentische

Formen nachällen, kommt es vor, dafs ,Stillentium* geboten wird.

In Lübeck nennt das niedere Volk das Trottotr «Tretevör*. Die Volks-

seele duldet nichts Fremdes.
Weiui Hegrill und Name für das naive Sprachgefühl unzer-

trennlich verbumieii sind, so ist damit auch eine Ve r w a n d t s cli a t f

zwischen Begriff und Laut gesetzL') ,Die Laute in dem Namen
eines Dinges haben etwas dem Wesen dieses Dinges oder dem Ein-

druck, den dies Wesen auf uns macht. V. rwandles" (S. 68). That-
sächlich erwecken nieht Ijlofs schallnacliainnende Wüiter. sondern

aucii viele andere in uns die Vorstellung einer Lautmalerei; wie be-

zeiclitii nd in ihren Lauten konunen uns Wörter vor wie: Blitz, dumpf,

Klefs, Qualle, öde, glitzern! Die Frage ist nur, ob dieses ,laut-

symbolische Gefühl*'*) sich nicht l)lnfs nachträglich des Wortes be-

mächtigt, ob es eine sprachbildende KraR ist über die Scliallnach-

ahnmng hinaus. Das ist. meine ich. a priori nicht unwahrsclieinlieh

;

wirken doch auch sonst Fmplinduugen verschiedener Sinne alndich

') Hei Iloiiier winl eine (^tuelliiymiilie A ,-1 « it ^-i u (i 1 orwiiliiit (II. <i, 22). Per
Ki;^eIlM;lIlll sclieiiit mir richtig erkliirt in dem siirist m» viel Mir«luiigt!nes eiit-

halteiKleti ., J.exilo^^iis ssu Homer und den llijmeii<li ii
' M'U .\. (iM.-hel, I. I^d. (lIST-'S)

S. 4üö. Er erkennt darin ,i<tf)iiuQo( in «einer Grundbedeutung „rauht<'irieml, kullernd'^

mit dem Prätix n, duH niunchraal den Begriff versUirkt ((i-}iiu}utxiioi, ü-(S(»ofioe).

Man könnte an den Gebrauch von raucus für das Rauschen von OewSasern
erinnern.

*) Kiu anderes Heis|iie1: FIdt. II 57 n$ktttt&is ifi ftot diutiovai xkr^r,fUi

ö/4oiaik* öffftat if (yy t ait tu. Vgl. auch IV 1Ö3.

*) Luther in seinem „Sendlmef vom Dolmetschen" sagt an einer bekannten
Stellt', die hier n Ii.'' fr i.:' n ' i ; ..Wer d^'utx li kann, der weifs wohl, welch ein

lierzlich lein \\'<\'\ (i;t> vA du liehe Muija! der liehe (lult. iler liehe Kaiser,

der liebe Mann: ieh weil- nicht. <>!» man das Wort: liehe aueh s<i lierzlich

und trenii'^'sam in l.iteiniseher oder anderen Sjiraclien roden ne">ge. d.is ;'l80 dringe
und klinge ins Herz dmch alle Sinnen, wie es thut u\ uii'^rer Siiraehe."*

*) So nennt es (i. v. d » 'lelentz, die S|)raeh\vissensehaft (1S91) S. 217.

Kr ist übrigens* zuriiekhaltender als l'olk'. I>ie v.m l'.ille S. (IS angetobrte iStelle

aus dem Lit. Centr-ilhUlt Irjo? rüiirt ulleuiiur von trahelentz her.
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auf uns, und die Sprache tauscht die Bezeichnungen ihrer Eindrücke

gern unter einander aus; wir sprechen von weichen, scharfen, klaren

Tönen, von hartHla und süCslila u. s. w. Waram sollten also nicht

andere sinnhche Empfindungen oder auch Geistiges nach dem analogen

Eindruck schallnachahmend bezeichnet worden sein? Polle stellt

manches zusammen, was nicht f)hne weiteres abzuweisen ist. Jedenfalls

aber dürfte bei solchen Zusanimonstellungen die Gegenprobe nicht

fehlen, d.h. die Äufefthlung synonymer Wörter von anderem Laut-
charakter. Ein äufserst heikles Gebiet ist dieses lautsymbolische Gefühl
auf jeden Fall. Hören wir ja so^nr aus dem Klang von Eigen-

namen wie Lessing, Schiller, Goethe leicht etwas von der geistigen

Eigenart ihrer Träger heraus!

Sehen wir auch von dem Einflufe des lautsymbolischen Gefühles

bei dem Entstehen von Wörtern ab: das Gefühl, dafs ein Wort seinen

Lauten nach sich mehr zur Bezeiclmung eines Begriffes eignet als ein

anderes, synonymes, hat gewifs manchmal in dem Konkurren/.kainpfo

solcher Wörter den Ausschlag gegeben^): ebenso sind Form- und
Bedeutungsänderungen unter dem Einflüsse jener Lautsymbolik denk-
bar. Freilich wird die Sprachwissenschaft wenig damit rechnen können.

Das folgende Kapitel belegt die Neigung des Volkes, einen Namen
beizubehalten, auch wenn er nicht mehr pafst oder zum Widerspruche
wird, mit einer überreichen Menge von Beispielen.*) Auch iiierin findet

P. die enge Zusammengehörigkeit von Ding und Namen bezeugt. Es
ist die Erscheinung, die die alten Grammatiker als Mardxqfffits, abusio
bezeichnen (Quinlil. V^HI 6, 34 führt aus Vergil an : equum acdificant

und bemerkt: niille sunt haec!). Wir sprechen ruhig von viereckigen

Fenster Scheiben, von Wachsstreich hölzern u. s. w. Polle führt

auch hier vieles aus der Literatur an ; Homer z. B. hat formelhafte

Ausdrücke, die nicht mehr in ihrem vollen . Werte empfunden, ja ge-

dankenlos gebraucht werden. So nennt er den Himmel am Tage
«crfoof )T(f (z. B. 11. 15. 371). In einem Falle bin ich nicht mit dem Verf.

einverstanden. Wenn Homer Od. ^, 406 von dem schwimmenden Oiiysseus

sagt: Xvio yovvata {xal tfÜMv i\ioQ), so hat das recht wohl seinen

Sinn: nicht nur dem Stehenden und Gehenden, sondern auch dem
Schwimmenden erschlaffendieKniee (das bedeutet der Ausdruck,
nicht: er sank zusammen).')

\) Das altf ik'utsclH' Wort ..(I i Kh~, iirs|trüii};li( h oiujmatojtoi'f isch

war, ist, aU ea diesen Charukter durtli Lautwandel verloren hafte, durcti „Kuckuck'*
verdrängt worden. Hier haben wir allerdings direkte Laiithe/eichnun}?.

'l Zu dem. was Polle iiiier die uny;enaue uiul uidogische Ariwii'iidung \oii

Zahlen beibringt, luöcht«^ ich unfübreu, was v. Wilaniuwitz in seiner tlbersetzung

der Hiketfdes des Kari)ii<h>s (Berlin 1899) 8.81 safri: „Die 8ie1>en]:ah1 hat nur die
Re<leutun;^ der koiivfiitinrieilen Zahl, die fast vil'-'irli eincTn Xaiutri ist: es waiiMi

eben die >>ieben gegen Tlieleu. Selbst Atbeiiu redet vua !>teben bcbeiterliaul'en,

otiwohl der Zasenauer nachrechnen fast mofs, dafs nur vier Leichen dort verbrannt
sind. Innner sollen sielieti LimcIkmi <^'eliolt wenien. und doch weiCl jeder, dafs
Polyneike» und Ani|ihiarHOä nicht ffeholt werden krinnen.*"

") Noch etwas zu Homer: S. 74 führt P. den liekannten Vers (Od. 11.

nicht i), 58!)!) in'rts iihtk nnfotih xrhfi\rr'> h'ti'.s >'.i'i:i<)i.:; in drr Vossiselien

Überseüuug alt» Beispiel der Lautmalerei mi. Aber erat Vuls hat durch die Irei
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Wolil die inleressanleslen Kapitol dos Buclio!? sind die letzlcn,

die sich mit den Volksanschauungcn von der hohen Bedeutung, ja der
Zauberkraft des Namens beschflfligen. Dafe durch die Kenntnis oder
das Aussprechen des Namens über die Sache Gewalt gewonnen wird,

dafs z. B. ein böser Geist, indem man ihn bei seinem Namen anruft,

entlarvt und unschädlich pfeniacht wird, — dies nnd ähnliches wird

an trefflichen Beispielen als weitverbreitete Volksansicht nachgewiesen.

Einige Ergänzungen mögen /.ugleich als Beispiele dienen. Bei
den Römern war es ein tiefgewurzelter Glaube, „daCs der Name des
eigentlichen Schutzgeistes der Gemeinde unausgesprochen bleiben müsse,

damit nicht ein Feind ihn erfahre und den (iolt bei seinem Namen
rulend ihn über die Grenzen hinüber locke" (Monmisen, Rom. Gesch. I

163. Vgl. übrigens PoUe S. 147. Man denke an das evocare deos). —
Eine alte jüdische Sage erzfthlt von einem Lehmriesen, dem Golem,
der ohniiiäclilig zusammenbricht, sobald ihm die Buchstaben des

Namens Gottes von der Stirne gewischt sind. Iiier haben wir die

Zauberkratt nicht des gesprochenen, sondern des geschriebenen Namens.
— Wenn die Athener den Königsnamen für den zweiten Arebon, den
Vertreter des Staates gegenüber den Göttern, beibehielten, wenn ferner

die Römer nach dem Sturze des Königtums ihren rcx sacriliculus

hallen, so zeigt sit Ii auch hierin eine abergläubische Meinung von der

Wichligkeil des Namens: inan besorgte, die Götter würden etwas an
der Sache vermissen, wenn der altgewohnte Name verschwände. In Wirk-
lichkeit war ja der zweite Archon durchaus nicht in höherem Grade der
Erbe der Königsgewalt als der erste oder dritte, und der rex sacrificulus

vollends war blofs des Namens wegen da (.Mommsen, R. G. I
' 215. 251).

— Dals abergläubische Scheu auch manchen Euphemismus schafft,

weil man die verderblichen Mächte nicht bei ilireiu rechten Namen
nennen und dadurch erregen, sondern durch einen glückbedeutenden
Namen begütij^en will, dafür wären auCser den von P. crw^lhnten

manes und £i'/tm'()/s gute fii isiucli' die Ersetzung von (rxank (nnd

A«/«V) durch fi'wrr/n/c und üoiatiiiö^, ferner die neugriechisf-hen Aus-
drücke n'/.oyia für „LllaLUrn", lo y/.vxv (seil. nd'Joi) für ,, Epilepsie"

(Curtius, Ges. Abb. II 504).>)

S. 132 lesen wir. dafs uvatia^ nömen, Name von der Wurzel
gnri=-gnö .erkonnen" abgcleilct seien. Die neueste .Sprachforschung

scheint tüese Ansicht aufgegebtii zu haben: Prellwitz wenigstens in

seinem ,Elymol. Worlerb. d. gr. Spr." (S. 225) setzt eine andere, selbsL-

ständige Wurzel (ono: no) an. Dagegen finden wir auch hier die von
P. (S, l;}?^ betonte riwrwandschaft von ytyvioaxoi und yi'yvof^uu an-
gedeutet. P. meint, die idealislisclie Philosophie dürfe darin «eine

*l;i/.uLr' ^' t. ftni Wort«' „hurtig w'w I)'>uin'r^rt'P"ltoi-- iliese hereingebracht} Homer
stellt iu dum Ycr&e nur die Suhnelligkeit des KoUonü dar.

*) Über die BetlentwnilcMt der Vornatnen spricht Theodor Storm halb scherz-
h.-ift in i'iricin <; >ili, i t. lirn ../nr 'ruifc" ((ü's. W. VIII 2:5.")). Da lu-ilsl es: „Denn
ob der Nuui' den Menschen ntarht. Ült sieh der Mensch den Namen, Das ist,

weshalb mir oft, mein Freund, BeHulieidne Zweifel kamen; Eins aber welfo ioh
\i \n/. gewlls: nf^h-ntsam sind die Xamenl*' VgL auch Th. Fontane, £ffi Briest
(bfrliu 16%) S). 103.



Pulle, Wie denkt das Vulk über die Sprache (Thumasj. £83

Bestätigung eines ihrer wesentlichsten Grundsätze* erblicken, ^dafs

nämlich Erkennen und Entstehen nur zwei Seiten ein und desselben

Vorgantres sind, dafs kein Ding ist, das nicht erkannt werden könnte

und von ir^M nd einem Geist aucii wirklich erkannt wird." Das ist

zu viel gefolgert. Die Ideenverbindungen, die uns in der Sprache
vorliegen, sind ja höchst wertvoll für die Geschichte der menschlichen
Geistesentwicklung, aber für irgend weK lip iiu taphysisf he Sätze beweis-

kräftig können sie nicht sein. Vor solclier Sprachmystik müssen wir

uns hüten. ElxMi^oprut könnte man eine Bestätigung des Sensualismus

darin erblicken, dufs das Geistige in der Spraclie nacii dem Sinnlichen

benannt wird. Der Zusammenbang jener Begriffe mufe anders er-

klärt werden.

Unmöglich ist auch, »denken' und «Ding* so zusammenzubringen
wie etwa »Stechen** und „Stich*. Daran, dafs jene Wörter eines

Stammes sind, scheint P. allerdings selbst nicht festzuhalten: ist

das auch um so unwahrscheinlicher, als die uns erreichbare Grund-
bedeutung von »Ding" nicht das vage, abstrakte ;,Seiende* ist (das

bei Grimm an erster Stelle steht!), sondern »Rechtssache, Rechts-
verhandlung*. Aber auch nur anzunehmen, dafs die .sj)ätere Sprache
in diesen Wörtern ein Regriff^paar empfunden hat, geht zu weit, und
nun ^'ar die Fol^'erun^': .,Üie deutsche Sprache, die man als die philo-

sophische sciileclithin bezeichnet hat, fafst also das Ding als ein durch

Denken entstehendes in voller Übereinstimmung mit der idealistischen

Philosophie!*

Zum Schlüsse noch einige Bemerkungen aul^r Zusammenhang.
S. 45 wird das seltene Wort „Dürrhof* erwähnt. Ich hörte das Wort
einst unter folgenden TTni^tänden. In einem meiningischen Dorfe zog

am 1. September die Dorijugend mit einem Wagen von Haus zu

Haus, uui Reisigbündel und Scheitholz einzuheimsen für ein Freuden-
feuer, das am Vorabend des Scdantages oben auf der „Kuhträh"
(Kuhtrift) angezündet werden sollte. Die meisten Bauern gaben reich-

lich; wo nichts gegeben wurde, erscholl es im Chorus: „Dürrhof!
Üürrhof!"

S. 47 wird als Beispiel für Volksetymologie der ital. Name von
Euböa, Negroponfe, angeführt: dieser wird erklärt aus en Egripo

(Egripos = Eiuipos war im Mittelalter der Name der Insel geworden).

Aber die Präp. tv ist schon frühzeitig durch t/g verdrängt, kann also

das vorne angesetzte n nicht erklären. Negripo, woraus die Venetianer

dann Negroponle gemacht haben, ist vielmelu" entstanden aus tin

Egripo in]v Evoinov), wie Nikariä, der heutige Name der In^ol

Ikaria, aus i\v 'ixuot'av. Im Mittel- und Ncugrierhis« lien wird gern das

SchluCä-u von röv und n]v mit vokaliseh anlautenden Substantiven

verbunden: nikokirä „Hausfrau" ist aus t^v ohoxvQiiv, nomo „Schulter*'

aus tov afiw entstanden. Vgl. Gust. Meyer in den „Analecta Graecten-

sia" (Festschr. von Graz zur Wiener Philol.-Vers. 1893). S. 3 ff. Ein

umgekehrter Fall ist's, wenn bei uns einer seine Tochter ,fins Stitut"

schickt.
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S. 26 lesen wir: „Wenn der Mann aus dem Volke sagen hört,

,das hält der zehnte nicht aus' und diesen Ausdruck steigern will, so

sagt er: ,Ja, nicht einmal der hundertste' und bedenkt nicht, dafs er

damit den Ausdruck um das Zohnfacho abschwächt." Aber die Redens-
art „das hält der zehnte nicht aus" liat oll'enbar den Sinn, „das hält

unter zehn nicht einer aus", obgleich sie den Worten nach bedeuten
sollte „das halten unter zehn neune aus, der zehnte aber nicht" —
was sinnlos wäre. Also ist es wohl eine Steigerung, darauf zu sagen:

„Ja, nicht ehunal der hunderlste", d. Ii. ..unter hundert nicht einer".

S. 58 wird erwähnt, dafs nach Gellius (IX 10,2) in Athen
Sklaven niemals Harraodios oder Arislogeiton hcifsen durllen. Ein
Gegenstöck : In Rom durfte, nadidem M. Manlius Gapitolinus wegen
Hochverrats hingerichtet war, kein Angehörigor der gens Manlia mehr
den Vornamen Marcus bekonuiien (Liv. VI ::iü, 14).

Zweimal werden Schrirtcn von Dr. Mise- angcfuliii fS 3. lf>2);

da es nicht allgemein bekamil sein düille, dafs dies lias Pseudonym
des Leipziger Philosophen Fechner gewesen ist, so wäre darauf hinzu-

weisen. —
Das Büchlein bietet seine reiclie Helehrung in gomi nivi rständlichcr

Form. Dieser entspricht es, dafs iIiT Verf. scharfe logische Gliederungen

und wissenscliaftlirlif Schlagwürler vermeid*'! ; er reiht die Er-

scheinungen zwanglos nebeneinander luid spricht eitifacl» und natür-

lich. Die vielen Beispiele, die P. bringt, sind, wie zu erwarten, nicht

alle gleich wertvoll. Es findet sich manchmal Mattes oder nicht recht

in den Zusammenhaiig Gehöriges, zuweilen auch — namentlich im
5. Abschnitt — eine Überfüllo, tlie das Bessere erdrückt. Dafs auch
die Sprache der Gebildeten und der schönen Literatur lierangezogen

ist, ist an sich kein Nachteil; wir sollen dabei wieder, ilafe die vor-

nelimsten Ausdrucksformen schlierslich dieselben Tendenzen zeigen wie
die Spracht- des gemeinen Mannes. Doch geht V. hierin etwas zu weil;

man wundert sich z. R., bei den V o I k s clx iiiologien (S. 43) die Wörter
Uncialschrilt, Metaphysik besjiioi lieri zu linden.

Im ganzen hat das Büchlein die gute Aufnahme, die es bei

seinem ersten Erscheinen in weiten Kreisen gefunden, vollauf verdient

und wird gewifs auch fernerhin sein Glück machen. spricht daraus
ein warmes Herz (ur das VolkslümHi Ii . rastloser Sammelfleifs, feine

Picobachtung. die mir s<'!li'n ins UbcrU ine ausartet. Vielleicht ist es

dem bctagleii Verfasser vorgönnl, in einer drillen Auflage sein Werk-
chen noch weiter auszugestalten.

Augsburg. Ii. Thomas.

Or. Theodor Matthias, Kleiner Wegweiser durch die

Schwankungen und Schwierigkeiten des deutschen Sprach-

gebrauchs. Leipzig, Richard Richter, 1896. S. 144.

Es bildet zweifellos eine wesontlichc Aufgabe des dcatschen Unter-
richts, „die Kenntnis des S* Invankenden und Schwierigen im deutschen

Sprachgebrauche zu vermitteln und die in der Sprache des Tages
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hetTscheiulen Mifsbräuche im Keime, d. h. bei dem heranwachsenden
Geschlcchte der geistigen Führer des Vollies zu belcilmpfeii/ Ob nun
zu diesem Behufe den Schülern der Gymnasien gerade ein eigenes

Lehrbuch in die Hand gegeben werden muls, oder ob unter Verziciit

auf ein soldies ein systematischer grammatisch-sUlistischer Unterricht

diese Aufgabe an unseren Schulen erfüllen soll, darüber sind die

Meinungen der Fachgenossen geteilt.

.Tedrnfalls beRleht aber die allerdings »merfroiiliche Thalsache,

dafs die l'nsicherheiL im Gebrauche ilor Forme» immer mehr um sich

greiR, und dafs, ganz abgeselien vuii den Dui bielungen der Tagespressc

u. dgl., selbst Mfinner der Wissenschaft und Schriftsteller von Namen
sich nicht selten aufs gröblichste gegen den logisch-grammatischen Bau
der deutschen Sprache verfehlen. Es ist daher selbstverständlich, dafs

auch der deutsche Unterricht an den Gymnasien in erhöhtem Mafse

hier einzusetzen hat ; er wird dabei nichts von der Hand weisen, was
seine Aufgabe zu erleichtern vermag. In dieser Erwägung dai*f also

wohl das vorliegende BQchlein als zeitgemäls bezeichnet werden.

Der Stoff ist in übersichtlicher Weise in v i e r Abteilungen: W o r t -

beugung, Wortfügung, Wortbildung, Satzfügung geordnet.

Unleugbar sind die einzelnen lleguhi ihrer grofsen Mehrzahl nach und
namentlich in der zweiten, dritten und vierten Abteilung
in leichtverständlicher und zutreffender Fassung gegeben, und im Not*
falle vermögen die beigefügten Beispiele von falscher und richtiger Aus-
drucksweise den entsprechenden Fingerzeig zu liefern. Dagegen können
wir uns in der ersten Abteilung, welche von der Wortbeugung
handelt, bezüglich einer Anzahl von sachlichen Aufstellungen mit dem
Verfasser nicht einverstanden erklären und vermissen aulserdem hm-
sichtlich einiger zu Zweifel Anlafe gebenden Punkte den wünschens-
werten Aufschluis.

Nur weniges sei herausgehoben. Beim Geschlecht des Haupt-
wortes (S. Uj unterscheidet der Verfasser zwischen „der Lohn mit dem
edlen Sinne von Belolmung'' und „das Lohn des Boten, Dieners".

IHese Unterscheidung erscheint gekünstelt und nicht haltbar; so kennt
auch Duden ,das Lohn* nicht, und zudem ist doch wohl «der Lohn*
überhaupt im Sinne von „Löhnung, Bezahlung" allgemein üblich. —
Bei der Deklination wird eine klare Auskunft über di(^jeuigen

Substantive vermilst, welche verschiedenen Plural mit verscliiedener

Bedeutung haben, besonders über .Mann" in Zusammen-
setzungen, z.B. .Landmann", «Hauptmann", „Steuermann*, „Staats-

niami" etc. Wann sagt man ,— leute", wann männer"? — Wenn
S. 21 die doppelte Steigerung des Umstandswortes ,,oft" als gut

gebräuchlich bezeichnet wird (also ,,öft(e)rer", „am öftersten"!), so

können wir dem nicht beipflichten. — Auch damit sind wir nicht ein-

verstanden, wenn derVerfosser beim „Thätigkeitswort" erlclärt,

„dresche** bilde das Imperfekt „drasch", mit der ausdrücklichen
Bemerkung : nicht „d r osch"! Duden läfet doch letzteres wenigstens

als gleiciiberechligt gellen.

Ferner wäre hinsichtlich der sprachiiclien Ausdrucksweisc sowie

'« a
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der Orthographie und Interpunktion dem Büchlein eine bessernde Hand
zu wünschen, umsomehr als dasselbe für Schüler bestimmt ist; des-

gleichen sind die vielen Druckfehler störend.

Ein Vorzug des Werkchens ist sein praktisch angelegtes In halt s-

verzeichnis, mittels dessen man sich leicht zurecht findet.

München. Ernst Landgraf.

Dr. 0. Böhm, Deutsche Aufsätze fürdie unteren und
mittleren Klassen höherer Schulen. Zweiter Teil: Entwürfe

und Aufsätze nach der deutschen Lektüre. Zweite, rollsländig um-

gearbeitete Auflage. Berlin. Clebrüder Bornlräger. 1898. 240 S. 3 M.

Das Aufsatzbuch von Böhm enthält 277 Entwürfe und Aufsätze,

teils über kleinere Gedichte, wie sie sich gewöhnlich in deutschen

Lesebüchern finden, teils über die grofsen Dichtungen Gudrun, Nibe-

lungenlied und Odyssee. Will man von dieser mehr äuTserlichen Ein-
teilung absehen und die Aufgaben nach ihrer Art klassifizieren, so
kehren am häufigsten wieder Erzfdilungen mit mk-r olme Veränderung
des Standpunktes, DarstelluiiLMMi der Quelle eines Gedichtes, Ver-

glcichungen zweier Gedichte, Kommentare zu Gedicliten, Gliederungen,

Charakteristiken, Situationszeichnungon, Sittenschilderungen, Dar-
legungen von Motiven, Erläuterungen von Sentenzen. Was Zahl und
Art der Themen betrifft, ist also das Buch sehr reichhaltig, und man
empfängt bei Durchsicht desselben mannigfache Anrerinn'^'en. Doch sind

nicht alle Theuien gleich empfehlenswert; einige sind wegen ihres In-

haltes, andere wegen ihrer Disposition ungeeignet. So halle ich Auf-

gaben, wie Kommentar zu dem Gedichte „Die Skiläufer*', für verfehlt

Formell entbehren' solche Aufsätze der Einheit und bestehen nur aus
eitv'iii lose aneinandergereihten Allerlei, ihr inliiilt ist sklavische Re-
produktion der Worte des Loht^rs. Das Thema „Die Bildung eines

Heeres zur Zeit des Werbesystems das sich an Lenaus Werbung an-
schlte&t, kann dem Schüler nicht gelingen, da es ihm an Anschauung
auf diesem (lebiete fehlt. Der Spruch aus dem Siegesfest „Der Krieg
verschlingt die Besten" ist eintönig (lui chgeführt. Es wird eine Reihe
Namen von btMlrutenden Persöiiliclikfitua aufgezählt, die im dreifsig-

jährigen und siebenjährigen Kriege und in den napoleonischen Zeilen

den Tod auf dem Schlachttelde gefunden haben. Aulserdem mufe
bemerkt werden, dafe der Spruch an seinem Orte passend steht und
die pessimistische Stimmung tU s Ajux Ui'fTend cliaraklüt isierl, daCs er
aber als allgemein gülliger Salz, iiiiigestellt einiges Koi)fscluitteln er-

regen nmfs. Wie soll ihn der Schüler zusammenreimen mit einem
andern viel zitierU.ii Spruche: eil'ugil mortem, quisquis conlempserit,

timidissimum quemque consequitur? Die Aufgabe über das Schillersdie

Rätsel „Der Pflug*' läfst in der Disposition logische Schärfe vermissen.
Die Gliederung: a) Zweck und Stellung des Pfluges in der Welt, b) seine
wn!id(Mbareii L'ii^oiischaften, c) seine Bedeutung und sein segensreicher

Eniiluls, kann ilutli nicht befriedigen, da der erste und der dritte Teil

völlig ineinander verfliefsen.

Bamberg. Dr. Schmaus.
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Wie niaclie ich meinen Aufsatz? Eine praklisdie An-

leitung für alle, welche vor einem Examen stehen, von Dr. Enimoran

Baybcrger, kg). Healiehrer in Passau. 1. Teil 70 Pf., 2. Teil 1 M.

München, M. Keilerer.

Nur ungern und erst nach mehrmaliger Auiforderung übe ich

(las Amt der Kritik an obigen Produkten.

Schon die Tilelankündigung; „Eine praktische Anleitung' etc/"

ist amerikanisch relclamhaft und enthält eine starke Übertreibung, da
der in den zwei Heflchen behandelte „Aufsatz" lediglich das be-

scheidene Niveau eines 16jährigen Realschulabsolventen im Auge hat.

Der Verfasser will den Schülern eine methodische Anleitung geboten

haben, die sie in den Stand selzt, selbständig zu arbeiten, und zwar
eine spezielle Handhabe zur Anfertigung ihrer Aufsätze, nämlicb Ge-

sichtspunkte, „deren Studium den Schüler befSEUiigen (!), jedes ge-

gebene Thema von der richtigen Seite anzufassen und logisch zu ent-

wickeln". Zu dem Zwecke teilt er die möglichen Themata in die

Klassen: ,,übor Gott, den Menschen, die Erde und ihre Erscheinungen

und die drei Reiche der Natur'' und bietet dami für jede Klasse einige

Disposilionsscbemata, nach welchen der Schüler die verwandten Themata
bearbeiten soll. Nun sind aber fürs erste diese „Klassen" von einer

völlig nichtssagenden Unbestimmtheit und Allgemeinheit. Für die in

einem Aufsatz zu bekundende Sachkenntnis ist Rirderlich nur der ver-

stantleiie Unterschied z. 13. eines ethischen oder ästhetischen, eines

liislorischen oder uaturgeschichtlichin Themas, Sodann ist der Unter-

schied der Stofll^ebiete vollstflndi^' gleichgültig für das „anfossen und
logisch entwickeln", also für die Methode des Disponierens. Das wäre
ungefähr, als wollte man den Unterschied der Uechnungsarten auf die

VcrscliiediMiheit von Pflanze und Tier u. dgl. gründen.

Betrachten wir uns nun an einigen Beispielen die gebotenen

Schemata oder richtiger gesagt Schablonen! Es wird mit dem Mineral-

reich begonnen und von Seite 6 ab das Thema: „Das Salz" behandelt

Da lesen wir: „Ist das Tiiema in dieser kurzen, allgemeinen Fassung
gegeben, so habe ich das Recht, über alles zu schreiben, was ich

von dem betrefTendcn Gegenstände weÜs. Es ergibt sich mit Leichtigkeit

folgende Disposition

:

I. Einleitung: Welche Rolle spielt das Salz unter den übrigen

Mineralien?

il. Durchführung; 1. Vorkommen (als Steinsalz und als Soosalz);

2, Eigenschaften (physikalische und chemische); 8. Verweinlinig

(im Haushalte der Natur und beim Menschen); 4. Verbreitung;

5. Nutzen oder Schaden.
UI. Schlufe: Dank für die Gabe.

Diese oder eine ähnliche Disposition ist für alle Themen aus

dem Mineralreich verwendbar, die in obiger kurzer Fasstnif,' ^^cgobon sinil."

Woraus suil sich denn diese Disposilinii inil Loiclitigkcit er^jeben ?

Darüber verliert der Verfasser, der in der Einieitung zum 1. Hefte den

Wert anderer Aufsatzbücher sehr niedrig taxiert, dagegen von seiner
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Methode vcispriciit, ddin sie den Schüler befähige, jedes gegebene

Thema on der richtigen Seite anzafassen, kein Wort. Was soll

denn gleich ilu- isle phrasenhafte Frage: „Welche Rolle spielt das
Salz unter den übrigen Mineralien?" aus dem S( hüler herauslocken?

Dann heifst es: „Durchführung"! Ja, wessen denn? Seine ..Rolle"?

Und sind sein Vorkoninien oder seine Eigenschaften ein Teil dieser

,,RoUe**? Oer Ver&sser scheint es nicht gefühlt zu haben, dals gleich

sein erstes Thema überhaupt Iceiu Au&atzthema ist. Als chemische
Aufgabe gestolll. wäre es noch viel zu umfangreich für eine zwei-

slüiulige Bearbeitung; als Aufgabe für einen deutschen Aufsatz ist es

infolge völliger Grenzenlosigki il crien gesagt sinnlos.

Eher eignet sich das Thema: „Dur Nutzen des Salzes", zu welchem
der Verfasser übergeht; nur wird auch hiebet ohne entsprechende
chemische und physiologische Kenntnisse nur ein oberflächliches Gerede
herauskommen, wie es auch die gebotene Disposition vorstellt

Diese lautet p. 7

:

„I. Einleitung: (Allgemeine Verbreitung des Salzes);

Überleitung : Daraus resultiert der Wert oder Nutzen des Salzes.

II. Dm'chführung:
1. Dieser ist für den Menschen

a) ein direklor.

b) ein indirekter, insofern es den Pflanzen und Tieren zur

Nahrung dieul.

2. Durch welche Eigenschaften nützt das Salz? (Säure und
Lüslichkeit).

3. Es beschäftigt viele Menschen und verschafft ihnen so
Unl<"rhalf etc.

III. Schlufs: Dank für die Gabe."
Daran sei zunächst auf die köstliche Behauptung hingewiesen,

dafs aus der allgemeinen Verbreitung des Salzes sein Nutzen „re-

sultiere"! Wenn also die Wanzen allgcnw In verbreitet wfiren, so ent-

spräche dem ihr Nutzen! Die weiteren 1 Ii hauplungen, das Koclisalz

diene Pllan/.en und Tieren „zur Nahrung" und sei nützlich durch
die 1Eigenschaften ,,der Saure und Lösliclikeit" seien den Sachver-
ständigen zur Würdigung vorbehalten. Hier mögen sie zur Beleuchtung
des oberflächlichen Geredes dienen! Von ähnlicher logischer Sauberkeit
ist mehr oder wen^er diese ganze Fabrikarbeit. So sei hier nur noch
erwähnt, dafs sich im 2, Ilauptleil: ..Die Erde und ihre Erscheinungen"

p. 17 unter den Themen verschiedene, z. B. der llliein, Deutschlands

Strom, nicht Deutschlands Grenze oder Bedeutung des Mittelmeeres

für die Kultur — finden, die doch nur an der Hand der Geschichte

bearbeitet werden können. Doch genug! Wer ..Lehrer (conf. 1. Heft

Einleilun'ri) und S( hüler" über die Methode des Aufsatzmachens be-

lehren will, von dem darf num billigerwfist- eine gediegenere Durch-
bildung seines Denkvermögens verlangen, als diese ollenbar hastig zu-

sammengeschriebenen Hefte bekunden. Außerdem bietet namentlich

das 2. Heft so elementare Winke über die Dm'chführung der ge-

fundenen Gedanken, dafe man sich wirklich über die Naivetät wundern
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niufs, die sich hier an die Adresse der Lehrer des Deutschen wendet.

Denn fär Schüler können sie kaum geschrieben sein, weil das hier

Mitgeteilte jeder deutsche Aii&atzunt errieht von Anfang an bieten

muk. Htezu sind solche i,Uterarische Leistungen" unnötig und wertlos.

Wörzburg. Dr. Baier.

Schmaus Dr. Joh., Aufsatzstoffe und Aufsatzproben:
I. Teil für die Unterstufe des humanistischen Gymnasiums, Bamberg,

G. G. Büchner (R. Koch) 1808, IX und 92 S. Pr. br. 1.30. geb. 1,00 M.

II. Teil für die Mittelstufe d. h. G., Bamb. 1895. VIII und 129 S. Pr.

br. 1,60. geb. i2 M. III. Teil für die Oberstufe d. h. G., Bamb. 1899.

VUund 189 S. Pr. br. 1,80. geh. i>,^0 M. In 1 Bde. br. 3,80. geb. 4,20 M.

Das vorliegende Werk entstand nach vorgefafsteni Plane all-

mählich als die Frucht zehnjähriger praktischer Thätigkeit und theo-

retischer Erwfigimgen. Zuerst erschien das S. Bändchen, in seiner

Urform ein Programm des Bamberger (alten) Gymnasiums von 1894,
bedeutend erweitert im nächsten Jahre neu herausgegeben ; schon da-
mals fafsto Schmaus den Plan, seinem für die Mittels! nfc (4., 5., 6. Klasse)

bereclmolen Werkchen einen Vorläufer für die Unturslufe ( I., 2.. 3. Kl.)

und einen Nachzügler für die Oberstufe (7., 8., 9. Kl.) beizugeben. Dies

sein Versprechen hat er nun zur vollsten Befriedigung eingelöst, und
konnten wir schon im vorjährigen Bande unserer Blätter (1899, S. 115)

erfreuliches über das l. Bändchen berichten. Bei der Wichtigkeit, die

dem deutschen Autsatz im gymnasialen Unlerrichtsbetriebe zukommt,
sei es mir gestaltet, nun über den Gedankengang des 2. und 3. Bänd-
ebens eingehender zu referieren.

Wie ist doch die Anzahl der als tüchtig anerkannten und stark

verbreiteten Aufsatz- und Lehrbücher der Methode des deutschen Unter-

richts in unserer Zeit angewachscti ! Ich kann der Kür/r halber leider

nur die Namen der verdien^^lvollen Arbeiter auf diesem Gebiete vor

unserer Erinnerung paradieren lassen : Beck, ßindseil, Gholevius, Dein-

hardl, Edel, Gude, Haselmayer, Heinze, Hermann, Heymann -Obel,

Hildebrand, Hoffmann, Riy, Laas, Lehmann, Leuchtenl>erger, Linnig,

Menge, Miller, Naumann, Neudecker, Nicklas, Normann, Rudolph,

Schöntag. Schultz, Sommer, Tschache, Venn, Wunderer, Ziegeler.

Welchen Zweck und welche Aussicht soll also angesichts dieser Namen-
reihe eui neues Aufeatzbueh haben? Heil^ das nicht Eulen nach
Athen tragen? So fragen sich manche, so hat sich auch der V. ge-

fragt, ehe er sein Buch veröflFentlichle. Die Antwort gibt er in der

Vorrede des 2. Teiles: einmal hätten wir verhältnismäfsig wenig Aufsatz-

büchcr für die Mittelstufe/) sodann seien die ihm bekannten Arbeiten

nicht den Vorschrillen der neuen bayerischen Schulordnung von 1891

angemessen; endlich glaube er auch in Bezug auf seine methodischen

M Für die Mothodik dos deutschen Unterrichts auf der Mittelstufe besitzen

wir u. u. das trefliiche Winke entliultende Büchlein von Max Miller (München,

Pohl, 1891).

nittar f. d. OymnMteliUlnihr. ZXZVI. faiug. l'>)
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Winke und Aufsatzprobun Anspruch auf Originalitilt erlicben zu dürfen.

Sind schon die beiden ersten formalen Grunde unbcstrilten« so ist der

dritte sachliche noch mehr berechtigt. Es gewährt ein wahres Ver-

gnügen, die theoretische Erörterungen und prakti^clien Winke eines

Sehulmannes zu lesen, der sich durcli Hebevollo Hingabe an den Lehr-

stoff und stets gesteigerte Verlieiinig in denselben seine eigenen Pfade

gebahnt, seine praktisch erprobten Grundsätze zurechtgelegt hat und
uns dieselben in einer ebenso anspruchslosen als zielbewu&ten Form
anzubieten weifs.

Einer der Hauptgruiidsälze unseres Kollegen ist das alte ,ne quid

nimis': er warnt wiederholt und eindringlich vor verstiegenen, hoch-

gescljraubten Themen/) er tritTt oft mit köstliclier Satire die über-

klugen Anstrich zur Schau tragenden Vorwürfe,^J die bei näherer

Betrachtung nur ein fruchtloses Phrasentum zeitigen, er spricht also

einer dem erreichbaren Mittelmafs vernünftig angepalslen Auswahl
das Wort. Die Leistungen werden datlurcli nicht geringwertiger, dnU
sie den normalen Kräften der Schüler angemessen sind, im Gegenteil

soll gerade dadurch Arbeitsfreude und Gewissenhaftigkeit sowie Ge-
diegenheit in der Ausfflhrung erzielt werden. Dies ist der

zweite Grundgedanke, der wie ein roter Faden sich durch die drei

Bändchen zieht: es handle sich beim deutschen Aufsalz weniger üm
das Was als um das Wie, das Hauptgewield falle auf die formale
Bildung des Lernenden — formal im weitesten Sinn genommen —

;

darum gebe man auch müglichst gute Aufsatzproben, nicht wie dies

in den meisten norddeutschen Aufsatzbfichem geschieht, kahle Dispo-

sitionsgerippe. Der Gedankengehalt der Schulaufsätze möge in seinen

Hauptlinien vom Lehrer geboten oder besser gesagt vom Lehrer und
von den Lernenden in gemeinsamer Anregung erarbeitet wcnlen.

Dafs in den jugendlichen Köpfen alles andere eher steckt als eine

wohlgeordnete Materie zu deutschen Au&ätzen , darüber gebe man
sich keinem Zweifel hin und lasse sich auch von gewissen Muster-

pädagogen mit ihren ,Paradethemen* keinen Sand in die Augen streuen.

Aus diesen Grundgedanken entwickeln sich nun folgende Forde-

rungen, zunächst für die Themen der Mittel.stule: das Thema dart

nicht zu umfangreich sein, es soll inhaltUch nicht zu viel Schwierig-

') Sf)U-lie fitulon i^icli z. T?. in deti v.iiist '•''lir türliTio-oii .T>ispositionpn uikI

Materialien zu deutsrhea Aufsätzen' von ühulevius; da lesen wir im 1. IUI.,

1. Heft S. 114: „Ob Goethe das Papiergeld (im 2. Teile des „Faust'') mit Recht
zu f'iner Erfindun«^ des M<-pliij:tfii)h(l( H f,a"m;iclit hat?" oder 2. Heft S. 21M „Wes-
hulb meine ileiseiust durch Atlien weit weniger erregt wird al.s durch Hoin".

*) Eine «olebe ergötzliche Persiflage lesen wir t. B. im S. T. S. lö: „Pei- eino

giht das ehrsam sjiiefslxirfferliche Tlicrnn : ,Wie kommt es. dafs die Menschen mit
zunehmenden .lahreu iiunier sparsamer werden?' Das ist doch schon elier eiu

MeditationsstoiV für einen knausiM-i^'en Alten als für die hochstreln ikI.- luLTfud . .

.

Ein anderer glaubt lauter Grundbrsit/.or vi>r sicli zu hal>en, etwa ii>tflliisciie Uitter-

gutsbesitijcr oder niederbayerische GäiilKnu ru. weshalb er das Thema ITir angezeigt
erachtet: «Weldben Werk hat für einen liandwirt ein {juter Nachbar'. - Wieder
ein anderer t^reift ntii Jahre voraus, di-nlct sii li die Scli'ili'i- trescirneti' familien-

väter und gibt ihnen zui* Mahnung ddn Thema: Eä äuU kein iviud uuier lunderu
Liebling des Vaters und der Matter sein!
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keiten bieten, insbesondere nicbt .exotisch* sein (Vergleich von Meer
und Wüste I),*) sich vielmehr mit Vorliebe auf die deulscho Heimat
erstrecken, die bei verständiger Betraclilung eine Fülle von Stoffen

gewahrt; es soll drittens anziehend, ja geradezu poetisch sein

und so glcichniüfsig an Verstand, Piiantasie und Gemüt sich wenden.
Wie bringt man das letztere fertig? Nicht etwa dadurch, dafe man
statt ,Nutzen des Wassers' das piiidarische .ä^iitrov vitag^ btj;u Leiten

läfst nebenbei gesagt ist mir als Nordiäinier der germanische Spruch
der lüida (llavarnai 68) „Feuer ist das Beste dem Volke der Menschen"
lieber als das pindarische VVasserlhema — inaii spezifiziere vielmehr

das allgemeine Thema und sage statt «Verwandlungen des Wassers*:
,Reise eines Wassert ropfens\ statt ,die Frühlingsflora' : ,ein Straufs,

gepflückt an einem Maitage', statt ,die Katze' (die in den naturkund-
lichen Unterricht gehört), ,ein Tag aus dem Leben einer Katze' u. s. w.,

ein pädagogischer KunstgriiT, der auch von Nicklas in seinen treu-

lichen «methodischen Winken* bedeutsam hervorgehoben wbd.
Bei der Frage nach der Ausbeute, welche die historische Lektüre

auf der Mittelstufe bietet, verhält sich Schmaus nicht mit Unrecht
ablehnend gegen eiiifarhe Versionen oder diejenigen, welche sich zu

eng an den Gedankenkreis des Autors anschliciscn (,der heivelisclie

Krieg nach Caesar')« dagegen lassen sich Episoden, Charakteristiken,

besonders solche, deren Teile erst vom Schüler zusammengestellt
werden roässen (Konzentrationen), fruchtbar verwerten; Beispiele: der

Iläduer Dumnorix aus B. G. I, 3. i). 17 f. und V. 0, 7. Bei den Dich-

tern entnommenen StolTen emptiehlt sich die V'eränderung des Stand-
punktes, die Nacherzählung mit besonderer Hervorkehrung der dich-

terischen Idee, die Eruienmg künstlerisch gruppierter Gegensätze

(Schillers Siegesfest!). Bei den Besehreibungen wird der bekannte

homerische KunstgriiT. Nebeneinander in ein Nacheinander zu viM-

wandeln, eindringlich empiuhlen; doch hätte der V. meines Eraclitcns

denselben reichlicher In Beschreibungen von Kunstdenkroftlern
oder kulturhistorischen Bi Idern (Lehmann)*) ausbeulen können

;

zu den ersteren bieten freilich nur die gröfseron Städte ein (oft

überreiches) Material, dessen Ausnülzung um so mehr sich enipfiehll,

weil durch VVeckung des Interesses für die Kunst und Erlernung der

damit verbundenen technischen Ausdrücke die allgemeine Bildung ge-

fördert wird ; indes ist auch kaum eine kleinere Provinzstadt so arm an
Kunstdenkmälern oder liistorisch denkwürdigen Bauten, die nicht eine

eingehende Beschreibung verlohnten. Mit Recht hält dagegen der V.

Hieher rechne ich auch die meines Erachtens sehr überspatmte Gepflogen-
heit, (las TIieiiKi ein»'« de iif sehen Aufsat/es in frcintler Si»r.iclie zu jjt^ben;

eüi geflügelt es Wort der (iriei-ht-n und Ilöni«r kann mau sich noi-h <;efVillen

lausen; was aber soll mati dazu sagen, wenn der sonst trefTliche N a um a n n S. 240*'

behandfit: „11 iry a pas de si pt'tit Inussnn qui iic porte snn onibre" oder S 219

„L'uniuu fait hi tunf". Ab uh wir hu was iiidn auch deutsch denken und au?^-

•{trechen k<"ninti.-n

!

^) Hesunders: Aus verdungenen Tagen. Kommentar xu Ad. Lehmanns
kulturgeschichtlichen BiUlern von Th. Ileyntann und A. Übel, 3. Hefte, Lt ipzig

Wachsmath 1891.
10*
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Themen fern, die dem Schüler ein peinliches GesUlndnis seiner persön-

lichen oder iifiuslichen rhrdliii^^e abnöligen (, Meine Wohnung') oder

ihm Ver-selzung in erdiclileU' (iitühlszust finde zumuten (,Beiicids- und
Dankesbriefe'); in konsequenler Durchführung hülle der V. dann freilich

auch die Schilderung hAuslicher Familienereif^nisse («NamenstagfeierS

«Sylvesterabend^ u. s. w.) fallen lassen sollen. In dem Kapitel ,Abhand-
lungen' auf der Millelslufe wirkt der V. gliMchfalls am besten dadurch,

dals er seine Theorie forllaulend exompiiliziert ; so wird u. a. die

Sentenz ,£s ist nicht alles Gold, was glänzt' durch die Stufenfolge:

Mineral-, Pflanzen-, Tierreich, Menschenweit trefflich hindurchgefübrt.

Bezüglich des :i Teiles — drr OIxMshifö (7., 8., 9. Klasse) —
kann ich mich etwas kürzer fasseti, da die trotflichen Grundsätze und
Gesiehtspnnkle der beiden vorlu'i j^'chendeti niutalis miilandis die gleichen

bleiben. Wenn Schmaus als sein Hauptziel (in der Vorrede) ausspricht,

mehr Ordnung und planmäfsigen Fortschritt in die Folge der deutschen
Aufsätze zu bringen, so selun wir ihn auch im 3. B&ndchen dieses

Ziel stets im Aii;.'e bohalten. Er erblickt durchaus nicht in einem

noch so lein ausgeklügelten Korrektursysteni, dessen lälitnende Wirkung
bei übertriebener Peinlichkeit wohl jeder an sich erlahren kann, einen

wahren Fortschritt zum Besseren, sondern in der let>endigen Vor-
führung musterhafter Vorbilder. Ideale Erfordernisse bei der Aufsalz«

arbeit der ( Mx i sind' ^iml, dafs allgemeine Kenntnisse vorhanden seien,

dafs diese manni;^' faltig', genau. Ilussig und wold verarbeitet seien:

doch da dies im gün^tigslen Falle nur vereinzelt zutrillt, so mufs die

praktische Frage unterstützend eingreiren: ,Verlangen die deutschen
Themen eine Vorbereilung, und wenn ja, welche?' Mit Recht wird
betont, dafs der Schüler das Aufsatzmachen erst lernen mufs, dafs

man also die nötige Belehrung vorher zu gelx'n hat: ,Sie nachher
geben, hcifst soviel als den Soldaten nach verlorener Schlacht im
Gebrauch der Waffen unterweisen.* Diese Vorbelebrung soll aber
durchaus nicht auf einmal geschehen; am besten sei es, wenn sie

unvermerkt nach und nach an.-; dem rnlerricld herauswachsen kann.

Hier sei mir geslattel, die Berührung einer \virlili;^^t'n pädagogischeu

Frage einzuschalten. Es wird zuweilen vom Elternhaus her Klage
geffihrt, da& der Gymnasiast oft (?) — besonders an Sonntagen —
bis lief in die Nachl (man nennt V2I bis 2 Uhr!) bei seinem Auf-
satze sitze; es gibt häusliche Scenen, der Vorwmf Iriffl die Schule,

d. h. den irdiumniMM! Oi linarius. Sehen wir nun (he Sache beim
Tageslichte an! Em begründeter Vorwurf könnte die Lehrer doch nur
dann treffen, wenn sie gar keine Direktiven hinsichtlich der Behand-
lung des gestellten Themas geben: die Schüler raten dann hin und
her, befragen sich gegenseitig, bezw. Itiliandcln das Thema so.

wie es .die Meisten' auffassen, setzen sich dann (da der Mensch sich

bekanntlich das Unangenehme möglichst lange vom Halse hält) erst

am letzten Abend hin, um in einem Zuge die ihnen innerlich

fremde, daher unsympalhische Arbeit ab/.ulhun. Daher Vorbelehrung,
die durchaus nicht identisch ist mit eingehender Besprechung der

Disposition! Zwcileus lasse man, um solclic Klagen abzustumpfen,
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diu gt'liörige Zeit zur Ausarbeitung, was ja sicherlich auch fast immer
geschiehl; drittens — und dies mein eigener prophylaktischer Vor«

schlag man nötige die Schüler, stufenweise den Aufsatz zu

vollenden : man verlan^'e 7,. R. bis zu einem ge\vis'=;on Termin die

Disposition oder StolTsainiiiking. hin 7.u cincMii andern das Konzept des

Aufsatzes, bis zu einem dritten die Reinschrift und erleichtere etwas

die an diesen Terminfagen sonst treffenden Aufgaben: so entaeht

man den Scliulern, die dem Trägheitsprinzip huldigen und ihre Zeit

nicht einzuleiten vermögen, die Möglichiceit, an einem Abende sich zu

überbürden und den Eltern damit Sand in die Augen zu streuen I
—

Bezüglich der Aufsalzarien auf der Oberstufe lifdt sich der V.

an die übliche Dreiteilung: allgemeine (moralische, rationelle) Themen,
lilerdriäciie und geschichtliche. Die ersteren, die von den beiden letz-

teren durch neuere Strömungen mehr und mehr verdrAngt zu werden
drohen, nimmt Schmaus mit Nachdruck in Schutz: veranlassen sie

docli den Schüler zu eindringemlem Nachdenken, zu selbständigen

Gedanken. Freilich ist auch bei diesen Themen vor V'erstiegenheit

zu warnen : mit Recht wird Apelt zitiert (S. 13), der zu dem Thema
,die Entstehung des deutschen Volkes und seiner Sprache' die köst-

liche Bemerkung machte: Der Primaner scheint hftufig in der glCtek-

llchen Lage des Sangers bei Schiller zu sein: ,er sals in der Götter

urältestem Rat und belauschte der Dinge geheimste Saat.' Vielmehr
wird von einem schulgemrUsen Thema gefordert: es soll kein Rätsel

sein, im Gesichlsteld des Schülers liegen, seine Phatilasie beleben,

sein Denken anregen und aus den Unterrichtsgegenständen hervor-

wachsen. Es folgt eine Auswahl passender, teilweise ausgeführter

Aufsätze aus den bekannten vier Gebieten: V^erhältnis des Menschen
zur Natur, zu den Mitmenschen, zu sich selbst und zu den Gütern

des Lel)ens. Unter letzteren lese ich auch das bekannte Ovidische:

cilodiuntur opes, irritamenta malorura; sollte sich nicht einmal auch
das Gegeostöck verlohnen: ,Sind GlOcksgflter schlechthin zu ver-

seil mähäi?' (vgl. Venn S. 309). IlinsichUich der Arten allgemeiner

Themen schlägt V. folgende (Jlieilcrimg vor: 5. Kl. Erläuterungen,

G. Kl. Entwicklungen, 7. Kl. Chrien, 8. Kl. freie Begründungen, 9. Kl.

AbiianUiungen ; natürlich ist diese Slutenlolge nicht streng exklusiv

gemeint. Die Aphthonische Ghrie wird trotz berechtigter Kritik mit

Fug und Hecht gegen die moderne Geringschätzung in Schutz ge-

nommen und ihr progymnasmatischer Wert — nur diesen hatte ilir

Erßnder selbst im Auge - stark betont (S. 25).

Die Beliebtlieit der literarischen Themen') erkläit V. daraus,

dafs sie an den Schüler keine allzuhohen Anforderungen stellen; als

schlagendes Beispiel weist er nach, wie die Vorgeschichte des Grafen

Appiani in Emilia Galolti fast nur mit den Worten des Dichters

treffend gegeben werden kann. Die literarischen Themen haben den

*) Treffliches bieten hierin die drei Bänduhua von V. Kiy (Berlin, Weid-
mann 1899): 1. Bddm.: ältere Zeit, Klopstock, Lessing, Goethe; 2. Bdehn.: ^shiUer;

8. Bdehn.: Leising, GoeUie, Schüler.
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Vorzug, liefer in die Erkenntnis des Gelesenen einzudringen. Eine

salirische Abfertigung finden Themen, die mit dem Begriff ,tragisch'

oder mit iSchla^rwörtcrn wie Hamartie, Kalliarsis u. dgl. iiir l'indelndes

Spiel treiben. Dagegen werden Konzcntralionea (s. oben) und Ver-
anscbaulichungen von Ideen empfohlen; unter letzteren überraschte

mich der meines Wissens zum erstenmal gemachte Hinweis, dab in

Kreons Worten (Ant. 1-201 s<i.) 'Vj (ffjfvfov Sv<r(f(jovm< I a^ittQtr'^fmra

attQiu l^avutofi'i' iler ganze Verlauf der Handlung (Unbesonnenheit

und Starrsinn lülirt zu tödlichem Aufgang) zusammeiigefafst ist.

Die guschichtiichea Themen sollen keine l^roben historischen

Wissens geben, sondern die EIrfassung eines Ereignisses in ihrem
pragmatischen Zusammenhang oder die Schilderung einer Persönlich-

keit in ihrer ethischen Bedeutung bezwecken. Denn „das Beste, was
wir von der Geschichte haben, ist der Enthusiasmus" (Goethe).

Auf die beiden Teilen angefügten Aufsatzprobon näher einzugohon.

gestattet mir nicht der Kaum; man kann leicht einen Schhifs auf die-

selben ziehen von den vielen in den theoretischen Teil eingesprengten

praktischen Pällen. Schlierslich noch ein paar Bemerkungen. Teil II,

S. 2 ist von vier Fertigkeiten die Rede: es handell sich aber nur
um invenlio, disposilio. elucutio. II. 42 Phantasiebeschreibungen aus
Ovid dürflen u. a. die Grotte des Traumgoftes (Met. 11. 59i2 sq.), das

Haus der Fuma (H, 43 sq.), die Hütte l'hilemons und Baucis' ab-
geben. II, 123 Dichterworte sollten mit genauer Angabe des Gitates

gegeben sein. III, 22 Ob man den Salz Jiicundi acti labores' mit
Karl V. in San Vusle expiiiidifiziercn kann, müclite ich bezweifeln.

III, 139 Stammt das bekannte .de morluis nil nisi hi>ne' von Chilon

(Diog. Laert. 1, 6U) oder vielmehr von Solon (Flui. v. Öol. c. '2\)^

III, 174 Bei dem Thema ,Lob Deutschlands' wAre in der Einleitung

wohl auch auf Walters d. V. Lied (Nr. 39) ,Ir sult sprechen wille-

komen' hinzuweisen gewesen.

Die anhangsweise beigegebene Zusammenstellung der deutschen
Prüfungsaufgabeii an den humani^fisflicn und Realgymnasien Bayerns
(seit I85i, bezw. 1808) ist eine thmkeii^weiie Zugabe.

Zum Schlüsse gebe ich nochmals meiner Freude Ausdruck, dafs

wir mit dem vorliegenden Werke ein gediegenes, den gesamten Aufsatz-

unterrichl umfassendes und den modernen Anforderungen entsprechendes
Handbuch besitzen, dessen reicher Inhalt gewi^ befruchtend im deut-

schen Unterricht verwerfcft werden kann. Möge daher dieses Buch,
dem auch die Verlagshandlung eine sein* gediegene Ausstattung zu teil

werden liefe, sich recht viele Freunde unter uns erwerben ! Das wird
der schönste Lohn sein für den VerCksser, der mehr als ein Jahrzehnt
auf seine Arbeit verwendet hat

München. Dr. h Menrad.
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Dr. G 0 o r V o 0
1 , Die s c h i- i f 1 1 i c h o ii N a r h o r z a h 1 ii n g e n

in der ersten und zweiten Klasse. Eine theoretisch-praktische

Studie. Bamberg 1898. W. Gärtners Buchdruekerei. gr. 8^ 53 S.

Die Thatsache, dafs der Anfertigung sogen. Nacherzählungen für

den deutschen Unterricht iu den beiden ersten Klassen der Lateinschule

eine nicht unwesentliche, wenn nicht hauptsächliche Rolle zufällt, hat
den Verfasser oben erwähnten Schriftchens iti erster Linie veranlagt,

seine Aufmerksamkeit dieser pädagogisch-didaktischen Studie zuzu-

wenden. Er konnte dies mit um so gröfserer Berechtigung, als in

der Reihe der zicniHch zahh-eichen Werke, welclie diese Frage be-

rühren, tliatsuchlich keines vorhanden ist, das derselben eine ein-

gehendere Behandlung zuteil werden läfst, wie das eben in der ganzen
Anlage der betr. Lehrbücher seine natürliche Erklärung findet.

V. teilt seine anregend und mit Sachkenntnis geschriebene Ab-
haiifllnnjj in zwei Teiln. Im ersten sucht er die Frage nach der Bc-

scliaüenheit und Anlage der zu Nacherzählungen geeigneten Leseslücke

zu beantworten, um daran eine Besprechung und kritische Würdigung
der in der betr. Literatur, l>ezw. den Lesebüchern vorhandenen und
zu Gebote stehenden Ei zfdilungen zu knüpfen (1. c. S. 1—26).

Mit Recht hebt der Verf. hervor, dafs trotz des anscheinenden

Reichlums an geeigneten Stücken derselbe bei näherer Sondierung

und Sichtung erheblich zusammenschwindet, schon deswegen, weil für

den Schüler, der doch an selbständiges Arbeiten gewOhnt werden soll,

die Gefahr besteht, eben die passendsten und schönsten derselben in

dem oder jenem Lesebnche honüs vorzufinden, ein Übelstand, der ja

' sovielen Schulbüchern nml zwar nicht blofs solchen, welche dem
deutschen Unterricht gewidmet sind, ein oft vorzeitiges Ende bereitet.

Dann aber, und hierin pflichtet Ref. dem Autor toU bei, sind recht

viele solcher in den Lesebfichem verstreuter Erzählungen für Knaben
der hier in Betracht kommenden Altersstufe teils zu schwer, teils auch

In Bezug auf den Inhalt und die zu Grunde liegende Idee entweder

zu wenig durchsichtig und verständlich oder überhaupt nicht geeignet,

wie z. B. die bei Dingeldein („Dreihundert kleine Aufsätze erzählenden

Inhalts'', GleCsen 1895) S. 30 stehende, von Paulas Diakonus in seiner

Geschichte der Langobarden überlieferte Schauergeschichte von der

rachsuchtigen Königin Rosamunde, die von ihrem Oadon gezwungen

wird, aus dem in Silber gefaMen Sciiädel ihres ermordeten Vaters

zu Irinken

!

Nachdem der Verfasser eine Anzahl neuerer und neuestens er-

schienener Schriften nnd Bücher, welche namentlich auch die reiche

Ausbeute gewährende Sagenwelt behandeln, nai&haft gemacht hat,

wovon einige bei sorgffdtiger Auswahl eine angemessene, für obige

Zwecke geeignete Benützung ermöglichen, gibt er dann noch, vor

einem hic Rhodus, hic salta nicht zurücksclieuend, m dem folgenden

zweiten Teile (S. S7 bis Schluß) eine Reihe eigener, selbständig und
nach verschiedenen Riditungen hin ausgearbeiteter Erzählungen für die

praktische Verwendung, welche durd^ängig nach Form und Inhalt
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als gut gelungen bezeichnet werden müssen. Besonders billigt Ref.

das Bestreben des Verfassers, dafe er hiebei zum Erzählungssloff auch
eine Erscheinunjj verwendet, „welche (p. 6) in der Gegenwart jedem
Schüler einer Mittelschule bekannt ist, (Vir viele ebenso notwendig i>l wie

für Erw'achsene, und zudem einen Boden tVir Begebenheiten geschalten

hat, von denen manche gerade für Knaben von Interesse sind" —
nämlich die Eisenbahn.

Wir können V.'s Abhandlung, welche den Interessen der Schule

dient und ihr gewidmet ist, jedem Fachmann bestens empfehlen.

Rbgensburg. Alphons Stein berger.

Vorschule lür den ersten Unterricht im Lateinischen

von Dr. Ferdinand Schultz und Dr. A.Führer, Direktor des Pro-

gynuiasiuuis in Watterscheid. Paderborn, Verlag von Ferd. Schöning,

1898, vierte Doppelautla-e. I— VIII, 102 S.

Dieses Elenienlarbuch ist für den Aulangsunterricht im Latei-

nischen so eingerichtet, da£i im ersten Jahre der Gebrauch eines

anderen lateinischen Hilfsbuches, wie z. B. einer Grammatilc, danelien

überflüssig winl

Wh' Anlage und Kiiiti.'ilung des Buches beweisen, ist der Plan

auch wirklich durchweg gelungen. Die Übungssäl^e sind eiufacii und
klar, bedürfen keine längere sachliche Analyse von Seilen des Lelurers,

zumal in derselben entlegenere Eigeiinamen, historische Thatsachen —
in neueren l Übungsbüchern gar oR eiin' !ä<lige Bürde — nicht vor-

kommen; dabei enlbehnMi die einzelnen b;ilze doch nicht, wie so

häufig in den Elenientarbiichern, eines sachlichen Inhaltes. Die copiu

verborum wurde, soweit atigängig, auf das Mindestmafs beschränkt; auch
sind die Vokabeln nicht zwischen den einzelnen Übungsstücken ein-

gefügt, sondern «ier Verfasser hat dieselben mit richtigem pädagogiselien

Blicke als Aidiang atn Srlilusso beigefügt, damit der Schüler iiirlif

versucht wird, beim Übersetzen dieselben einlucli abzulesen. Auch
dem „Herübersetzen" ist durch eine Reihe lateinischer Släcke Rechnung
getragen. Um endlich in dem Oberselzen von Einzelsätzcn keine
Monotonie eintreten zu lassen und so den .Schüler zu ermüden, er-

scheinen an manch«'!) Stellen, besonders nach dem Abschlüsse eines

grammatisciien Pensums, zusummenhängende Übungsstücke, welclie

Episoden aus dem trojanischen Kriege, aus den Perserkriegen u.s. w.
zum Inhalte haben. Leider eignet sich das Übungsbuch nicht für

bayerische Gymnasien, da der vorgetragene Lehrstoff teilweise schon
dem Pensiun der zweiten Klasse angehrn't. Di'uck und Ausstattung
sind gut, auch ist der Text frei von Druckfehlern.

Übungsstoff für die Mittelstufe des lateinischen
Unterrichts von Dr. Ferd. Schultz, bearbeitet von Dr. A. Führer

^
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Direktor &es Progymnasiums in Watterscheid, 1. Teil für QuarU und

Untertertia, 2. Doppelauflage, Paderborn, Verlag t. Ferd. Schöning, 1893.

1-XII, 211 S.

Das Übungsbuch, eine Neubearbeitung der wohlbekannten Dr.

Schultzschen lateinischen Übungsbücher schliefst sich in seiner AnInge
enge an die Bestimmungen der neuen preufsischen Lehrpläne an. Für
die Quarta (unsere dritte Klasse des Gymnasiums) ist neben der Wieder-

holung der Formenlehre das Wesentlichste aus der Kasuslehre sowie

für Üntertertia die Wiederholung der Kasuslehre und die Hauptregein

der Tempus- und Moduslehre als Lehraufgabe vorgeschrieben.

Daüs nun der Verfasser diesen Bestimmungen auch im einzelnen

gerecht zu werden strebte, dafür spricht die Auswahl der gebotenen

Übungsstücke zur Genüge. Zwar sind viele von denselben, ;;uniul die

Einzelsätxe, genau den Abschnitten der Grammatik, welche darin jedes-

mal zur Einübung kommen sollen, genau angepafst, doch will es mich
bedünken, als ob manche gleichwohl nicht diesen Zweck völlig er-

reichen. In erster T.inie gilt dies von jenen Stücken, welche fast

ausschliefslich Abschnitte aus Caesars gallischem Krieg zum Gegenstande

haben, wie Kapitel 132-150, 109-183, 190-iOG, r^US—218, 234—
248; denn dieselben bieten im wesentlichen nichts anderes als freie

Übertragungen ausgewählter Kapiteln aus Caesar, untermischt und
„gespickt" mit grammatischen Regeln. Anerkenüiin'f^ verdient der

sprachliche Ausdruck in den einzelnen Stücken, fast nirgends läfst sich

das sogenannte „Übungsbuchdeutsch" antrelfen. Die am Schlüsse bei-

gefügte Wortkunde zeigt eine mafsroUe Beschränkung; allein es bfttte

dennoch eine grOlisere Kürzung eintreten können; denn was sollen

für einen Sefafiler der 8. oder gar der 4. Klasse Angaben wie villa,

vicus, culpa, sermo
,

ferns, Orlens u. s. w. bedeuten? Auch die

Quantitätsbezeicliiiun^': erscheint mir wenigstens bei den Verben der

1. Konjugation völlig übertlüssig. Oder glaubt der Verfasser, einem
Schuler der 4. Klasse die Angabe von deliberSre, Snuntisre, provocäre

und fthnlichen schon in der Sexta memorierten Veri)en machen zu

Tiiussen? Andrerseits vermifst man — wenn wirklich die Onantilät

angegeben wonl-'n soll — hei den Verben der 3. Konju^Mlion diese

Angabe. Übrigens luh t ein solcher Ballast niclit mehr in ein

Übungsbuch für mitlkre Klassen. Für bayerische Gymnasien eignet

sich dasselbe infolge seiner Einteilung zwar nicht, doch kann es

allen Lehrern, wi Ii Ii in den eben genannten Klassen den lat. Unter-
richt erteilen, zu Schulaufgaben und Diktaten wärmstens empfohlen

werden. Der Preis ist bei der treulichen Ausstattung des Buches ein

mäisiger.

Lateinisches Lesebuch für den A n fa n s u n 1 1 r r i c h t

reiferer Schüler nach Perthes' lateinischen Lesebüchern, bearbeitet

von Dr. J. Wulff, Professor am (Jo( tlu-(!ymnasium zu Frankfurt a. M.

2. AuQage, Berlin, Weidmannscher Verlag 18D8, Preis 3 M. 40 Pf. 75 S.
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Unter den zahlreichen lateinischen Übungsbüchern für höhere
I.ohianslalten mit lateinlosem Unterbau, wie sie seit Einführung des

Herormgymnasiuiiis in der Weidmannschen Verlagshandlnng in Berlin

erschienen sind, nehmen die Wulilsciien Lehrbücher eine hervor-

ragende Stelle ein; darunter gehört auch das vorgenannte Lesebuch.

Hervorgegangen aus einer mehrjährigen Praxis an derartigen Lehr-

anstalten, verfolgt das Buch in einem kurzen, aber methodisch sicheren

und im Aufbaue klaren Gange einzig und alloin don Zweck, die Grund-
lage für die Erlernung der Sprache zu k-gen. sowie auf die Lektüre

der Autoren, vor allem Caesars vorzubereiten. Um nun dieses Ziel

zu erreichen, soll dem Schüler, der ja infolge des vorausgegangenen
dreijähi i;j< n fr;ui/."i>ischcn Sprachunterrichtes schon eine gröfsere sprach-

liche Sciiulmig besitzt, bei den einzelnen grammatischen Regeln nur
das Allernolwendigsle geboten werden, Ausnahmen in Deklination,

Komparation, Konjugation, im Genus etc. dagegen nur gelegentlich

kennen lernen. So z. B. wird die erste Deklination in vier, die zweite

In sieben bezw. in vier kleinen Sätzen abgethan, in ähnlicher Weise
geschieht dies bei der vierten und fünften Deklination ; eine ausführliche,

überaus methodi?cli klare Behandlung erfahrt nm* die Lehre von der

Konjugation. Dabei hat es Vcrtasscr vort reiflich verstanden, trotz der

gerin^'en, dem Schüler gebotenen copia verborum zusammenhängende .

Lesestficke mit vorzüglichem Inhalte einzuigen und zwar in der Weise,

dafs diesen Stücken jedesmal Einzelsätze vorangehen; auch letztere

verraten in ihrer sorgfältigen Auswahl den pädagncri^chon Takt des

Verfassers. Durch diesen systematisch so durchsichtigen, knappen
Lehrgang kann sogar der V^crsuch gewagt werden, am Schlüsse poetische

Stücke aus Aesop (10 Fabeln), sowie aus Ovids Metamorphosen zwei

Abschnitte (Ärion und der Rauh der Prbserpina) als Anhang beizufügen.

Indes so trefllich auch die ganze Anlage des Lesebuchs durch-
geführt ist, so möchte Ref. doch die sehr b'^ccliiigto Frage stellen,

oh OS in der That möglich sein kann, in tinem Jahre — das be-

hauptet der Verfasser in der Vorrede S. IV — den Schüler soweit in

der Kenntnis der Formenlehre und der einfacheren syntaktischen

Regeln (ut, ne, (pnn. accus, absol., acc. c. inf. etc.) zu bringen, dafs er

mit Erfolg (sie!) die C;u\sarlektüre betreiben kann. .Mag auch dagegen
eingewendet werden, es trete ja ein sprachlich schon geschulter Schüler

an die Erlernung des Lateinischen lieran, so mufs man doch daraut

crwiedern, daüs der Schüler bei der Aneignung der französischen Sprache

denn docli in einer ganz anderen Welt der sprachlichen Anschauungen
und Ideen sidi L-w hat, die lateinische Sprache also für ihn ein

ganz unbekanntes Gebiet ist. Sollte al)?r trotzdem dieses „Experiment"
dem Lehrplanc des ReformgynmasiuHis gi liii;/en. so würden wir Lehrer

des huni. Gymnasiums gewifs nicht anstehen, sofort vor dieser

Leistung der modernen Gymnasialpädagogik als Besiegte die Segel zu

streichen.
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Wortkunde zu dem lateinischen Lesebuche für den
Anfangsunterricht reiferer Schüler, von Dr. J. Wulff,
Professor am Goethe-Gymnasium zu Frankfiirt a. M., 2. Auflage.

Berlin 1898, II und 156 S.

Wie das vorher besprochene Lesebuch, so verrät auch das dazu

gehörige Wörterbuch unstreitig in seiner Anlage im allgemeinen die

Thatsache, dafs es unmittelbar aus der Praxis hervorgegangen ist.

Da sofort dem Schüler vollständige Sätze, in denen nicht nur das
Verbum esse, sondern auch Formen der vier Konjugationen verwertet

sind, in den einzelnen Lesestückt n geboten werden sollen, so er-

scheinen bei den Vokabeln auch Verbalformen wie Kap. 1 donavil,

florebant, ornabant, Kap. 2 deducebant etc. Zwar vermag der Schüler

die vorgelegten Sätze mit Hilfe dieses „Schlüssels" ohne besondere

Schwierigkeit m übersetzen, aber die Konstruktion des Satzes, sein

Bau und seine grammatisch-stilistische Bedeutung mufs ihm teilweise

unverständlich bleiben, weil eben das Prädikat des Satzes für ihn ein

unlösbares Rätsel ist. Nohen den anL'cgebenen Vokabeln erfolgt auch
in genetischer Reihenfolge von Stufe zu Stufe eine Entwicklung der

einfacheren Regeln, an Beispielen veranschaulicht, wie 7 b mundus est

immensus, in* caelo alto sunt multae stellae; das A^jektivum richtet

sich (als Prädikat und Attribut) iku h seinem Substantivuin im Genus,

Numerus und Kasus u. s. w. ; auf gieidie Weise soll audi die Kon-
jugation, die wichtigeren syntaktischen Regeln etc. alhnählich bei-

gebracht werden, sodafs natürlich dadurch eine Grammatik überflüssig

wird, ludes eine solche Methode begegnet mit Recht schweren Be-
denken ; denn unmöglich werden die einzelnen Regeln, zumal dieselben

in den später gebotenen Übung.sstücken in grofser Anzahl erscheinen,

7. H. No. 43, 45, 85 so fest im Gedächtnisse haften, dafs sie dem Schüler

jeder Zeit gegenwärtig sind; ni. E. fehlt eben hier der logische Zu-

sammenhang in der Darbietung der Regeln, in Bezug auf die Be-

zeichnung der Quantität ist des Guten wobt zu viel gethan, .wenn man
Angaben ma S Romanos S. r>4, nnllö negötiö S. 74, de vltä decedere,

S. I2(). fwarnm aber gleich nebenan se abdicüre (mit Quanlitäls-

bezeichnung von äre), dTdrdiTü?) angeführt findet. Trellliche Dienste

für seine etymoiogisclien Studien leistet dem Schüler der Index der

in den Stöcken- 103 angeführten Vokabeln, denen ohne weiteres

Zeichen das davon abgeleitete französische Wort nachfolgt.

Es dürfte wohl am Schlufs die Bemerkung überflüssig sein, dafs

beide Hücher für den Gebrauch an lium. Anstalten ^ich nicht eignen,

dagegen t^anz gut an Hnn sog. Ueloi ini'vnuiasien Verwendung finden

können, tür die sie ja aucli beslinnnt sind.

Lateinische Lese- und Übungsbücher für Sexta bis

Tertia, von Pli. Kautzmann, Professor am Gymnasium zu Mann-

heim, Dr. K.Pf äff und L.Schmidt, Prolessoren am Gynmasium

zu Heidelberg, vierter Teil: Tertia, Leipzig, Teubner 1898, 214 S.
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Das Übungsbuch, welches ausschliefälich deutsch'lateinische Stficke

eniliäll, zerfällt in zwei gesonHertc AbscIintUe, für Ober- udd Unter-
tertia. Wälirond der ersle Teil die nominalen \^crl)airormen Ii— V)

sowie die i)afs<ätze und Temporalsätze behandelt, sind im letzteren

die konjimktionalen Nebensätze Gegenstand der Übungen. TrelUidi

ausgewählte Einzelsätze wechseln in richtiger Aufeinanderfolge mil
zusaronienhängenden Stücken ab ; leider ist die Zahl der ersleren sehr

gering, was ohne Zweifel als ein Mangel empfunden werden mufs.

Dai^e^ren besteht weitaus der ?röfste Teil des gebotenen Übungsstofies

aus Entlehnungen aus Cäsars bellum Gallicuni , da gemäfs der

preufsischcn Lehrpläne von 1892 die Auswahl und Verteilung der

Lt kture in beiden Tertien (Nepos und Caesar) fQr die Anlage des

Übungsbuches ausschlaggebend war' Doch es zeigt sich hierin ein

grofser Fehler; denn es imir- d r Si hülcr wold Überdrufs und
Lanpowoile empfinden, wenn ein und derselbe Stull' in der Lektüre

sowohl als auch im Übungsbuche unter dem gleichen Gesichtswinkel

immerfort wiederholt und breit getreten wird; wie fiberall, gilt eben
auch hier der Satz: variatio delectat. Allerdings möge dabei nicht ver-

schwiegen werden, dafs die Übungen, soweit sie sicli an Caesar an-

lehnen, durchaus keine Paraphrasen des ."^rhrinslellers bieten, sondern

gröfstni();^'li( lisle Unabhängigki'il vom Autor zeigen. Daher kann das

Buch allen Lehrern, welche nach Vorlagen für Schul- und Hausaufgaben
suchen, recht wohl empfohlen werden.

Straubing. Weissenberger.

Über die Latinitäl der Briefe des L. Munatius Plancus an

Cicero. Von Dr.* L. B e rgm u 1 1 e r. Erlangen und Leipzig , Deichert,

1897, gr.8^ 4+X+102S. Mk. 2,25.

Dem Gründer von Lyon hat vor wenigen Jahren Professor

E. Jullien mit seiner el(^;:rant geschriebenen llistoire de L. Mtmatius

Plauens <217 S.i in den Annalen der Lyoner Universität ein ehrendes

Denkmal gesetzt. Seitdem haben sich mit dem nicht unberühmlen
Kampfgenossen des Cäsar und Korrespondenten des Cicero auch zwei
deul 1 (ielehrto befafst, indem sie die Sprache seiner elf Briefe

(Cic. ad lam. X und XI 13 a) untersuchten und damit eine L'"k ko in

der weilschichtigen De-sermone-Literatur auszufüllen lioülen. l^iM iiat

A.Rhodius in dem ßaulzener Programm gehandelt de syntaxi Planciana

(32 ai""), 1896 hat er in seiner Dissertation de L. Munati Pland
sermone (40 S. 4^ die ganze Diktion der Briefe in gefftlliger lateinischer

Darstellung beleuchtet; kurz nachher ist auch die Pro^nanimabhandlmüg
(Regensburg, Altes Cynin.) und die vorliegende .M()Uogra|)hie von

liorgmüller erschienen, der seiner in der (Jruudlaj-'e frülior ent-

standenen Arbeit ihre Selbständigkeit wahrt, aber sich nalurgemäfs

doch vielfach mit Rhodius berfihrt.

Bevor ich auf die Abhandlung näher eingehe, sei mir eine all-

gemeinere Bemoikung gt^slatlet: Zu den vordringlichen Aufgaben der

Philologie sind meines Erachtens derartige Untersuchungen nicht zu
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rechnen. Sic sind wohl von Interesse und Belang, wenn der Stilist

als tonangebende Persönlichkeil die Sprachentwicklung seiner Zeit ge-

fördert oder gehemmt hat oder als imposante EinzelerscbcinnnK da-
steht. Von Plancus lielse sich das nicht gerade behaupten. Femer
sind, um solchen Untersuchungen eine feste Basis zu '^'chon, mehrere
Vorfragen viel genauer zu erledigen, als bisher geschehen, z. B.: Was
ist selbst in unseren besten Handschriften hinsichtlich der Orthographie
und Formenlehre als unverfälschte Überlieferung anzuerkennen oder
was haben die Kodexschreiber aus ihrer Zeit hinzugetban? Was ist

wohl schon bei der antiken Redaktion geändert worden? Welclie
Briefe sind aus der Vedcv der Korrespondenten sfllist geflossen, welche
von Freigelassenen oder Sklaven nach dem Diktat des Herrn go-

scliriebcn*)? Inwieweit haben verwandte Handschriftenklassen oder
* Handschriften und Epigraphik gegenseitig ein Korrektiv zu bilden?

Sonst haben Zusammenstellungen, wie oft partis für partes, norlt für

noverit, iuat für iuvat, lubet statt übet, aps te statt abs te geschrieben

steht, wenig Wert.

Uiiodius und BcrgmüUcr legen bei itircn Untersuchungen aucli

in solchen Dingen die kritische Ausgabe von Mendelssohn zu gründe.
Eine vergleichende Würdigung der Arbeiten läge nahe, wurde aber den
Umfang einer Anzeige weit überschreiten. Nur so viel sei gesagt: Sie

ergänzen sich gegenseitig, Rhodius sucht niehi die SpracheigenlüinÜLh-

keiten an sich zu erklären. Bergmüller durch zaldreiche Parallelen

von zeitgenössischen, früheren und späteren Schriftstellern und durch
Literaturnachweise zu beleuchten; Rhodius bespricht eingehender
Satzgefüge, Eurhylhmie und Figuren (zum grofsen Teil auf Grund
der Ciceronianischen Theorie, aber doch nicht erschöpfend), Berg-
müller Wörter und „Phrasen". Eine kleine Nachlese ist bei beiden

möglich. Doch lassen wir die Vergleichung und widmen ßergmüllers

Arbeit noch besonders ein paar Worte. Einleitungsweise (I—X) spriclit

er über die Persönlichkeit und die Geschicke des Plancus und seine

Latinilät im allgemeinen; die eigentliche Arbeit S. 1—95 behandelt das
Thema mit sicherer Beherrschung der einschlägigen Literatur fast allseitig,

aber nicht immer glücklicher Disposition; sie zerfällt in folgende neun
Abschnitte: I. Formenlehre (Deklination, Konj. etc.). Ii. Orthographisches.

III. Wortbildung, Wortauswahl, Wortzusammensetzung. iV. Einzelne
Wtn lt. r (wieder nach den Gruppen Suh^t.. Adj. u. s. w.). V. Phraseo-
logie (z. B. accessionem facere). VI. Zur Syntax (Ellipse des Subjekts

und Prädikats, Parataxe statt der ilypota.xe etc.). VII. Stilistik (Wort-

stellung, Satz- und Periodenbau, Breite und Abundanz des Ausdrucks
[vgl. Rhodius de loqueudi copia, de sermonis abundautiaj, rlieSorische

Darstellungsmittel, Efirze des Ausdrucks). VKI. Sprichwörtliche Redens-
arten. IX. Zusammenfassende Übersicht über das Sprachmaterial der
Plancusbriefe. In Abschnitt I und II waren die orlhograplii-cliou

Eigentümliclikeiten besser zusammenzufassen; derartige Schwankungen

') Muu beachte Ciuerus Klaj^e ad ij. fr. III ii, G: De liitinis v&ro, (j,uo me
T«rtam, nenio: iu mendose et Bcnbuntor et veneunt!
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wie cognorit und cognoYerit, mi — mihi, lubenter — fibenter, repren-
sione und reprchensione finden sich in Masse auch in anderen Hand-
schrifton^): selbst fide für fidei oder impetu für impelui sind keine

erheblichen Variationen. Wie unsiclior ?.. B. hi. roprensione nnd
äiinlichc Formen nur als vulgär anzuseilen, möge da?^ Scliwanken in

der Überlieferung von Ciceros rhetorischen Schriften (.Friedr.) zeigen:

de or. 1 9 U.60 zweimal comprenderint (daneben vehemenlius)« III 131
Gomprenderis, II 73 coniprehenderit, II 138 reprendendl, II 181 re-

prchens^io n. a Auch die synkopierten Formen cognorit (I GG/GT),

eognosse (II 3G2), requicsse (II iliH)) linden sich neben den vollen. Das
Gleiche gilt von der Wendung des Plancus deum benignilate (für

deorum b.)« in welcher Rhodins etwas Vulgäres, BergmuUer ,in dem
Zusammenhang etwas Feierliches* sieht. Selbst pulchre nosse (— bene
nosse), Ober das B. eingehend handelt (S. 42) und das allerdings an
den ünigangston anzuklingen scheint, wird man nicht als vulgär be-

zeichnen, wenn man bei Nep. Att. c. 13. 3 liest utrunique pulchre

(=bene) tacere posset. Auch in dem Ijuufigeren Gebrauch der Ab-
strakta auf io (exhortatio, efflagitatio, admonitio etc.) möchte ich nicht

den sermo cotidianus sehen; diese Substanliva sind, abgesehen davon,
dafs jede Kultursprache zu solchen fülu l , mein* ein Ausfliifs der

rhetorisch-philosophischen Bildung (gricch. <t/>.\ im. /«oc, deutsch ung,

heil, keit), wohl aber gebraucht Plancus mehr als andere Schrittsteller

Substantiva und zum Teil im Zusammenhang damit häufiger Prä-
positionalausdrficke; ein Sätzchen wie non est mihi Ignotus sensus tuus

(4,3) dürfte kaum Giceronianidi sein. Ungewöhnlich erscheintmir auch,

11,2 nulluni aliuiii recepluni habere nisi in bis partibus (für in has partes),

was 1 lullmann-Aiiilrcsen ja plausibel erklärt, aber mit keiner Parallele

belegt ; Berg, leimt die von Rhüilius(Progr. p. lü u. 53) gegebene Erklärung

ab (Arch. IX 151), ohne eine andre daför zu bieten. Auf den häufigen

Gebrauch von mi (mi Cicero, mi Plance) in der Korrespondenz wird

S. 80 richtig hingewiesen, aber die Bedeutung von mi war zu erklären

unter ITeranziehung von 24 Schlul's") propricijue tuum esse tibi

jjersuadcas; wohl einer der frühesten Vorläufer unserer Briefunterschrift

.Dein . . Dabei ist die Wiederkehr der Ciceronianischen Wendung
tibi persuadeas (persuade) zu beachten. Auch die Stellung 21, §
indicabo temerarium meuni consilium tibi ist wohl dem Bestreben
entsprungen, den von Cicero emptnhlfnen Schlufskrclikus zu be-

kommen, im oratorisehen Rhylhnuis burülul sich Plancus überhaupt
enge mit Cicero. An diese Stellung sei eine Figur angereiht, die

Plancus wie Cicero sehr häufig gebraucht, aber auch andre Schrift-

steller anwenden, die Figur der coniunetio (ad Ilerenn. IV^ § 38) —
Bhodius und Bergmüller berücksielitigen sie nicht, wie überhaupt
kaum die Hälfte der sog. Figuren (>. Auct. ad Herenn. IVi aufgezeigt

wird — z. B. 18, 1 consilium sequerer periculosum magis quam tutum.

Zu beachten wSre auch das Wortspiel 23.4 manus, quas

') Auäalleudorwtiyf haljen wir liior in den Tlaucusbriefen nicht die

Scbwankong von q und c, wie quuni, uuni; i|uuius — cuiua.

Vgl. auch ad fam. YIl 29 (Curins an Cicero).
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iustias in Lepidi perniciem armasäet, sibi adfcrre conatus est.

So licfson sich noch manche Ergänzungen und Berichtigungen zu (Icr

Ailx'it ^'oben, was ja nicht schwer ist, nachdem die zwei o«1er drei

Abhandlungen zur Vcrgleichung vorliegen. Aber ich wiederliole;

BcrgmüUers Sprachbetrachtung ist vielseitig und sorgfältig: auch der

Druck ist nahezu frei von *Fehlern — S. 29 steht Weymann für

Weyman ~. Willkonimen dürfte auch der Index sein, nur schade,

dals er manche Lücken zeigt (Tropen, Figuren).

Wenn am Schlufs die Zusammenfassung ergibt, dafs Plancus*

Diktion an Cäsar und die Gäsarianer und den stilistischen Ghoragen

Cicero sich anschliefet, zugleich archaische und vulgftre« aber auch
poetische Elemente boimischt und rhotoiisclie Schulung verrät, sn ist

das im ganzen ja richtig', aber das slili.-tischo Charnktorbild schoinl mir

zu wenig einheitlich und indivldnoll ^e/.eicluiet und niciit scharf genug

ausgeprägt, wenn auch zugegeben werden mufs, dafs die Gebundenheit

des einzetoen Römers auch im sprachlichen Ausdruck dies sehr er-

schwert.

Regensburg. G. Ammo n.

JLF, Am eis, Anhang zu Homers Ilias. V. Hefl. Erläute-

rungen zu Gesang XIII—XV von Dr. G. Hentze. Zweile berichtigle,

Auilage. Leipzig 1807, B. G. Teubner. 8". 145 S. Preis 1,80 iM.

Die in dem vorliegenden Hefte behandelten Bücher XIII—XV der

Ilias geben liinsichtlich ihres Zusammenhanges mit dem Ganzen und

der äitwidLlung und Darstellung der Begebenheiten zu mannigfachen,

mitunter schweren Bedenken Anlafs. Nur wenige Gelehrte rechnen

sie zu dem Bestände des ursprünglichen Gedichtes ; andere nehmen
erhebliche Erweiterungen der ersten Darstellung an. w;lhrend wieder

andere in der ganzen Partie von iV bis O 3a0 (so Schoemann, Jahrb.

f. Phtlol. 69 S. 18 ff.) oder O 591 (wie Kamroer, dsthet Komment
z. II. und krit-ästhet. Unterschgn. betr. d. Ges. MN80 d. II.) einen

späteren Zusatz erblicken wollen.

Schon N weist in manchen Abschnitten eine grofse Verwirrung

auf, so besonders in der Schilderung des Kampfes V. 361— G7!2, der

aucli durch Annahme von Interpolationen nicht abgeholf<Ni werden
kann. Noch schwerere Anslöfee erregt der letzte Teil des Buches
von 673 an. Der zusammenfassenden Kritik und Würdigung, wiesle

der Verf. (S. 23 f.) gibt, kann man durchweg zustimmen. Zu V. 237

av/n<ff(in\ ()' ligfii) nt/.ti ävd(^wv xai fiuka kvyQüiv, den IJ. übersetzt:

„vereint erweist sich auch von recht jämmerlichen Männern Tüchtig-

keit'* (Ameis-Hentze, Homers Ilias f. d. Schulgebrauch erkl. II. I.' S. 18)

lä&t sich vielleicht N 070 f. vergleichen : Kixa (T av xai xvdo<; 'txitioiv
\

€n?.£To und V. üH? übersetzen: ..ven ii.l kommt auch eine Tüchtigkeit

von sehr scliwachen Menselien zu stände".

In ^ ersciieiul zunächst die Einführung Nestoi-s und seine Unter-

redung mit den drei Königen sehr auffallend ; diese Besprechung hätte,

wie H. zuzugelben ist, eine weit passendere Stelle am Anfalle des
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Xni. Buches. Andrerseits ist aber auch das Bedenken G. Hermanns,
dB& es der Beratung zwischen Nestor und Agamemnon mit seinen

Begleitern riberlinnpt ni(ht bednrfl hätte, da lelzlere ebensogut wie
jener den Stand des Gefechtes sehen konnten, zurückzuweisen, wenn
gleich nicht mit don rtründcn, die Faerbcr dagegen geltend gemacht
hat (S. 54 f.). Bezüglicli der VV\ 135— 152, die schon Lach mann
verwarf, hebt der Verf. unter anderen AnstÖfsen den Umstand her-

vor, dafs dem Poseidon die Gestalt eines ,,gegen den homerischen

Gebraucli unbcnannlen" alten Mannes beigelegt werde (S. 59). Allein

H. selbst verwci.sl im Kommoiitur zu dieser Stelle (a. a. ü. zu V. 18G

S. 03) auf ^ rJ4, wo Athene dvdgi tixvia, also ebenfalls einem
nicht näher bezeicliueten Manne gleichend, die Weite der Würfe der

Wettkämpfer feststellt; und au&erdem Iftfet sich wohl auch 7.ur

Vergleichung heranziehen, wo die nämliche Göttin die Gestalt einer

gleichfalls unbenannten Jungfrau annimmt. Diese beiden St»^lI(Mi liefern

den Beweis, dafs es nicht iram und gar geg(?n den epischen ( J"brauch

yerslüfst, wenn ein Gott unter der Gestalt eines nicht benannten
Menschen erscheint Doch vermag freilich dieser einzelne Punkt an
dem Urteile über die VV. 1— dafs dieser Abschnitt an schweren
Mün^'cln leide und nicht zum ursprünglichen Gefüge gehören könne

(S. Gü f.), nichts zu ändern. Was sodann das Eingreifen der Here in

die Handlung belrittt, so ist dem Einwände, den Nutzhorn den An-
grilfen G. Hermanns entgegenhält, dafs diese Göttin erst am Tage
vorher beim Versuche mit Athene Zeus' Verbot zu trotzen den vollen

Ernst desselben erfahren 350 — 437) und, damals eingeschüchtert,

jetzt erst infolge des Vor<];^ohens des F^oseidoii wieder Mut gewonnen
habe wenn auch nicht ollen den Plänen des Zeus sich zu wider-

setzen, so doch durch List den Meergolt zu unterstützen, wohl gröfseres

Gewicht beizumessen, als der Verf. zu thun geneigt ist (S. 61). Auch
ist soviel gewifs, daCs Poseidon durch die Einschläferung des Zeus er-

mutigt nunmehr offen in seiner göttlichen Majestät hervortritt, wie

daä der Dichter durch d:ir^ dem Blitze gleichende Schwert (V. 380) und

das Anbranden des MmTes (V. 392) unverkennbar angedeutet hat.

H. gesteht selbst zu, dafs die Vorstellung des an der Spitze der Achäer
mit dem blitzgleiehen Schwert einherschreitenden Gottes, den da^ ihm
uulergebeue Element der Fluten durch gewaltiges Anbrausen gegen
die Küste elirt. .schön und grofsartig ist (S. GG). Bei Vergleichung der

beiden Abschnitte HO— oö? und 5it8-r>ii^ endlich nuilV man wohl

zu der Ansicht konuiien, dafs die Stücke neben einander nicht ur-

sprünglich sein kömien, auch wird man geneigt sein mit dem Verf.

(S. 68 f.) die VV. 440—557 für älter und die ParUe 508 fif. für einen

s[)äteren Zusatz zu halten. Wenn H. bemerkt, dafe die Schilderung

dov Kin/.''lkriiiii)fe HO— 557 durch geschickte Verknüpfung und lebrndif,'c

Darstclliwig auch in den Reden der Ein/.chicn sich auszeichne, s(j hätte

Wold auch auf «len eigentüudichen rarallelisnms des Ausdruckes hin-

gewiesen werden können, der in den Reden der Sieger und in den
auf die H< dt 11 iedcsmal folgenden Versen sich gellend macht (s. diese

Blätter XXXIV 478). Dem Schlufeurteilc des Verf., dafe die Erzählung
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in Ä die in iV gegebene Entwicklung ignoriere (S. 72), ist zuzustimmen.
Zu der zu V. 2t5 verzeichneten Literatur (S. 82 f.) mufs nacligetragen

werden Thieniann, Grundziigo der Iiomcrischen Modu<<ynf;ix , der

in niv eine subjektive, in «» eine mehr objektive ik'zeichiiuug der

Möglichkeit findet, und F. Glöckner, homerische Partikeln mit neuen
Bedeutungen. I. Heft: x^. 1897 (vgl. diese Bl. XXXV 631 ff.). Auch
niis der lehrroic-hen von H. gegebenen Hesprorhung von Fällen, in

denen «»' und x^ mit einander verbunden bei Hoiner vorkommen, er-

hellt, wie unbegründet die Aulstellungen Thieuianus sowohl als Glöck-

ners hinsichtlich der Bedeutung vim *f und S» sind.

Kein Teil des ganzen Epos hat liezuglich der Anordnung der
Ereignisse und der inneren Molivierung so erhebliche Bedenken hervor-

gerufen wie die Durstellung des Kampfes in O 2G3—389 und 405—7iG.

Doch erledigen sich einige dersell)on bei genauerer Erwa^mng. Wenn
schon die Alten an den Worten Poseidons i21:2

—

"IVl Anstois nahmen
und neuere Kritiker dem Aristarch folgend die Verse verwarfen, be-
schränkt sich der \vyL, gestützt auf triftige Gründe, darauf, V. SI4 zu
beseiligon (S lo:^v Ebenso ist es zu weil gegangen, wenn II oerner
(de e.vlr. (iraecorum discrim. Erlangen 1877) an der Ausführlichkeit

sich slöfsl, mit der Zeus 221—235 seine Befriedigung über den Rück-
zug des Po^don ausspreche, während man Näheres über den Zustand
des verwundeten Hektor und seine Wiederherstellung vermisse ; dar-
über werden wir ja durch die folgende Darstellung zur ("«enüge unter-

richtet. Auch der Umstand hat nicht das geringste Bedeijklirho, dafs

229 f. die Agis die Flucht der Achner In rbeiführt. wrdireiul sie nach

232 f. die Folge der neu erweckten Krall Hektors ist; die Flucht wird

eben von beiden Faktoren zugleich bewirkt. Was femer an den VV. 234 f.

befremdlich wirken soll, ist nicht zu ersehen. H. bemerkt fS. lOi),

dal's die Wiederherstellung Hektor.^ von Zeus selbst, nicht von Apollon

vollzogen werde, oln dahingehender Auftrag des erstcrr fi aii di(>stMi

somit überflüssig erscheine; aber die V. 242 erwähnte Einwirkung des

Zeus auf den OhnmAcbtigen heilt ihn noch nicht vollständig, das be-

weisen die Ausdrücke ^yoSqaviw» (S46) und Bfmvevce (näml. Apollon)

Hivoi nifü (262); mithin ist die Entsendung des Apollon durch Zeus
keineswegs zwecklos. Dafs lloktor 306 f. zu Fufs ist, wrdu'end er

352 ff. auf dem Streitwagen si< li befindet, bedingt keinen Widerspruch

und erklärt sich ex silenlio leiciil. Schwerlich mit Hecht tadelt 11.

die Anwendung des Z 506 IT. von Paris gebrauchten Gleichnisses auf
Hektor O 263— 268. An letzterer Stelle soll es offenbar die Eile

veranschaulichen, mit der Ileklor wieder auf dem Kampfplätze ein-

trini. Die ausführliche Zoiclniimg des Hnsses ist hier so wenig müssig

wie in Z; der wiedei hergestellte, mit neuem .Mute erfüllte Hektor

rühit sich so kräftig und stolz wie das wohlgeptlegte edle Rofs.

Übrigens, selbst wenn die ausführliche Schilderung des Pferdes hier

keinen Bezug auf den zu veranschaulichenden Vorgang hätte, wäre
dies bei Homer zu bennslandon? So scheinen wenigstens einige der

gegen diesen Teil des Ruclii's O (Mhobenen Bedenken nicht iiiiwider-

leglich zu sein. Aber ireilicli, der nicht zu beseitigenden Schwierigkeiten

BMIkT f. d. QymnaiitolmTlnilw. 3CSCVL Jabig. 20
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bleiben noch genuf^. Mitten in die Erzählung ilt s Kampfes ist die kurze

Scene zwischen Falroklos und Eurypylos 390 - 4U5 eingeschoben, welche

an diesem Punkte der E^nlwicklung und in diesem Zusammenhange der
Darstdlluiig begründeten Anstofs erregen mufs (S. 107 f.). Altes weist

darauf hin, daCs der Dichter dieser Stelle von den in N bis O 389
berichteten Ereignissen nichts wcifs: das Stück schliefst sich vielmehr

an die Teichoniachie d. i. M als an die dndn] in ä an. Im
folgenden müssen einige von H. zum Teil nacli dem Vorgange anderer

Gelehrten erhobene Beanstandungen als ziemlich belanglos bezeichnet

werden. So wird (S. III) hervorgehoben, dafs die Troer 406 zuFufe
anrücken, die Achäer dn^rn'^'en den Fciiul in Piialangen erwarten,

während 414 die Situation sich gajiz anders geslallel habe. Man hat

sich die Sache, wie es scheint, so zu denken, dafs ein Teil der Griechen

sich vor den Schiffen aufgestellt hat« ein anderer auf diesen selbst

steht. Aias' Standort ist jedenfalls auf dem Schiffe, auch 442, und es

ist nicht redit zu verstehen, warum die Worte, mit denen flas Konmien
des Tcukros erziihlt wird : Otutv ()t n'i ("(y/i naotffrri mit der Annalirne.

Aias belinde sich auf dem Schifte, uiivercinbar sein sollen. II. iindet

CS ferner auffallend, dals wir nach allen bereits vor den Schiffen sich

abspielenden Kämpfen V. 592 hören, dafs die Troer jetzt erst gegen
jene nnslnrniten. Allein in jedem derartigem Gefechte findet ein Vor-

nitkeii d(\s An^^reifers. ein Ztirückweiciien, ein VVicdcrvordringen, kurz

ehi ^\ anken stall. Wenn nun der Dichter sagt: iJ/etfir t;itaaavoi'io,

SO heilst das nicht mehr und nicht woiiger als ,fdie Troer fuhren
fort in ihrem Anstürme", — man beachte das Imperfektum — aber
nicht ..sie stürmten jetzt zuerst gegen die SchifTe". In der Häufung
der (lieichnisse 005 — G52 wird man kaum etwas Befremdendes finden;

gibt ja der Verf. selber zu (S. 114), dafs in ihnen, soweit sie die

Wirkungen der Angriffe Hektors veranschaulichen, ein Fortschritt zu
erkennen ist, indem zuerst die Festigkeit des Widerstandes seitens der
Achäer, daim aber Schrecken und Bestürzung, endlich ihre Flucht

gezeichnet wird; und wenn er einen Hinweis auf die gesteigerte

Thäligkeit lieklors vermif>l, .so ist dieser eben in dem durch die

Gleichnisse zur Anschauung gebrachten Verhalten der Griechen zu
erblicken. Dafs die Troer die von den Verteidigern verlassenen Schiffe

nicht sofort nelimen und in Brand stecken, ist nicht so schwer zu

bcLTi iffii
; solange sie den Feind sich noch gegenül)er wnfslen, mufsten

sie auf anderes bedacht sein. Man sielit, über einzelne Fragen lälsl

sich mit dem Verf. rechten; indes das Gesamturteil, das er über die

Gesänge N SO fällt (S. 121 ff.), wird durch das Gesagte nur insoweit

berührt, als man bezüglich des XV. Buches sich im Hinblick auf das,

was eben gegen eine Beilie von H. erhobener bezw. vertretener Be-

anstandungen erinnert wurde, lieber der eingangs erwähnten Ansicht

Schoemanns anschliefsen wird, der nicht das Ganze wie der Verf,

sondern nur O 1—390 verwirft. So sind denn N 8 und O 1—390
als eine unmotivierte und zwecklose Unterbrechung des Zusammen-
lianges zu betraclilen, die im iiisprünglichen Plane des Epos keinen

Platz geiiabt iiuben kium. Manches hal die Vermutung für sich, da£$
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zwei Motive für das Eingreifen des Poseidon in N und S mit einander
vorscliinolzcn sind : <la-- eine, dafs Zeus von selbst die Augen vom
Karnpf(! abwendet, das andere, dafs Höre durch ihre List den Gemahl
bolhörl ; eine derartige Kontamination würde vieles, was in der jetzigen

Geslall des Epos befremdend und störend wirkt, erklären. Zu S. 125

<0 25) ist nachzutragen, dafe das Adjektiv dCrix^ von W. Schulze
(Quaest. ep. 471 f.) aus t}Sia(a)ep'jg : aCa(tf)€xi?e abgeleitet wird; aus
let/.feror Form wären dann «CaxK und «'CT(X*['-" onfstandcii. Nnch dieser

Etymologie rrgäbo sich für das Wort die Bedi utiing .iiiuiurhrirlich".

Doch genug dieser grölslenteiis doch nur ziLinlich nebensücliliche

Dinge berührenden Bemerkungen! In der vorliegenden Bearbeitung des

V. Heftes des Anhangs zur Ilias haben wir eine Leistung von um-
fassender Gelehrsamkeit und umsichtigem Scharfsinn anzuerkennen, die

sich von zweifelsüchtigor Hyperkrilik und blindem Konservatismus gleich

weit entfernt hält. Nicht blofs durch die sorgfältige Berücksichtigung

der niederen wie höheren Kritik, auch hinsichlUch der etymologischen,

grammatischen und Ästhetischen Erklärung bildet der .Anhang" ein

wortvolles, dankenswertes Hilfsmittel, dem in der Schule Homer er-

klärenden [>chrer ebenso unentbehrlich wie domjonigen, der auf irgend

einem Teile dieses weiten Gebietes wisseuschatüich thälig ist.

München. M. Sei bei.

Ausgewählte Komoedien des Ar ist oph an es, erklärt

von Theodor Kock. III. Bändchen ,,Die Frösche". IV. Autl.

Berlin, Weidmann 1808. (2 M. 40 Pf.)

Den im XXXil. Bande dieser Blätter (p. 124 IT.) angezeigten

neuen Auflagen von den „Wolken*^ und «,Vögeln** Ist nun auch
eine solche der Frösche" gefolgt, ein Beweis für die Nachfrage nach
der lieliebten Ausgabe sowie für den unernuldelen Eifer des bewährten
Bearbeiters. Diesen Eifer beweisen auch in den ,,Frr):schen" vor allem

die Verbesserungen und Zusätze in den Anmerkungen, die sowolil

neue Gredanken des Herausgebers als auch anderer Aristophaneskenner

oder neue Belege aus Schriftstellern enthalten. So hat Kock z. B. in

der Erklärung von öimoxsT fv. 1423) sich für die Bedeutung von

„gebiert schwer" (Herwerden ergänzt yraj'/i/^i') entschieden, die er

ifrüher verwari. Nach ovnfQ JtayoQa«; 320 nimmt er jetzt nur <Jt)fi

{^(Jev) als einzig mögliche Ergänzung an, sowie den Ausfall eines Verses.

Die Partikeln jt^tm 4^^(1047) werden aus Ar. Wo. S72, sowie aus Sophokles
und Plato belegt, aber /.u ihrer Stütze ein Vers eingelegt, da sie

allein keinen Salz bilden können. Wecklein, auf den in den o.Kegolischen

und kritischen Bemerkungen wiederholt Be/.ui,' genommen w^ir(l. ninmit

eine Teilnahme des Dionysos und Xantliius an dem Spollgesange 416 £f.

an, was K. als undenkbar bezeichnet, da diese erst 431 hervorzutreten

scheinen. Berücksichtigung fanden ferner für die Erklärung besonders

Leewen, Blaydes, Blümner (Technolog.), Wilamowilz, auch Gilberts ,,Bei-

träge z. inneren Gesch. Athens im Zeilaller d. [lelop. Krieges", denen

die im weseutlichen sonst unveränderte Einleitung in einigen Ab-
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weiclmn^'cn von der 3. Aufl. folgt. Fast ganz gleich geblieben ist der
Text, und auch die toxtkrilischon Bemerkungen weisen keine auf-

fallige Vermehrung auf. Eigene neue Vermutungen brin<jl K. zu v. 32
(vvv für at'), *J3Ü (>iot äti' k<siiv). Zustimmung linden u. u. ^öo tt'/MV

(Wecklein) ffir Iwm, 506 inav»Qa*(^ (Poekel) für dnav»Q, (im Text
sieht irrtüniHch iniiQi>g(txtt'\ 901 h'ittv (Madwig) für Atiat (auch in

den Text aufgenommen). 9C>*) xav ^t/t^friov rrannaiT^ (Wecklein). 1100
tX^^iir (Nauckl für toynr. ÜUM dvinfoiiii ; I lerwcnlL'ii) für fifv tf hQfi.

in einem eigenen Anljang (p. ii'J llj wcrdi-ü die verschiedenen Ver-

suche der Erklärung und Verbesserung zu den Versen 788—790 be-
spKx hen: Kock selbst mödile zur Bosoitiguug des anslöfsigcn xaxffro^

ein Adji ktiv mit der Bt drulung „freudig, herellwiliig, ruhig", xtrxJ/Xoc

od. x'^-^'/"-' vorscldagon , wi'tui dieses Wort bei Arislophanes vor-

käme; man liätte dadurcli einun befriedigenden Gedankengang, da
zu sämtlichen Verben in V. 788—91 Sophokles Subjekt wftre.

Mönchen. Wismeyer.

Eberhard Nestle, Einführung in das Griechischo Neue
Testament. Zweite, vermehrte und verbesserte Auflage. Mit lOlland-

schi iflen-Tafeln. Güttingen, Vandenhoeck und Ruprecht 1899. Broch.

M. 4.40: geb. M. 5.20.

Wenn Nestle in seiner Schritt ., Bengel als Geloluipr, ein Bild für

unsere Tage" (in den „Marginalien und Materialien" und als Sonder-
at>druck Tübingen 1893) die Hoffnung ausgesprochen hat, es werde
mit der Zeit soweit kommen : nemo theologus, nisi philotogus, so muCs
man ihm im Blick auf die theologische I/ileratur der letzten Jahre

wohl recht geben. Das Interesse für die })hilologisch-hislorische Er-

forschung der Urkunden des Christentums hat in ungeahnter Weise
zugenommen. Es sei nur auf Zahns Geschichte des NeutestamentUchen
Kanons, auf Hamaclcs Geschichte der Altchristlichen Litteratur, auf
die Kirchenväteransgaben der Wiener und Berliner Akademie, auf die

Arbeiten von Blafs über l.ukrisevangelium und Aposlelgeschiclilo, auf

seine Grammatik des ncuteslamenllichen (iriechiseh, auf die Bibelstudien

von Deifsniann hingewiesen. Philologen und Theologen wetteifern in

der philologischen Bearbeitung der chrisMichen Literatur. Nalurgcmfife
stehen die Forschungen über den Bibeltext im Mittelpunkt. Für da?:

Alle Testament hat einer der gi-rifston Grlehrleri unseres Jahr hundorts.

Paul de Lagarde, in seinen erstaunlich zahlreichen I-ublikal Ionen eine

Fülle von Material zusammengel ragen. An seinem Sarge (25. Dez. 1891)

hat Wilamowitz darauf hingewiesen, wie Lagarde unter dem Einflüsse

von Karl Lachmann bestrebt war, die philologische Methode der Text-
kritik für die Urkunden des ClJri^l(•^tluns in Dienst zu stellen; wie
er das für das Alle Teslamenl lei.sleii wollte, was Lachmann für das

Neue unlernonmien hatte. Freilich hat er das Ziel nicht erreicht, dem
er zustrebte, wie es überhaupt ein einzelner nicht erreichen kann; aber
er hal vielen den Weg gezeigt und sie zu eigener Arbeit angeeiferl.

Audi Nestle darf sein Schüler genannt werden, wenn er es auch nicht
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durch die Vorlo.sungen, sonrloi n dun li di«» Bücher Lagardes geworden
ist. Der ijeuteslamenlhchcn Textkritik soll vor allem das vorliegendo

Buch dienen, und wie sehr das hiteressc für diesen Zweig der hiblischen

Wissenschaft erwacht ist, geht schon daraus hervor, dafe bereits andert-

halb Jahre nach dem Erscheinen der ersten Auflage (Sommer 1897)
eine zweite iiöli^ wurde. Der Inhalt bietet auch soviel des Intcres^^ante^,

da Ts es wohl begreinich ist, wenn sich das Buch bald viele Freunde
erwiub. Der erste Abschnitt (S. 1—27) enthält die Geschichte
des gedruckton Textes seit 1514. Wirlemenhier die wichtigstai

Ausgaben des Neuen Testamentes l[cnncn von der Gomplutensisdien
Polyglotte des Kanlinals Ximenos (1514) an bis zu den neuesten Ausgaben
von Schjott (1897) und Haljou (1898) und der vortrefflichen kleinen Hand-
ausgabe von Nestle selbst (Slullgart, Priv. Wnrtt. Bibelanstalt 1898).

Das Wertvolle an dieser Literaturübersicht ist, daCs wir eine Menge
interessanter Einzelheiten Aber diese Ausgaben und ihren Text er-

fahren, die man sonst nur schwer aus weit zerstreuter Literatur zu-

sammensuchen kötmte. Namentlich zeichnen sich die biblingrni)hischen

Angaben durch (lenauigkeit und Heichhaltigkeit aus. Der zweite Teil

(S. 20—128) behandelt die Materialien der neutestam entliehen
Textkritik und bespricht deshalb die Handschriften, die Übersetzungen
und die Schriftstellerzitate. Von den Handschriften sind die wichtigen

oder aus irgend einem Grunde merkwürdigen aufgezählt und be-

schrieben; zuvor aber enthält das Buch einen sehr reichhaltipen Ab-
schnitt über Handschrilleiikunde (Schreibmaterial, Format, Interpunktion,

Slichonietrie u. dglj, der auch dem mit den Handbüchern von Gardt-

hauseUf Blafe, Thonipson Bekannten manches Nene bringt. In dem
Abschnitt über die Übersetzungen ist das syrische, lateinische, ilgyp-

tischo, gotische, äthiopische, arim nische, geor^'ische und arabische Neue.
Testament imter dem CJesichtspunkt besprochen, inwiel'ern die Text-

geschichte daraus Gewinn schöpl'en kann. Dabei ist überall auch auf

die neuesten Funde (Sinai-Syrer) und PublUoitionen Bezug genommen.
Kürzer ist der Abschnitt Aber die Sehriftstellerzitale. Hier wird an
einigen Stellen der neuen Origenesausgabe Koetschaus gezeigt, wie nötig

. diese neuen Ausgaben für die Kenntnis des von den betr. Schriftstellern

benützten ßiheltextes sind und welche Umsicht nötig ist, um bei den
Schriftstellern in den Bibelzi taten den richtigen Text herzustellen.

Das dritte und umfangreichste Kapitel <S. 124—S65) trftgt die

Oberschrift : Theorie und Praxis der n e u t c s t a m e n t -

liehen Textkritik, und gliedert sich denmach in zwei Teile.

Im ersten sind die mannigfachen Probleme besprochen, die sich teils

bei jeder textkritischen Arbeit, teils speziell beim Neuen Testamente
ergeben. Es ist ja hier die Aufgabe liesonders schwierig. Auch al>-

gesehen von der Fälle des Materials, das sich aus der Menge der Hand-
schriften (bei Scrivener-Miller 3^29!) und aus der indirekten Über-
lieferung ergibt, erscliwert hier manches den Weg zu sicheren Re-
sultaten. Dogmatische iM wagungen, Rücksicht auf Parancislellcn, be-

wufste Fälschungen haben die Fehlerquellen vermehrt. Auch lassen

sich Torschiedene Rezensionen, wenigstens einzelner Schriften, bis in
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frühe Zoil zurückvertolgcn. Wir wissen, &di< niMii sicli schon im 2.

und 3. Jaluhundert um Lesarten geslritlen bat und dafs in den ver-

schiedenen Zentren der Kirche, wie Alexandrien, Konsfantinopol Rom,
auch verschiedene Texte Ansehen und Giltigkeit hatten. Über alle

derartigen Fragen orientiert uns dieser Abschnitt, und im folgenden

sind viele einzelne Stellen, vor allem der Evangelien, textkritisch be-

handelt. Ich glaube nicht, dals viele, mögen sie auch noch so gut

mit dem Texte des Neuen Testaments vertraut sein, hier gar nichts

Neues und Belehrendes fänden. Überhaupt bringt das Buch neben der

Orientierung im grofsen sehr viel Beiehrung im einzelnen. Eine staunens-

werte Kenntnis der Literatur, nanieiitlich auch der englischen, ermög-
licht es dem Verfasser, viele Angaben in den verbreitetsten Hand-
büchern zu verbessern. Jedem, der sich mit philologischer Erforschung

des Neuen Testaments beschäftigt, wird das Buch unentbehrlich werden.

Da ich anndtnic, dafs die 2. Auflage nicht viel länger der Nach-
frage genügen wird, als die erste, so möchlr ich für eine Neubear-

beitung einige Wiiii.-die aussprechen. Zunäelisl trägt die vorliegende

2. Autlage doch zu sehr die Spuren rascher Arbeil. Die umfangreichen

Nachträge S. 368—282 sind schon ein Zeichen davon. Uak ein

Teil schon gedniclct war, bevor der andere im Manuslcript fertig war,
macht sich an verschiedenen Sl eilen namentlich durch Wiederholungen
fühll)ar. Auch die Druekkorreklur ist nicht so sorgfältig wie in anderen
Arbeiten des V'erfassers. Einzelne Abschnitle fallen ehvas aus dem
Kähmen des Buches und können bei einer näclislen Aullage ohne
Schaden wegbleiben. Manches liefee sich kürzer fassen. Das Register

bedarf noch sehr der Erweiterung. Ferner ist oft nicht genug darauf
Rücksicht genommen, dafs das Buch doch vor allem Anfangern dienen

will. Das gilt besonders für die Abkürzungen : es ist doch nicht von

jedem Studenten vorauszusetzen, dafs er weifs, was ZdPV bedeutet

oder welche Schrift mit „Nestle Sst." gemeint ist. Auch weil viele das
Buch als Nachschlagewerk benützen werden und es solchen nichts hilft,

dafe eine Abkürzung beim ersten Auftreten erklärt ist, niufs man wün-
srlien, dafs (>in Verzeichnis der Abkürzungen vorausgeschickt werde.
Möge es überlian]»t ileni Verfasser möglich sein, für eine Neubearbeitung
genug Zeit zu gewinnen, um den ihm massenhaft zuströmenden Stoff

zu sichten und möglichst zusammen zu fassen, damit das Buch nicht

im gleichen Mafse wie bisher (288 S. ge^'eii \-29 S.) wachse! Dann
wird sieh ^n wifs der \Viiti-r)i erffilleii, dafs sich das Buch immer mehr
in den Händen der Theologen und Plniologcn linden möge.

Nürnberg. Otto Stählin.

Emil Ii en rieh. Die sogenannte polare Ausdrucks-
weise im Griechischen. Neustadt a. d. H. löU'J. Gynmasial-

programm. 81 S.

Der Verl. untersucht diejenige Ausdrucksweise, welche, um die

Gesamtheit der einem Gebiete des Lebens zugehörigen Erscheinungen
zu bezeichnen, zwei Fälle nennt. Der Ausdruck „polar" ist für das,
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was S. 3 durch Beispiele verdeutlicht und in den späteren prinzipiellen

Erörterungen gemeint ist, zu eng; er hat nur die Fülle im Auge, bei

denen die zwei äufserslen Gegensätze einer Reihe, ,,dic beiden Pole",

oder doch ncgensfilze als Verlrolor alles dazwischen Liegenden ge-

nommen werden. Die S. 0 II. gebotene gute Auswal j1 von lehrreichen

Beispielen aus der griechischen tragischen Literatur beschränkt sich

allerdings auf den Polarismns.
Zu bedauern bleibt, dafs der Vorf. seinen Zweck nicht dahin

steckte, ,,die Entwicklung des Sprachgebrauchs in chronologisch-histo-

rischer Heihenfolgi' festzustellen" und ,,das Material", wenigstens inner-

halb gewisser zeillicher Grenzen, „mögUchst vollständig zu sammeln'*.

Der Wert, den die Beobachtung des Polarismus für die Textkritik hat
(S. 4), wäre erst so recht m erkennen. Der Satz des Xenophanes,
dal's ein Gott ,,unter Göttern und Menschen" (fr. 1) der gröfsle ist,

der zu Streit iihor den Monotheismus des Xenophanes Anlafs gab,

findel wohl als Wirkung einer regressiven Assoziation" (S. 28) seine

Erklärung
;
vgl die S. 1 1 f. besprochene Ausdrucksweise des Herakleitos.

Das B^treben Henrichs geht eigentlich dahin, das Wesen
des in sehr vielen Sprachen vorkommenden Gebrauchs -ZU ergründen
und so die Unterlage für einzelspracliliche Untersuchungen zu sichern.

Die polare Ausdrucksweise beruht nach S. 12 auf einer ,,Verbindung"*

in welcher die einzelnen realen Teile gleichsam in einem gemein-
samen idealen Bedeatnngszentmni zosammeninfinden , damit dem
Ganzen Gewicht und Stutze gegeben werde. Wenn sich diese

' Erscheinung in den verschiedensten Sprachen, nicht-indogermanischen
wie indogermanischen, findet, so wird das damit erklärt, dafs sich

jede Sprache die Urlypen dazu neu schuf. Assoziationserscheinungen

seien es, auf welche die polare Ausdrucksweise zurückgehe (S. :28

;

über die Bedeutung des Formelhaften üi der Sprache s* S. 21). In-

dem der Gedanke oft vorauseilte, komme es nicht selten vor, dafe

die zweite Vorstellung der Verbindung zur Bildung der ersten den

Anlafs gebe. Von einer Urschöpfung sei jedoch beim Polarismus nicht

die Rede. Die meisten Schöpfungen dieser Art seien wohl Analogie-

bildungen (S. 30).

Dies die Hauptgedanken des ernsten, in die Tiefe der Sache
eindringenden Versuches, den v,'Iy hier zur Anzeige bringen. Er ent-

hält viel ZutrefTendes und ist wohl geeignet, das Unlogische vieler

polarer Ausdrucke zu erklären. Indes scheint mir das Gewicht des

logischen Denkens etwas unlerschülzl. Mag der letzte Teil des l^ro-

gramms aüch (ür den nächsten Zweck der Arbeit zu weit ausholen,

so ist dieselbe doch als ein erfreuliches Zeichen dafür zu begrüfsen,

dafs sieh, wohl unter dem P^Influfs der Panischen Prinzipien der

Sprachgeschiclite'", unter unsern Philologen die philosophisrho Auf-

fassung der Sprache mehr und mehr Geltung verschallt (s. auch das

klar geschriebene Programm von Lörrach 1899: Julius Keller,
„Denken und Sprechen**).

München. Adolf Dyroff.
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Freytags Sammlung französischer und englischer
bchriftsl eller. Leipzig, Verlag von Freylag 1897.

Alis diesei- in iliror Anlage in Band 33 S. oyj IT. ilicser BläUer
näher besprochenen Öanualung li(^en weiter zur Anzeige vor:

Sjchlflter, Dr., Französische Gedichte. Für den Schul-

gebraUch ausgewählt. Geb. Mk. 1.40.

Der erste Teil dieser Gedichtsammlung enthält neben einer guten
lind reichen, fast ausschließlich der neueren Zeil — von Corneille

finden wir mir die Sthildernng des Kampfi-^ mit den .Mauren; von
•Moliere die JScene 7 des II. Aktes aus den Femines Savantos; von
Racine einige der scliönslen Stellen aus Athalie u. Morl d'Hippolyle;

on Lafontaine natörlich eine gröCsere Anzahl von Fabeln ~ ent>

noninienen Au.-<lese eine kurze jedoch alles Notwendige berührende
Verslehre und Notices biogra|)hi<iues, welche in ihrer Bündigkeil dem
Lehrer willkoninieii sein werden: der /.weife Teil die sorgfältig be-

arbeilelen Anmerkungen — S. 14-1 zu S. 83 fülll Daudin st. Dandin
auf - sowie das Wörterverzeichnis. Für die mittleren und oberen
Klassen erscheint das Buch wohl geeignet, eine etwas tiefer gehende
Bekanntsc liaft mit den besten Erzeugnissen der französischen Poesie

zu vermitteln. Darüber, ob die alphab. Reihenfolge der Verfasser

wirklich die beste sei, lieüse sich rechten; gewisse rein äufserüche
Vorteile hat sie allerdings.

Hector Malot. Sans famille. Für den Schulgebrauch

herausgegeben von B. Lade. 2 Teile geb. Mk. 1.60.

Nachdem Malots .,En famille" in diese Sammlung aufgenommen
war. durfte aucli das nodi bekanntere Gegenstück dazu nicht fohlen,

das in packender JSeliildening die (losehiehto eines Findelkindes erzählt,

welches nach abenteuerlichen, gefahrvollen Wanderungen von Frank-
reich nach England und der Schweiz schliefslich seine Familie wieder-
findet. Zu bedauern ist, dafs bei der Kürzung des zweibändigen
Werkes in das Bändchen einer Schulausgabe so mancher schöne Ab-
schnitt ansgesrliiedeii werden miifste: doch ist aiuli so die Er/.älilnng

noch ein anziehender StotV für milth ir Khi-^Hfii oder PrivatlekUii e.

Text, Anmerkungen und Würterverzeiduiis siml gut bearbeitet und
gedruckt.

Bruno, ü., Los Enfants de .Marcel. Für d. Schulgebrauch

herausgegeben von Fr. ^Vüllenweber. 2 Teile geb. Mk. 1.50.

Mehr nofh als das schon früher in diese Sammlung aufgenommene
Buch ,,Le Tour ile la France" der bekannten Jugendsehriftstcllcrin E""'

Fouillee wird dieses Bändchen unserer Jugend getullen, welches die

Erlebnisse eines nach schwerer Verwundung mit der Armee Bourbakis
1871 in die Sihweiz geflüchteten Sergeanten und seines als „enfant

de troupe" mit dem Begimente ins Feld gezogenen Sohnes in fesselnder
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Weise schildert. Der jugendliche Leser begleitet in Gedanken Marcel
nach dem Kriege zunächst in die Gegend von Bordeaux, wo der ver-

diente Invalide Po>tbeaiiiter wird, und spriler nach Algier, wo er von

einem Verwandlen ein Gut ererbt. Das iimfangroiclio Ori^^inal ist

geschickt gekür.6t; wo immer es nötig war, sind Anmerkungen gegeben;

an Drnckfehlorn fielen beim Durchlesen nur auf S. 4 Z. 3 u. 4 Trcn-
nungs-, bezw. Unterscheidungszeichen; S. 38, 14 Asuce; S. G5, :21 G»-;

S. 9G, 19 ja sl. la; S. 17^ mnago st. nienag*?. Ref. kann das Bänd-
chen für die Millellilassen aller Schulen bestens empfehlen.

C I a r e t i 0 . Jules. P i o r i 1 1 e. Für den Schulgebruuch hcraus-

gegoln-ii vuii Dr. Tli. Engwer. 2 Teiie geb. Mk. l.ÜO.

„Pierille'', eine einfache, aber hebliche Dorfgeschichte, spielt im
fruchtbaren P^rtgord, der Heimat der Eltem des Verfassers, welcher

die Sitten und Gebräuche und die Bewohner dieser alten Grafschaft

mit eben so liebevoller I4ingabe dem Leser vor Augen fülirt, wie

Alphonse Daudet jene iler i'rovence oder Tlieuriet die von Lothringen.

Auch hier ist der Originaltext geschickt gekürzt und mit einem aus-

führlichen Kommentar nebst Wörterbuch versehen, deren Umfang
wahrscheinlich den für eine solche Lektüre hohen Preis des Bftndchens

veranlafete.

\jiiic. D'Arbonville, Resignation. Für den Schulgebrauch

herausgegeben von Prof. Dr. F. Wawra. 2 Teile, geb. Mk. I.IO.

Dieses Bändchen unifafsl zwei Erzählungen, die schon genannte
Resignation und eine „Une Vle heureuse" betitelte, welche die poetisch

veranlagte Verfasserin eben so wenig wie ihre übrigen Werke für die

Öffentlichkeit bestimmt hatte. Die Behauiiltmg des Herausgebers,

.M"" D'Arbonville verdione OS, bei ihren Landsleuten allgemeiner bekannt

zu sein, als es thatsächlich der Fall ist, soll durchaus nicht bestritten

werden, denn die beiden hier veröfifentlichten Novellen verraten viel

Geist und grofse schriftstellerische Begabung; aber als eine für die

Jugend empfehlenswerte Lektüre vermögen wir diese tief melancho-
lischen, liypersentimentalct) Geschichten nimmermehr anzusehen; .saj-d

ja doch die Verfasserin selbst von ihnen : „Je ne vondrais pas qu' dies

fussent lues par ceux qui sont heureux." — Drucklegung, An-
merkungen und Wörterbuch zeigen Sorgfalt.

Rambert, Les Cerises du Valion de Gueuroz et La

Batoliere de Postunen. Für den Schulgebrauch herausgeg. von Ober-

lehrer Dr. Pfefter. 2 Teile geb. Mk. l.()0.

Von den beiden Erzählungen ITdirt nn= dii" erste in (li(^ Borge

des Rhonethaies und in die furchtbare Gorgo du Trienl, die zwoite

an die Ufer des Vierwaidslalter Sees. Raniberl versteht es meisterhaft,

Umd und Leute zu schildern und wird in dieser gut bearbeiteten

Ausgabe in mittleren Klassen gerne gelesen werden.
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Dickens. Charles, The Cri ekel on 1 Ii o Hoarth. Für

ilcn Selm l'^'cbrauch herausgegeben von Prof. Dr. Heim. 2 Teile mit

12 Abbildungi ii geb. Mk. l.GO.

Prof, Heim h'ifsl jet/.l seiner schönen Ausgabe lies .,Christ rnas

Carol" eine ebenso vorzüghche (ier reizendsten unter den Diekenssche«!

Weihnachtserzflhlungen folgen. Di« eilLlärende Einleitung und die

zahlreichen, ausführlichen Anmerkungen erleichtern die Lektüre des
wegen seiner grofsen Schwierigkeilen m \V(>nig gelesenen .Märciiens

ungemein, so dais auch dieser Band allseitigen Beifall ünden wird.

Trollopef Anthony. Drei Erz&hlangen. Für den Schul-

gebrauch herausgegeben von Dr. GoUinger. 2 Teile geb. Mk. *1.50.

V'on A. Trollope, einem der fruchtbarsten engl. Homanschrifl-

sleller der ncm rcn Zeil werden in vorliegendem Bändchen drei kleine

Erzühlungen goljolen, von denen die rrsli^ in Suez, die zweite in

Irland, die dritte in Süd-Amerika spielt, und die einen angenehmen,
leichten Lesestoff etwa für mittlere Klassen oder für Privatlektfire bilden.

Mrs. Craik. Cola Monli. Für den Schuigebr. herausgeg. von

Prof. G. Opitz. 2 Teile g.'b. Mk. 1.40.

Die lebenswahre". s{>anii('iid i^oschriebeuc Oesehiehle der bekannten

Verfasserin des heule noch gern gelesenen „John Halifax, Genlleman"
wird man um so lieber im 3. bezw. 3. Jahre des engl. Unterrichts ein-

mal als Lesestoff wählen, als sie. wie die nieislen der Jugendschriflen

.Mr>. Craiks. eine gesunde .Moral enthrdt und in passender Kürzung
mit guten Anmerkungen geboten wird.

Stories froro English History. Für den Schulgebrauch

herausgeg. von Frl. Johanna Bube. 2 Teile mit 16 Abbildungen und

1 Karte, geb. Mk. 1.80.

Diese aus den besten Geschichts- und Lesebüchern (Freeman,
Green, Von^'c etc.) gesaniin* Itt n, sorgf&ltig bearbeiteten und durch
gule Abl)ildungcn auch anschaulich gemachten Bilder und Erzfihlungen

aus der englischen Geschichte sind für den Unterricht auf fast jeder

Stufe sehr zu enipfehlen. Die als Einteilung gegebene Übersicht über

die englische Geschichte zeichnet sich durch Kürze und Richtigkeit aus.

U!if"r don zahlreichen in letzter Zeil erschienenen Bänden dieser

Sammlung sind zum Gebrauche an Gymnasien oder Realgymnasien
geeignet:

1. Loli, 1 mpressions de voy age. Herausgeg. von Dr. Pfeffer.

Mk. 1.50. Gute Auswahl aus „Au Maroc*S „La Galil^e'* und „Man
Frere Ives"; sorgfältig bearbeitet.

2. Sie b 0 n E r z ä h 1 u n e n von Fr. Ci)i)pce, A. Daudet,

L. Halevy elc. Herausgeg. von Prof. Dr. Pariselle. Mk. 1.70. TreÜlich
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ausgewählt und vorzüglich bearbeitet, wie die früheren vod Pariselle

besorgten B&ndcfaen; für Klassen- u. Pdvatlektüre.

3. Gombe, Pauvre Harcel. Herausgeg. von Prof. WüUen-
weber. Mk. t.60. Spannende Erzftblung für mittlere Klassen u. Privat*

leklüre; sehr gut bearbeitet.

4. A. Daudet, Le Petit Chose. Herausgog. v. Dr. G. Balke.

Mk. 1.50. Besonders für Privallektüre; bei Klassen luitlüre dürften

Kapitel XX—XXIH besser aLisgelassen werden.

5. George Sand. La mare au diable. Herausgcg. von

Gg. Keil. Mk. 1.50. Sorgmitig bearbeitet.

6. Taine, Les origines de la France contemporaine.
Herausgeg. von Dr. 6. Rolin. Mk. t.60. Für die Oberklasse passend.

Gut ausgewflhit und bearbeitet; Wörterbuch nicht vollständig genug.

Femor:

Brassey. A voyage in the Sunbeam. Herausgog. von

A. Strecker. Mk. 1.25.

Green. Englands First Century under the Ilouse of

Hanover. Herausgeg. v. Prof. Dr. H.Müller. 2 Teile ä Mk. 1.50.

Für obere Klassen sehr zu empfehlen.

Hcnty, On the Irrawaddy. Herausgeg. v. Dr. P. Reimann

Mk. 1.50.

Ascott Hope. An Emigrant Boy's Störy. Herausgeg.

von Dr. Klapperich. Mk. 1.50.

MoreStories forthe Schoolrooni. Herausgeg. von J. Bube.

Mk. 1.50.

München. Wölpe rt.

Sammlung französischer und englischer Schrift-

steller für den Schul- und Privatgebrauch. (Erschienen

bei Velhagen A Klasing).

Lieferung 60 u. 63. GoUection of Tales and Sketches. Herausg.

V. Dr. G. Groth, Ober!, a. d. st&dt. Höheren Schule für MAdchen in

Leipzig.

Lfg. 60 (101 S. M. 0,75) enthält als erstes Stück unter dem Titel'

Tliroe months in Weimar eine bei aller Ironie wohlwollende Schil-

derung Weimars aus dem Jahre 1S55 aus der Feder George Eliots.

Rider ilaggard schildert eine Elepliuutenjagil. Ouida erzählt die Gc-
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schichte einer Italienerin, die einen weiten Weg zurücklegt, um ihren

Sohn, der mit seinem Rcgimont vorübermarscliiei l. zu sehen, ihn aber
von Hitze und Eiinndung gofölel anlrifll. Archibald Forbe«; beschreibt

die Schlaelil bei Sedan. Jeromc K. Jerome macht in On furni-lied

apurlnients allerlei humoristische und traurige Uemerkungen über das

Elend in Dachkammern. Mark Twain bringt eine sehr komische Be-
schreibung der Arten, einen S( hnupfen zu heilen. Die meisten dieser

Stricke enthalten seltfMic Wörter und sind nur für eine ()hiM-k!a--o

geeignet. Das beig^ebene Wörterbuch (3ü Pfg.) besteht aus 100 teilen!

Die Lieferung 63 (130 Seiten, M. 0,90) enthält von Mrs. Craik
((Md Stones) die Beschreibung eines Ausfluges nach Stonehenge; von

J. Fayn (A faithful servanl) die Erzählung, wie ein junger Engliiider

durch seinen treuen Diener von der Si»iel\vnt <reheilt wird. Henry
James (Two excursions l'rom London) sciiilderl ein Derby-Rennen und
eine Universilätsfeier in Oxford. R. L. Stevenson (Will O'lhe Mill)

erzählt eine seltsame CJeschichte von einem Müller, der scheinbar ohne
Grund seine Verlobun;.,' rm kgängig marlil und Junggeselle bleibt. Dieses

Stück scheint viel zu schopcnhauerisdi lür eine Schtllklasse. J. A. Froude
bietet eine Rei.Tebesciueibung : From San Francisco lo iNew York. Das
hiezu gehörige Wörterbuch (30 Pfg.) enthält 127 Seiten!

Lieferung O^J. Collection of Longer English Poems. 1. Bändclien

herausg. v. Dr. .Max Benecke, Oberlehrer am Fricdrichs-Werderschen

Gymnasium in In rlin. 150 Seiten, M. 1,20.

Es enthalt von Thumas Moore: Paradise and the Feri (18 Seiten),

nebst The Fire- Worshippers (71 Seilen). Letzteres Gedicht scheint

mir fdr eine Schulickture nicht recht zu passen. W. Gowper ist durch
John Giipin T) Seilen) verlrel i Von Ci)leridge finden wir den Ancient

Mariner i-l'A Seileni. I'imh v s i^ li(iiies siiul die Gedichte King Leir

and Iiis Ihree Daii-Iilers -owie King John and Ihe Abbat of Canter-

bury (7 und 1- Seiten) entnonunen. Goldsmith's Deserted Village (15 S.)

bildet den Schlufs.

Liel'erunts' ''». lland)les (hrough London Streets. IltTausg, v.

Dr. iL Limelmaini. < »berl. a. d. Friedrichs-Werderschen übcrrealschulc

zu Berlin. 1 li> .Seilen. .M. I.OO.

Diese Auszüge aus den Werken von llare, Pascoe, Fry. Rout-
ledge, LoHie u. a., denen 14 Abbildungen und ein Plan von London
beigegeben sfind, können mit Hilfe weiterer vom Lehrer herbeizuschaffen-
der Abbil(hu]gen geniif<reieh geniaclil werden. Mit der Beschreibung
dei- Gehäiide sind auch viele historisch" inid literarische Angabeji und
Anekdoten verknii|)ft, wodurch der Monotonie, die in vielen ähnlichen
Werken herrscht, vorgebeugt wird.

Lieferung 70. Ann Fraser-Tyller, Lcüa, or Ihe Island. Herausg.

V. Ernst Wetze!, Prof. a. d. Luiscnschule zu Berlin. 105 Seiten, M. 0,90.
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Diesos Büchlein, das eine anspruchslose Robiusonadc t'ur Mäddion
enthftli, war ursprüngllcb fQr die Kinder des Bruders der Verfusserin

geschrieben. Da es haoptsclchlich für die weiblicho Jugend borechnet
war, kommt es fär unsere Schüler weniger in Betrachl.

Lieferung 72. A Ilislory of English Literalure, Bearbeitet von

Dr. Karl Feyerabend, Oberl. am Francisceuni in Zcrbsl. 170 .Seiten,

M. i,50.

Dies mit 29 A))bildungon, darunter eine Seite aus der ßeowulf-
handschrift, ausgestattete Buch ist aus Terschtedenen Autoren geschöpft,

aber ohne dafs man Lücken wahrnähme, oder dafs der FIcrausgeber

sich in onglisdior Prosa versucht hätte. Die Darstellung beginnt mit
Beowüir und ondot mit Longfellows Dichtungen. Verdienst des

in Prima lesbaren Buciies beruht in der geschickten Auswahl des
Stoffes und in der gebührenden Berücksichtigung des biographischen
Elementes. Ref. hat das Buch mit Vergnügen gelesen. Eine aus-
fiilnliche Besprechung von M. Krummaclier steht in den Neueren
Sprachen VII. Band 1899 p. ö!2i> IT.

Lieferung 74. Edgeworlh, Drei Erzäldungen. Herausg. v. Prof.

Dr. Emil 6rul>e, Direktor der Sophienschule zu Berlin. 92 Seiten. M. 0,60.

The Orphans, Forgive and Forgct und The Basket-Woman sind

^ie Überschriften der drei einfachen und doch nicht uninteressanten
Gescliichten, die dem jungen Leser den Segen der Arbeit, der Fried-

fertigkeil und der Ehrlichkeit zur Erkenntnis zu bringen bestimmt sind.

Lieferung 97. G. Bruno, Le Tour de la France par deux enfants.

Herausg. v. Dr. W. Wüllenweber, Oberl. a. d. Friedrichs-Werdersclicn

Oberrealschule in Berlin, Mit einer Üliersichtskarte. 132 Seiten. .M. 1,00.

Diese Ausgabe ist nur ein Auszug aus dem im Jahre 1891 schon

in 215. Auflage erschienenen Original, doch aind die Lücken nirgends

bemerkbar. Die Erzählung ist abgeschlossen und besclireibt in inte-

ressanter Weise eine teils zu Fufs, teils zu VV'agon, teils zu Schill

zurückgelegte Rundreise von Pfal/burg ül)er Marseille, Gelte, Bordeaux,

(valaiö an iliren Ausgangspunkt. Die Tendenz ist höchst moralisch,

ohne aufdringlich zu wirken; eine beigegebene Karte von Frankreich
gestattet den ganzen Weg zu verfolgen. Die Sprache ist einfach;
das Bucli pafst für unsere Vll. Klasse. Wir haben nur einen einzigen

Druckfehler bemerkt: Seite 129 Z. 15 lies en cchange statt cn change.

Lieferung 99. Franvois Coppee, Pariser Skizzen und Erzählungen.

Herausg. von Prof. Dr. A. Krause, Oberl. am Friedrichs-Werdcrsclien

Gymnasium zu Berlin. 101 S. M. 1,00.

Diese Lieferung enthftU sechs reizende Erz&hlungen : La eure de
mis^re (52 S.); L'odeur de buis (10 S.); Mon ami Meurlrier (10 S.);

Le morceau de pain (10 S.); Un accident (12 S.); Lc Parrain (8 S.).
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Der Schwierigkeit nach wärde sich diese Lektüre für die Oberklasse

eignen, doch darf ich nicht verhehlen, dafs man an der ersten und
der fünften £rzäh!ung als SchüLerleklüre Anstois nehmen könnte.

Lieforiinjr lOi. Arthur Good, La Science amusante. ExpiTiences

de i)hysi(|ue et geomelrie piMiique. Herausg. v. Dr. G. Hamme. Ober!.

am Friedrichs- Realgymnasmm zu Berlin. Mit 25 Abbildungen im

Te.xt. 8r> Seiten. M. 0,75.

Dieses Büchlein enthält die Beschreibung von 50 physikalischen

Versuchen, die aach der Laie ausfüliren kann. Die Sammlung dürfte

sich zur Privattektfire für Schüler eignen, die für derartige Beschäftigung

Sinn haben.

Lieferung 105. George Duruy, Biographies tVliommes celebres.

Herausg. v. Dr. G. Franz, Prof. am Wettiner Gymnasium zu Dresden.

95 S. M. 0,90.

In diesem Auszug stehen d'w Hiugrapliien von Sokrates, Ale-

xander d Gr., Julius älsar, Vergil, Muhammed, Karl d. Gr., Jeanne
d'Arc, Columbus, Vasco de Gama, Michelangelo, Haphael, Bayard,

Papin, Franklin, Montgolfier und Livingstone. Man könnte vielleicht

wünschen, die Franzosen stärker vertreten zu sehen. Das Büchlein

eignet sich schon für die sechste Klasse.

Lieferung 106. Hector Malot, En Familie. Herausg. v. Dr.

M. Benecke, Oberl. a Friedrichs-Werderschen Gynmasium in Berlin.

168 S. M. 1,20.

Man liest hier die unterhaltende Geschichte eines Knaben, der

einen mit abgerichteten Tieren (Hunde und ein Äffe) herumziehenden
Ilaliener, der früher Opernsänger gewesen, begleitet. Der Leser l)e-

dauert ant Schlüsse dieses Auszuges, dafs er nicht die weiteren Er-

lebnis.se Remis erfährt. Die Ausgabe eignet sich für die Vll. Klasse.

Lieferung 107. 6. Bruno, Francmet. Herausg. Dr. W. Wüllen-

weber, Oberl. a. d. Friedrichs-Werderschen Oberrealschule in Bertin.

134 Seiten. M. 1,10.

Über den Inhalt dieser Geschichte hat Referent schon im 32. Bande
dieser Blätter S. 308 berichtet. Die Ausgabe von Breischneider und
die obige nnlerscheiden sich nur durch die Auslassungen. Bald fehlt

eine Stelle in der einen, bald in der an<leren Ausgabe. Die vorliegende

Ausgabe ist jedoch um 40 Pfennig billiger als die bei R. Gärtner in

Berlin erschienene Ausgabe Bretschneiders.

i^ieferung 108. D'Ilerisson, Journal d'un officier d'ordonnance.

Herausg. v. Prof. Dr. A. Krause, Oberl. a. Friedrichs -Werderschen

Gymnasium zu Berlin. Mit 2 Übersichtskarten. 134 Seiten. M. 1,10.
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Das Buch ist zu Ijokannt, als dafs man etwas zu seiner Em-
pfehlung 7.U sn^on bmui htL'. Ilinsiclillifh der Anmerkung zu Seile 11

Zeile 14 ist darauf aufmerksam 7a\ machen, dafs gousset die Hodeutung

von Geldbeutel nur in alter Zeit halte, heutzutage aber nur Hosea-
Ifischchen oder Uhrtasehe bedeutet Offlee auf derselben Seile ist zu
frei mit „Küche** ubersetzt; das Richtige wflre „Speiselcammer**,

„Bedientenzimmer'*.

Lieferung ill. A Iravers Paris. Ans Originallexten zusamnien-

gostollt von Prof. Dr. A. Krause, Oberl. a. Friedrichs -Worderschen

Gymnasium zu Berlin. Mit 18 Abbildungen im Text, einem Plan von

Paris und einem Übersichtskärtchen der Umgebung von Paris. 193 Seiten.

M. 1,30.

Dieses Buch eignet sich yornehmlich für Lehrer und technische

Schulen. Von den 41 Kapiteln behandeln 14 hervorragende Bauten
zu Paria, deren Beschreibung doch noch andere Pläne und andere
i\!)])ildungen als die beigegebenen nötig macht, wenn sie nicht ihren

Zweck verfehlen soll. Wer die Bauten gesehen hat, fühlt sicli durch

diese Beschreibungen lebhaft daran erinnert, wer sie aber nicht aus

eigener Anschauung kennt, kann sich ohne Detailabbildungen keinen

recliten Begriff davon machen. Die übrigen Kapitel dagegen sind

leichter verständlich, doch kann der Berichterstatter die BofiiiThlung

iiiclit unterdrücken, dafs eiur so lange BesdireibuDg einer Stadt im
Ünterriciit ermüdend wirken dürfte.

Lieferung 114. Guerre de 1870/71. Rteits mixtes parChuquet,

Hörisson, B^zier, Hal^Ty, M*** Bdssonnas, Doussaint. Herausg. v.

Prof. Dr. A. Krause, Oberl. a. Friedrichs-Werderschen Gymnasium zu

Berlin. Hit einem Obersichtskärtchen. 118 S. M. 1,00.

Es findet sich liier eine Schilderung der Schlacht bei Sedan
(Chuqnet), die Erzählung der Flucht der Kaiserin Eugenie aus Paris

(D'H(''ris=on). die Beschreibung einer Ballonfahrt aus Paris mit Landung
in Norwegen (Bezier), Bilder aus Tours (Halevy), die Erzählung derFluclit

eines Verwundeten zu seinen französischen Landsleuten (Boissonnas),

und endlich die Darstellung des Obergangs der Armee Bourbakts in

die Schweiz (Doussaint). Aufsor diesen Stucken ist noch ein Ballon-

brief abgedruckt, der im Oktober 1870 von den DeuLschen aufgctangen

wurde. Die uieisten dieser Erzählungen sind fesselnd j sie eignen sich

am besten für die VIII. Klasse.

Verhandlungen des achten allgemeinen deutschen
Neuphilologen tage s vom 30. Mai bis 2. Juni zu Wien.

Herausg. von dem Vorstände der Versammlung, Hatnuner u. Berlin

1898. Verlag von Carl Meyer (Gustav Prior). 142 S. M. 2.00.

Dieser Bericht ist für jeden Neuphilologen anziehend, der die
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Str(">nmngen der Gegenwart in Bezug auf die Unterrichtsmethode mit
Teilnalinie verfolgt. Abgesehen von den Erlriulerungen , die Prof.

Dr. Scli« 'fTlor auf^ Dro^rlon vor einem ivleineron Kreise zu Mol irres

Bühne, von <ler ein Modell ausgestellt war, und dem Komödionhaiiso
am kursflchsisehen Hofe gab, wurde nur ein literarischer Vortrag

gehalten, nämlich über Leopardis und Lenaus Pessimismus, von Privat-

docent l)r. Arluro Faiiiit lli aus Innsbruck- Die übrigen Vorträge
waren methodischer und pädagogischer Art, so derjenige des Geh.

Rcgierung?:rat& Piof. Dr. Müncli: Über die Bedeiiluiig der neneron
Spraclien im Lehrpluii der preufsischen Gymnasien, worin der Satz

vorkommt: ,,Zu den Fftchcrn, die im Rahmen des Gesamtlehrplans
nur eine bescheidene Rolle spielen, gehören die neueren Sprachen
an den Gymnasien. (Dabei sind dem Französischen an den preuläi-

schen Gymnasien im Ganzen 10 Stunden, fast das Doppelte unserer

Stundenzahl, zugewiesen). Der Gedanke, dafs die neueren Sprachen
berufen seien, mit den alten vollständig in die gleiche lleihe zu treten,

dafe sie durch Gleichartigkeit und Gleichwertigkeit des Wesens und
des Betriebes an den gymnasialen Anstalten jenen Sprachen einfach

zur Seite treten müfstcn und an den realistischen sie schlechthin er-

setzen, dieser Gedanke ist gegenüber einer sachgomäfsen Beurteilung

der Din^e nicht haltbar, und mit der Anschauung, dafs die Ablösung
der einen durch die anderen überhaupt an der Zeit sei und keinerlei

Verlust, ja nur Gewinn mit sich bringen werde, wollen wir uns emst-
lich gar nicht bescliäftigon."

Hierauf folgte der Vorlra;/ dos Realgymnasialdirektors Walter
aus Frankfurt a. .M.: tJber Schulreform und l\ofornischulen in Deutsch-

land. Ein weilerer Vortrag über die Refornnnelhode in den oberen
Klassen der Realanstalten wurde von Prof. Dr. G. Wendt aus Ham-
burg gehalten, von dessen Thesen die bemerkenswertesten folgende

sind : ,,Die Beherrschung der Sprache ist das oberste Ziel des Unter-

richts; den l^riterrichtsslolT bildet das fremde Volkstum. Die Unterrichts-

sprache ist französisch oder englisch. Das Übersetzen in die Mutter-

sprache beschränkt sich auf die Fälle, wo formelle Schwierigkeiten

dazu zwingen. Das Übersetzen in die Fremdsprache ist nur ge-

legentlich zu üben. An Stelle der Grammatik wird im Anschlußs

an die Liklüre die stilislisch-idiornatische Seite der fremden Sprache
betont, und für die Synonymik das Verständnis geweckt. Die

Klassenlektüre, vorwiegend moderne Prosa, hat in erster Linie die

Kenntnis des fremden Volkstums — der Realien — zu vermitteln.

Es empfiehlt sich für Obersekunda die feste Einprägung des äufseren

geschichtlichen Rahmens, der Geographie des Landes und Topo-
graphie der Hauptstadt: für Prima die Einführung in <lie für die

gegenwärtigen Zustände entscheidenden Perioden der Geschichte; Be-

sprechung bedeutsamer Tagesereignisse. Das Technologische ist in

bescheidenem Umfange zu berücksichtigen. Den Dichtern ist nidit

mehr als ein Semester zu widmen; zu bevor/uiriii sind Werke- mit
nationaler Färbung. Lil( i ahngescliichlc ist in jeder Form ausgeschlns.sen.

Die schrilllichen Arbeiten sind freie und tragen ausschliefsUch den
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Charakter der Nacherzählung oder Nachbildunnf. Zwischendurch em-
pfehlen sifh Diktate." — Der nun folgende fesselnde Vortrag von Prof.

Alex. Winklcr aus Mühriscli-Oslrau hebt im Gegensatz zu den vorher-r

gehenden Vorträgen die Mängel der Retbrui hervor. Er legt dar,

wie das Kind d^e Mattersprache erlernt, und beim Vergleich des
Vorganges in der Natur mit der sog. natürlichen Methode findet er,

dafs sie fast nichts mit einander gemein haben, wobei noch das Mifs-

vcrhältnis in der Zeitnienge zwischen natürlichem und schulmäfsigeni

Sprachunterricht zu erwägen sei. In der auf die beiden letzten Vor-

träge folgenden Diskussion fielen rechts und links heftige Worte ; man
kann fest sagen, jeder wollte etwas anderes, darum wiurde auch keine

Übereinstimmung erzielt. An Unterhaltungen fehlte es bei dieser

Zusammenkunft in Wien nicht: ein Festmahl, ein Empfang im Rat-
haus, Festvot Stellungen in den Theatern und ein Ausflug nach dem
Schneeberg naiimen mehr Zeit in Anspruch als die Verhandlungen.

München. W o h 1 1 a h r t.

Hecht Dr. W. und Lother H., Beispiele und Äufga ben aus

der Buchstabenrechnung ffir Gymn. etc. Nfirnberg, Fr. Korn,

1895. 1.80 M.

Vorliegendes Buch soll die Ergftnzung, bezw. den vorbereitenden

Teil zur Sammlung von Beispielen und Au(j||aben aus der Algebra von*

Th. E. Schröder bilden; es umfafst daher nur die sieben Rechnungs-
operationen und enthält hierin das für die humanistischen und tech-

nischen Mittelschulen Notwendige. Das Übungsmalerial ist systematisch

geordnet, vereinigt einander nahe stehende Aufgaben unter einer Gruppe,

und ist so reichhaltig, öbSs es in einem Jahre nicht ersclK)pft werden
kann ; besonders die vermischten Reduktionen ziehen wohl alle haupt-

sächlich vorkommenden Fälle in Betracht. Der Druck ist sauber und
deutlich, Druckfehler scheinen fast keine mehr unbemerkt geblieben

zu sein.

Sammlung der Aufgaben des Aufgaben-Repertoriums
der ersten 25 Bd. derZeitschr. f. math. u. naturw. Untcrr.

hsg. V. J. G. V. Hoihnann. Leipzig, B. G. Teubner 1898.

Der vorliegende Band enthält in systematischer Anordnung die in

den Jahrgängen V—XXV der bekannten Zeitschrift erschienenen Auf-

gaben aus den Gebieten der Algebra, Zahlentheorie, Analysis, (leometrie

und Physik. Ist der weitaus überwiegende Teil derselben auch für

den Mi ttelschulun Lei rieht nicht direkt verwertbar, so gibt die Samni-,

lung dem Mathematik-Studierenden und -Lehrer reichlichen Stoff fQr

eigene Schulung und Fortbildung und gewährt dut > h nenieksichtigung

ausländischer Fachzeitschrifleri Uüd Aufnahme zaldreiclier Aufgaben

aus diesen zugleich nianch inlere.-santen Einblick in die dort bevorzugten

Gebiete. Die Autlösungen konnten mit Rücksicht auf den Umfang des

Buches keine Aulhabme finden, sie können aber mit Hölfe der bei-

aUMor f. d. OjmaMlalfldnilw. ZZXVI. Jatug. 21
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gegebenen Hinweise leicht in der Zoilschrifl selbst — deren leichle

Zugänglichkeit der Gebraucli dieser Sammlung also voraussetzt ~ gc-

fonäen werden. —

Richter Dr. A., Arithmetische Aufgaben mit besonderer

Berücksichtigung der Anwendungen. Leipzig, B. G. Tenbner 1898.

Diese Aufgabensammlung ist in erster Linie bestimmt, die Erfüllung

einer Resolution anzubahnen, die der „Verein zur Förderung des

Unterrichtes in der Malliematik und in den Naturwissenschaften" in

seiner Jahresversammlung 1894 annahm: „es möchten die Atnvendungon
auf die Verhältnisse des wirklichen Lehens und der tiiatsächlichen

Naturvorgänge in den Aufgabensanunlungen eine weit gröfsere Berück-

sichtigung finden, als das zur Zeit fast fiberall der Fall ist". Die StolF-

auswabl entspricht den Bestimmungen der neuen preufsischen Lehr-

pläne, aufserdem sind noch beigegeben Aufgaben aus der Wahrschein-
lichkeitsrechnung und solche über Näherungswerlbestimmungeu durch
Keltenbrüche. —

Liegt nun nach dem Ubengesaglen der Schwerpunkt dieser Samm-
lung in den eingekleideten Au^ben, so kommt doch die Arithmclik

als etwas Selbständiges durchaus zur Geltung in den genügend zahl-

roiclion rein formalen Beispielen, die innner den Anwenrlnngen vor-

angehen; in ihnen ist nicht nur das Fortschreiten vom LeichleriMi zum
Schwereren berücksichtigt, es sind auch stets kleine Gruppen zusammen-
gehöriger Aufgaben gebildet. Was die eingekleideten Aufj^aben be-

trifft, so sind hier bis zur Schneeballsammlung wohl alle Verhältnisse

aus N t ir und Gesellschaft in Betracht gezogen, die überhaupt einer,

für Mittelschulen angemessenen, mathematischen Formulierung fähig

sind. Neben den ja auch sonst in besseren Sarnmlungen nicht un-

benutzt gebliebenen Gebieten der übrigen nuilhemalischen Fächer, der

Chemie und der math. Geographie ist es insbesondere die Physik, die

in allen ihren Teilen reichiiches Material lieferte: mid zwar Material,

das nicht blos zur Veraiisciiaulicliung ci'iL'- jihysikalischen Gesetzes,

sondern wesentlich zur Einübung und Wiederholung niath('ma!isclM?r

Sätze dient. Etwas dürilig sind nach der Meinung des lief, die Uenten-
rechnungen bedacht, die in unserem modernen Leben eine so gro&e
Rolle spielen ; es ist hier nur die gewöhnliche, aber im Geschäflsleben
doch eigentlich seltenste Form der sofort beginnenden Rente durch
uberHüssig viele l^oi^piele vertreten. w;lhrond die durch unsere soziale

Gesetzgebung am liäuiigslen und wiclitiv-;!' ii Lrcwordctie Form der auf-

geschobenen Rente mit periodischer Lui/.ahluug kleiner Beträge ganz
unberücksichtigt geblieben ist —

Die Resultate mit zum Teil ausföhrliclun I>läuterungen sind in

einem eigenen Hell erschienen, das nur an Lehrer gesandt wird.

Den malheniatischen Unterrii ht zu ])eleben und lur die Schüler

anregend zu gestalten, ihn zu konzentrieren und seine einzelnen Teile

untereinander und mit dem physikalischen Unterricht zu verknüpfen,

dazu ist das Buch ohne Zweifel wohl geeignet; aber auch, wem die
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allgemeine Arithmelik für sich Selbstzweck isl, wer nicht gewillt ist,

die ihr zagewiesenen Stunden mit fremdem Ballast zu beschweren,
wird sich der Sammlung gerne und mit Nutzen im Qbrigen mathe-
matischen und physikalischen Unterricht bedienen.

Rechenbuch f. d. unt. Kl. höh. Lehranst. v. Fr. Bufsier.
Dresden, L. Ehlerniann, 1899.

Arithmeti schos Rc^'^clhoft ncbsl WiLdciholungslareln von

Dr. W. Eichhorn. 4 lletle. Leipzig, B. G. Touluier 1900. l,."0\r.

J. Lösers prakt. Rechenbuch f. deulsciio Schulen, f. höh.

Lehranst. bearb. von Fr. Jost. 2 Teile, Weinheim, Fr. Ackermann,
1899. ä 1 Ii ungeb.

Aufgabensammlung f. d. Rechenunterricht y. Dr. E.

Sftrchinger n. Dr. V. Estel. 3 Hefte. 2. verb. A. Leipzig,

B. G. Teubner 1899.

Das erste der vorstehenden BQcher, ein reines Übungsbuch, ver-

einigt in einem Bande den gesamten für den Rechenunterricht vor-

geschriebenen Lehrstoff in einer Auswahl und Anordnung, wie sie den
Preufsischen Lohrplänon von 1892 entspricht; also: die vitM- Grund-
rechnungsarten für ganze, unbenannte und einfach benannte Zahlen,

dann für mehrfach benannte Dezimalzahlen; die Lehre von den Brüchen
und Dezimalbrüchen; Dreisatz, Mischungs- und Prozentrechnung. Das
Übungsmaterial gliedert sich durchweg in Gruppen zu je vier gleich-

artigen Aufgaben, innerhalb der ein/einen Abschnitte nach dem Grade
ihrer Schwierigkeil geordnet ; Klainnicrausdrücke sind in umfang-

reichem Mafee beigezügen. Die Resultate werden in einem besonderen

Bändchen nur an Lehrer ausgegeben. —
Das 2. Weric enthält, abgesehen von kurzen Wiederholungstafeln,

die eben so gut auch hätten Aveggclassen werden können, nur Regeln,

und zwar für den gesamten Arilhmetik- und Malhemalikunlerricht

am Gymna.sium. In fortlaufender Numerierung steht links die Frage

(Stichwort), rechts die Antwort Das Buch ist „als Ergänzung zu

einem jeden Lehrbuche der Arithmetik" zusammengestellt; sein Ge-
brauch neben einem .solchen würde bei dem verschiedenen Wortlaut

der Regeln für den Schüler seiir häulig ein Umlernen bedeuUm; eine

genaue Befolgung der beigegebenen „Gebrauchsanweisung für Schüler"

würde wohl auf rein meclianischen Drill hinauslaufen : Ref. kann sich

daher von seiner ZweckdienUdlikelt nicht überzeugen ; eher noch glaubt

er, da6 sich der angehende Lehrer seiner mit Nutzen bei der Vor-

bereitung bedienen kann.

Das 3. Bucli gibt, auf 3 Hefte verteilt, ein umfangreiches Ubungs-

material, ohne jede Regel, für den Rechenunterricht: die Grund-

rechnungsarten mit unbenannten und benannten Zahlen; Dezimal- und
gemeine Brüche; Schluis-, Prozent-, Zins- und Diskont-Rechnung.

Verfasser berücksichtigten besonders die Forderung, dalk der Rcchen-
21*
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unlericht dem Unterrichte in der Algebra vorzuarbeiten habe; daher
finden sich an allen possenden Stellen Aufgaben in Torrn von oinfachon

Gleichungpn, ebenso eingrekleidoto Aufgaben, die sofort zum Ansatz

einer solchen Gleichung führen. —
Theorie und Anwendung unifaCsl das lelzle der oben angeführten

Bücher. Hervorgegangen aus den in zahlreichen Auflagen weit ver-

breiteten Löser sehen Rechenbüchern für die deutsche Schule, behandelt

es in ausführhcher methodischer DarslelUing und slrenf;: systematischer

Anordnung, immer vom leichleren zum schwereren, von nnindhch zu

schriflh'ch zu rechnenden Beispielen vorwärts sclueitend, nach jedem
Abschnitt das Gelernte in Wiederholungsaufgaben zusammen&lsend,
das gesamte Rechenpensum der Mittelschulen. Der 1. Teil enthält die

vier Grundrechnungsarten mit unbenannten und benannten Zahlen,

Teilbarkeit, gemeine und Dezimalbrüche, wobei dem al)^'ekürzlen Rechnen
ein ausführlicher Abselinilt gewidmet ist, und eine Formenlehre. Inder

die einfachen Körperlormen, dann Winkel, Dreieck, Viereck und Kreis

betrachtet, beschrieben und verglichen werden; nebst einem Obungs-
stotr zum Zeichnen und Berechnen. Der 2. Teil enthält die Schlu&-
und Prozentrechnung mit ihren mannigfalligen Anwendungen, Ge-
sellsrhafts-, Teilungs- und Mischungsrechtinng, Verhfdtnisse und Pro-

portionen, eine Einführung in die Algebra und eine geometrische Formen-
lehre mit zahlreichen Aufgaben über die Berechnung der Flächen,

der Edrper-Oberilftchen und -Inhalte. —

Mathematisches Formel buch für höhere Unlerrichtsanstalten

von Dr. J. D eler, neu lierausg. v. £. Arndt. 4. Aufl. Berlin, iL Kocken-

stein. 0,90 M.

Eine übersichtlich angeordnete, möglichst vollständige Sammlung
von Formeln aus den Gebieten der allgem. Arithmetik und Algebra, der

Planimetrie, Stereometrie und Trigonometrie, analytischen Geometrie,

Differential- und Integral-Rechnung.

Elementarmethodische Behandlung der Logarithmen
und ih r e r A n w e n d ungen von H. Herrmann. Gotha, £. F. Thiene-

mann 1899. 1,20 M.

Im 1. Teile gibt der Herr Verfasser eine ausfiilirliche methodische
Behandlung der Logarithmen, berechnet /.unaclist liir Seminare und
für den Selbstunterricht ; im 2. Teil, die Anwendungen der Logarithmen
betitelt, berährt er kurz trigonometrische Rechnungen, um sich dann
de.-le) eingehender mit Zinseszins- und Rentenrechnungen zu befassen;

liier entwickelt er in übersichtlicher, deutlich gegliederter Darstellung

die verschieiienen. in unserer Zeit zu so grofser volkswirlschafl lieher

Bedeutung gelangten Aufgaben der Kenten- und Versicherungs-Rechnung.

München. L. S o n d e r m a i e r.
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Lehrbuch der analytischen Geometrie bearbeitet von

O. Fort und 0. Schlömilch. II, Teil. Analytische Geometrie

des Raumes von Dr. 0. Schlömilch, K. S. Geheimer Rat a. D. 6. Auf-

lage. B^rbeitet von R. Heger in Dresden. Mit in den Text gedruckten

HofaochniUen. B. 6. T. Leipzig 1898.

Vor 45 Jahren verliefe das Buch zam erstennude die Presse

und heute gehört es noch zu den am meisten beliebten Lehrbüchern
der analytischen Raumgeometrie — Beweis genug für die Vorzüglich-

keit des ^V^^^ke^. Oass im Laufe der Zeit, infoige des Fortschreitens

der Wissüiischall einige Kapitel umgearbeitet und manches ergänzt
• werden musste, ist selbstverslcindlich, aber gerade diese nicht immer
leichte Arbelt (wenn man den Charakter eines Baches nicht ändern
will), wurde von dem Heraust,'eber der neuen Auflage, Prot Heger, mit
gro&er Sachkenntnis und Liebe durchgeführt.

J, A. Serret Lehrbuch der Differential- und Inte-

gral-Rechnung. Hit Genehmigung des Verfessers deutsch bearbeitet

von Axel Harnack. 2. durchgesehene Auflage, mit Unterstützung

der Herren H. Liebmann und J. Zermelo herausgegeben von

Georg Bohlmann. IL Band. Integralrechnung. Hit 55 in den

Text gedruckten Figuren. Leipzig, B. G. Teubner 1899.

Ober die Gesichtspunkte, nach welchen das Werk Serret-Har-

nacks in der neuen Auflage umgestaltet wurde, habe ich mich bereits

bei Besprechung des I. Teiles (diese Zeitschrift S. 778) hinlänglich

verbreitet und verweise, da sie auch für den II. Teil mafsgebend
blieben, auf jenes Referat. — im einzelnen wäre nur zu wünschen,
dafs den zahlreichen geometrischen Beispielen, namenUicfa über Karren,
mehr Zeichnungen beigegeben worden wären, da hierdurch die An-
schaulichkeit erhöht und das Studium erleichtert wird. Dagegen ist

es für die Übersicht und das gründlichere Eindringen in den Stoff

sehr förderlich, dafs hier, wie es auuh im ersten Teile geschah, die

Funktionen einer komplexen Veränderlichen nicht mehr wie früher an
zerstreuten Stellen, sondern in einem eigenen Kapitel (VIII) behandelt

werden. Wir können auch diesen II. Bd. wie seinen Voi ijftnger als eines

der besten Hilfsbücher z.uni Studium der Integralredninng namentlich
für die Lehramtskandidaten, auf das Wärmste emptehlen.

Elliptische Funktionen. Vorlesungen von Bernhard Rie-
mann. Mit Zusätzen herausgegeben von Hermann Stahl. Mit Figuren

im Text Leipzig 1899. B. G. Teubner.

Es mufs als ein sehr dankenswertes Unternehmen des Verfassers

bezeichnet werden, aus mehreren noch vorhandenen Vorlesungshoften

B. Riemanns Behandlungsweise der elliptischen Funktionen der Nach-
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well übeiiieferl zu haben, und zwar knüpil sich liior;in, obgleich die

bezüglichen Vorlosungen bereits 1855/56 und 1861/6^2 gehalten wurden,

ni€ht Dur ein historisches Interesse, insoferne es yon Wichtigkeit ist,

den grofeen Begründer einer den beiden Richtungen moderner Funk-
tioncntheoric über eine oinfaclie Anwondungr sein»M- Schöpfung selbst

zu vernohnipn, sondern die Art der Behandking kann auch heute noch
als vülüg modern bezeichnet werden und bodurl'te nur einijjer Zusätze

und Ergänzungen, die der Herausgeber, selbst ein eifHger Vertreter

Riemannscher Auffassungsweise, mit meisterhaftem Geschick geliefert

hat. Das Studium der Vorlesungen würc allerdings wesentlich erleichtert

worden, wenn der Herausgebor seine eigenen Ergän/.unf^en mit Rie-

manns Nachlals zu einem lianzen verwoben hätte; allerdings hätte

hierdurch die historische Treue und die Pietät gegen den grofsen

Meisler gelitten, und so erklären auch wir uns mit der Torliegenden

Behandlungsweise völlig einverstanden und können das Buch jedem
\^orohrer Riemannscher Denkweise auf das Beste zum Studium em-
pfehlen.

München. ^* Braunmühl.

Reis Dr. P. Elemente derjiPhysik, Meteorologie und
mathematischen Geographie. Hilfsbuch für den Unterrieht an

höheren Lehranstalten. 6. verbesserte Auflage, bearbeitet von Dr. E.

Penzold. Mit 277 Figuren. 437 Seiten. Leipzig. Quandt & Hftndel 1897.

Das hier zu besprechende Lehrbuch der Physik zeichnet sich

durch Schärfe der Begriffsbestimmungen und Klarheit der Entwicklungen
aus; ein wesentlicher Vorzug desselben besteht darin, dafs das ganze

Lehrgebäude auf dem Prinzip der Energie uulgebaut und konsequent
durchgeführt ist. An Reichtum des Inhaltes därfle es kaum seines

gleichen linden: es werden nicht nur die physikalischen Gesetze aufs

eingehendste dargelegt, sondern auch die Anwendinifr* ii derselben in

di!r Technik und die physikalischen Vorgänge in der Natur erklärt.

Ungemein reichhaltig ist auch die Sammlung von Fragen und Auf-

gaben. Seinem Wesen nach ist es mehr ein Lehrbuch der theoretischen

als der Experimentalphysik; der Verfasser liebt es, aus ein paar Grund-
begrilTon auf deduktivem und zwar womöglich matliematischem Wege
die rioselze abzuleiten, und führt die Experimente vorwiegend in der
Absicht an. die Ilichtigkeit dieser DiNiuklioneti zu bestätigen. Die

sprachliche Darstellung ist korrekt, aber etwas breit; es wäre gut,

wenn sich der nunmehrige Herausgeber entschließen könnte, bei einer

künftigen Auflage den Text an manchen Stellen zu kürzen und namentlich
Wiederholungen zu vermeiden, die dadun h entstehen, dafe manche
Darlegungen. wtMni auch zu »'intmi bestinnnte Zwecke, zuerst nur
andeutungsweise- unti dann sp.tler unt ihrer selbst willen eingehender
gemacht werden; vielleicht wäre es aul diese Weise auch möglich,

für den großenteils zwar deutlichen, aber wegen der kleinen Lettern

den Augen des Lesenden schädlichen Druck des sonst namentlich hin*
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sichtlich der Figuren von der Verlagshandlung hübsch aDSgesUtteten
Werkes einen gröfscrcn Salz zu wählen.

Ein eigentliches Lernbuch für den Anfäjiger sind die Heis'schen

Elemente nicht und können an unseren Gymnasien schon deshalb

nicht Verwendung finden, weil manche von den hier behandelten Kapiteln

in unserem Lehrprogramme nicht onlimlten sind, andere mit Rucksicht

auf die weni^^en zu Gebole stehenden Lehi'slundon nur andeutungs-
weise bohandell werden können; aber für solche Schüler, welche sich

eingehender mit physikalischen Studien beschäftigen wollen, ist es eine

wahre Fundgrube, fär Lehrer ein zuverlässiges Nachschlagewerk.

Giazebrook R. T. Das Licht Grundrilä der Optik fQr

Studierende und Schöler. Deutsch von Dr. E. Zermelo. Mit 1.34 Figuren.

273 Seiten. Berlin. Galrary ft Go. 1897.

Was über den „Grund rifs der Wärme" desselben Verfassers im
Jahrgänge 1898 dieser BlAtlcr Seile 405 gesagt wurde, gilt auch von
diesem Grundrisse der 0|)tik ; ef zeichnet sich aus durch sprachlich

klare Ausdrucksweise, sciiarfe I3estimniung der Begriffe, eingehende

Eriflnterung der Forschungsmethoden und deutlichen Vortrag der Ge-
setze

;
viele, mit den einfachsten Mitteln ausfährbare Experimente und

zahlreiche Aufgaben sollen den Leser zu eigenem Arbeiten anregen.

y.uv Anschart'ung für unsere Schülerbibliotlickon ist das Büchlein um
SU mehr zu empfehlen, als es nur (li(>jeni^i ii K;i})it(^l der Optik be-

handelt, welche unsere Schulordnung als lAihrstoJl der achten Klasse

vorschreibt.

Weinstein Dr. B., Phy sikundCheroie. Gemein&Miche Dar-

stellung ihrer Erscheinungen und Lehren. Mit 34 Figuren. 427 Seiten.

Berlin. Springer. 1898.

Welch weite Kreise des Volkes heutzutage das BedOrfnils haben,

fuit den Gesetzen der Physik und Qiemie bekannt zu werden, beweist

das Erscheinen eines Buches wie das vorliegende ist; hat sich doch
der Verfasser die Autgabe gestellt, die Grundzüge dieser beiden Wissen-

schaften auch solchen klarzulegen, welche nicht die geringste wissen-

schaftliche Vorbildung haben; er steigt in den Voraussetzungen der Vor-
kenntnisse seiner Leser so weit herab, dafs er auf jeglichen Gebrauch
mathematischer Hilfsmittel verzichtet, ja er scheut sogar Ausdrücke wie

Quadrat oder Kubus, die doch jedem nur einigermafsen Gebildeten

geläufig sind. Trotzdem gelingt es ihm, dem Leser auch schwierigere

Begriffe und Erscheinungen, wie etwa das d'Alembertsche Prinzip, die

Polarisation des Lichtes Terständlich zu machen und die modernsten
Forschungen, wi(' «Ii- Hertzschen Schwingungen, die Theorie der
Röntgenstrahlen, das Terslaliclil in den Kreis seiner Betrachtungen zu

ziehen. Dafs der Verfasser in der (Ihemie nur diejenigen Verbimlungen
beiiandelt, welche für den Laien von Interesse sind, dafs er hier die
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organische vor der anorganischen Ghemio bespricht, isl vollständig

berechtigt. Das Bucfi ist durchaus keine oberflächliche Arbeit, welche
der Vcrl'afser einem gröl'seren Publikum bietet: es ist nur in einer

Fonu gegeben, die aucli der einfache Mann verstehen kann; dabei ist

die Darstellungsweise schlicht, klar, wenn auch selbstverständlich etwas
breiter als in solchen Bflchern. welche für Leser mit höherer Vorbildung
5re?(hrif'b('n sind, anregend und imverkonnbar mit dt-r Ah-icht ge-

schrieben, dem Lcriietiden eii.c bestimmte Naluranschauung zu ver-

mitteln. Das Einzige, was an dem Buche zu tadeln isl, ist die geringe

Anzahl von Figuren; es ist gar kein Zweifel, dals das Verständnis
mancher Teile der Physik, ^vie etwa die Bilder, welche Linsen von
einem Gegenstande erzeugen, auch beim klarsten Wortlaute ohne
Figuren sehr schwierig ist. dem ("infarhon Manne noch in viel höherem
Grade als dem gebildeteren. Für küntligf Auflageii des sonst von der

Verlagshandlung durchaus hübsch ausgestatteten Buches ist also eine

wesentliche Vermehrung bildlicher Darstellongen, und seien dies nur
Diagramme, dringendst zu empfehlen.

Würzburg. Dr. Zwerger.

Leitfaden der Kartenentwurfslehre. Für Studierende

der Erdkunde und deren Lehrer bearbeitet von ProCi Dr. Karl
Zöppritz. In zweiter neu bearbeiteter und erweiterter Auflage

herausgegeben von Dr. A 1 o i s B 1 u d a u. Erster Teil : Die Pojektions*

lehre. Mit 100 Figuren im Text und zahlreichen Tabellen. X u.

178 S. gr. 8*

Das seinerzeit mit Recht geschätzte Werkchen des so früh ver-

storbenen Königsberger Geographen ist i^cit Jahren vergrifTen und eine

Neuauflage war zum drinyLinlen Bedürfnis geworden. Der Unter-

zeichnete isl im Gegensätze zum Bearbeiter der Meinung, dafs auch
ein unveränderter Neuabdruck recht wohl geboten werden konnte,

detm Zöppritz setzte wenig voraus, und auf Grund längerer Lehr*
erfahrung in unserem engeren Valerlande darf die Behauptung auf-
gestellt werden, dafs man bei Vorträgen über Netzentwurfslehre am
besten fährt, wenn man nur ein Minimum voraussetzt und seihst die

allerelementarsten Operationen noch ausführlich erläutert. Die Wahr-
heit erfordert, auszusprechen, dafs in Bayern mindestens neun-
zig Prozent der Geographie — d. h. Realien — Stu-
dierenden ohne a u s r e i c h (> n d e mathematische Vor-
bildung an ihr Studium herantreten, und dieser uner-

freulichen Thatsache muls der Lehrer des Faches Rechnung tragen,

falls er überhaupt einen Erfolg erzielen will. Herr Oberlehrer Dr.

Bludau, dem die Verlagshandlung die Besorgung der zweiten Auflage
übertrug, ketmt die V' li; iliiii-.sr Norddoutschlands besser, und wenn
diese so gelagert sind, dais die Vorträge sich an ein Buch wie dieses

anlehnen können, so ist den betreuenden Kollegen nur bestens zu
gratulieren.
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Denn dafs dieser Zöppritz rodiviviis ein ganz neues Work
geworden ist, gil)t der Bearbeiter in der V^orrede selbst zu erkennen,

und auch ein Blick auf den Umfang läfst darüber keinen Zweifel. Das
Original hatte die beiden Verrichtungen des ausübenden Kartographen,

Zeichnung des Netzes und technische Ausgestaltung des Eartenbildes,

in einem schmalen Bande behandelt; diesmal ist der theoretische

Teil, der also auf die Erdkrümmung besonders Bedacht nimmt, ein

eigener, bei kompressem Drucke ziemlich umfänglicher Band ge-

worden. Dafs diese Art der Bearbeitung eine durchaus berechtigte

war, wird niemand bestreiten; nur ist aus dem Zöppritzschen

Leitfiiden jetzt eben ein selbstfindiges Bludausches Lehrbuch ge-

worden. Als solches besitzt es auch zweifellos seine eigenen Vor-

züge. Dahin rechnen wir u. a. die stete Rücksiilitnahrae auf die

Projektionsarten, welche der Schüle* in den gebräuchlichen Atlanten

unmittelbar zu sehen bekommt; hierher die eingehende und klare

Entwicklung der Tifeotschen Fundaroentalgesetze; hierher auch die

konsequent durchgeführte Verzeichnung der „Äquideformaten", jener

Kurven, welche alle Punkte gleicher Verzerrnngsgröfse auf der Karte

miteinander verbinden. Dem Referenten gereicht es zum Vergnügen,

dieses Kunstwort, welches er dereinst für den gedachten Zweck in

Vorschlag brachte, durch den Verf. in die didalitische Literatur ein-

geführt zu sehen. Wenn man diese Kurven betrachtet, orientiert man
sich über Wesen und Brauchbarkeit irgend eines Abbitdungsverfahrens
zweifellos viel leichter und rascher, als es ohne ein graphisches

Hilfsmittel geschehen könnte. Dafs der Verf. sich vielfach an E. Ilammer
anlehnt, ist nur zu billigen, denn die Schriften dieses Mathematikers
haben die Ti&otschen Ideen, welche heutzutage für die Kartenprojektions-

lehre mafsgebend sind, nicht nur in Deutschland eingebürgert, sondern

auch wesentlich zu deren Weiterbildung und Ausnützung beigetragen.

Was die Anlage im ganzen und die Erörterung im einzelnen

angehl, so können wir uns nur zustimmend äufsern. Wer ordentlich

Trigonometrie und ein wenig analytische Geometrie versteht, wird dem
Verf. überall folgen können ; seine Schuld ist es nicht, dafe es ziemlich

Viele gibt, denen diese Kenntnisse mangeln, und die doch etwas von
der Karte und ihrer Entstehung wissen sollen, ist nicht seine Sache.

Vielmehr sollte dieser Umstand der Unterrichlsbehörde ernstlich in

dem Sinne zu denken geben, ob die jetzige Art und Weise, Lehrer

der Erdkunde heranzubilden, die zweckmäfsigste ist. Jedenfalls wünschen
wir dem vorliegenden Leitfaden Bludaus recht viele verständnisvolle

Leser, und dem zweiten Bande, der vielleicht auch die ..Kartometrie"

nach Verdienst berücksichtigt, sehen wir mit Spannung entgegen.

München. S. G ü n th e r.

Dr. Wilhelm Koch: Kaiser Julian der Abtrünnige. Seine

Jugend und Kriegsthalen bis zum Tode des Kaisers Constanlius

(331—361). Eine Ouellemmtersuchuiig. Jahrb. f. klass. Philol. 189'J,

25. Supplementbd., S. 329—488. S.-A. 5 M. Leipzig, Tcubner.
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Der beroils durch Vorarbeiten betreffs der Quellen über Julian

bekaiuilo Vcii'a.-sor will in voiliegoiidem Buche Julians ..<p'nnze Per-'

sönliehkcit imd (lescliichle einer nur auf Qucllentürschung gestiil/.len

Uiilersueliung unterziehen" ^S. 333). Er teilt das Werk, von der Ein-

leitung abgesehen in fönf Kapitel: 1. Julians Jugend, S. seine Kriegsthaten

in Gallien, 3. Conslantius' Krio^^e in derselben Zeit, 4. das Verhältnis

zwischen J. und C, 5. dt r Abfall und die Thronerhebung des J.

In der Einleitung wird vor allem die Frage erörtert, aus W(>!('hen

Quellen denn die lierichte über Julian geschöpft sind. Es wird dar-

gcthan, daüs der Apostat ein eigenes ^ßliäiov über die Alaniannen-

scblacht schrieb, daCs er auch seine weiteren Thaten in Kommentarien
fiberlicferle, und da Ts diese speziell „YOn Ammianus Marcellinus benutzt

worden sind" (S. 3;{5). Nachdem nun klar gemacht ist, dafs jener

wie in den noch erhaltenen Schritlen so auch in diesen Berichten

parteiisch ist (S. 349», dafs er nach dem Muster des Julius Casar seine

Thaten viel gro(sartiger darstellt, so dafe die „übertriebene Schilderung

der Alamanm nx hlachl schon am Hofe verspottet wurde" (S. 396), dafe

er dann in der Darstellung der Gründe des Bürgerkrieges natürlich alle

Schuld auf den Gegner schieben will, werden seine Angabni einer

genaueren Prüfung unterzogen. Demgemrifs wird sein ,, Verdienst um
die Wiedergewinnung Galliens auf das richtige Mafs zurückgeführt"

(S. 380). Jm 4. Kapitel kommt Koch zu dem Resultate, dafs „das Ver-

hrdlnis zwischen J. iiii l <loni Kaiser durch den Einflufs der julianisch

gefärbten Literatur I is ji Izt immer schief beurteilt worden ist" (S. 440),

und es wird ..Constantius in ein milderes Licht gerückt". Es ergibt

sich nämlich, dafs letzterer das innige Verhältnis zu Julian aufrecht-

erhalten und diesen in jeder Weise stützen wollte als seinen künftigen

Nachfolger, dafs dieser aber durch die Verfolgungen von Seite seiner

Gegner sich zur Erliebung hinreifsen liefs, .,dafs er diese Wendung
der Dinge nicht allein gewünscht, sondern selbst zum Teil herbei-

geführt hat" (S, 401). Was dagegen Julian ileni Constanlius vorwirft,

wird der Hauptsache nach als Lüge zurückgewiesen (S. 470 If.), Man
darf aber deshalb nicht meinen, da& der Verfasser einseitig gegen den
Empörer eingenommen ist, im Gegenteil lobt er denselben in vielen

Stücken, wie er auch dir rufälii-keil und,die schlechten Eigenschaften

des Constantius gehörig durcii^^a'irseU.

Wenn wir kurz eui Urteil aussprechen sollen, können wir

rühmen, da& das Buch uns über manche Vorgänge einen interessanten

Aufschluls gibt und eine anziehende Lektüre bietet. Doch können wir
einige Ausstellungen nicht unterdrücken. Zwar werden wir. da der Ver-
fasser in der Vorrede sich eritscliuldigt. dafs er ah Fremder des Deutschen
nicht so mfichlig sei, über manche t'oriiil'hler und falsche Kon-
struktiuncii hinwegsehen, aber die vielen Druckfehler in lateinischen

und griechischen Textesstellen können wir nicht ungerügt lassen. So-
dann ist zu tadeln, dafs bei der Wiedergabc lateinischer und griechischer

Sätze nicht inuuer die nötige Genauigkeit walb t und geradezu Falsches

geboten wird. Dafür seien ein paar lleispicle angfiülni : S. 392,

Anui. (ii wird die Angabe bei Ainmianus XVJ, 11, 8: „^Caesar) seplem
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ff Barbalione petierat navcs ex his, quas . . paraverat. Qui« ne quid
per cum impetrarelur, omnes incendil" übersetzt: „Da Hess Barbnlio,

damit Julian nur niclil? (Inn h ihn erlange, sie sämtlich in BranH stecken".

wÄtirend es doch heifson nuii'ä: tiamit nichts durcli Julian ausgeführt

werde. Auch die Wiedergabe von Aram. XVI, 10, 18: „Eusebia (Helenani)

quaesilum venenum bibere per fraudem inlexit, nt, quotienscunque con-

cepisset' inmaluriim abiceret partani auf S. 373 : „Dafs sie sie hinter-

listig dazu verleitet habe ein von ihr bereitetes (letrfink anzuwenden,
wodurch sie. wenn sie p'oscliwängcrt wäre, abortieren würde" ist talsch

und möciite last den Glauben erwecken, sie habe ilir gesagt, dafs das

eintreten werde. Was soll man sodann denicen, wenn Julian, der

doch durchaus das Richtige seines Verhaltens beweisen will, S. 460
redend eingeführt wird : ,,Als die Götter, die das wollten, die Soldaten

erbitterten und mir den Geist bethörteri". während er mit den Worten
384 d: tfioi öb tirt?,yov it^v yvufiiiv doch eine weise göttliche Eingebung
meint.

Was die AulTassung der Ereignisse betrifft, ist Ref. nicht ganz
einverstanden mit dem. was der Verfasser S. 1-61 über die Vorgfingc

bei der Ausrufung Julians zum Kaiser berichtet: .,Als sie aber dennoch

darauf bestanden und man anfmg sein Leben zu bedxohen, gab er

nach". Bei Ammianus XX, 4, 17 heilst es blofs: maxima contentionis

fragore probro et conviciis mixte, und auch Julian selbst sagt -2S\-d

in dem Briefe an die Athener, wo er doch so sehr sich als den Un-
schuldigrcn und Gezwungenen hinstellt, nichts von einer Bedrohung

seines Lebens in dieser Weise, wohl aber ist davon die Rede in dem
Briefe Julians an Gonstantius Im Amm. XX, 8, 10, worauf sich Koch
S. 463 beruft Ref. kann diese Darstellung des Schuldigen, der sich

rein waschen will, nur als arge Übertreibung auffassen.

Eichstätt. Dr. J. Gg. ßrambs,

Adolf Bauer. Die Forschungen zur griechischen Ge-

schichte 1888—1898. verzeirlmel und besprochen. .München 1ÖU9.

G. H. Recksche Verlagsbuchhandlung (Oskar Bock). 573 S.

Prof. A. Bauer in Graz hatte im 60. Bd. (1889) des Jahresberichtes

für klassische Altertumswissenschaft über die Erscheinungen auf dem
Gebiete der griechischen Geschichte und Chronologie in den Jahren

1881— 1888 berichtet; eine Fortsetzung dieses, wie wohl alle Bcnülzer

anerkennen werden, höchst dankenswerten B'-richtes hfttte also eigen!

-

lieh an gleicher Stelle erscheinen sollen. Allniu da auch die Naehbur-

gebiete der Geschichte, nämlich Piiilologie, Epigraphik, Topographie,

Rei^n, Papyrusi^unde miteinbezogen werden sollten, so war die Fort-

Setzung für die Jahresberichte zu umfangreich und machte mne selbst-

ständige Ausgabe notwendig, die hier vorlie^'t.

Dem Berichte <:eht eine Einleitung von 18 .S. voraus, welche in

grofsen Zügen eine Charakteristik derjenigen neueren Werke versucht,

die über Entwiclclnng und Ziele der griechischen Geschichtsschreibung

liandeln. Da ist es denn interessant, an erster Stelle einem Hinweis
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auf Pöhlmanns auch in diesen Blättern gewürdigte Arbeiten zq

begegnen, worin gezeigt wird, wie P. nachweist, dab die Probleme,
die in der Gegenwart soviele Köpfe tieschäftigen, auch den Griechen

vollivünimen vertraut waren, wie P. an seinem Teil dazu bei<rotr;v^'en

hat. die Goscliichte der Griechen aus dem üherirdischen Duiistkn.'is

etwas herauszuiiebtn, der sie bisher bedeckt halle, wie uns dieselbe

durch seine Darlegungen wesentlich nfther gerfickt und verständlicher

geworden ist. Daneben werden die Anschauungen, welche von Wila-
rnowilz in Aristoteles und Athen" niedergelegt h;it. einer kur/.on

Kritik unter/.o^'en : Beloehs eigenartige und selbständig gewonnene
Gesamtaullassung wird beleuchtet, von dem Werke E. Meyers
wird gerühmt, dafs seine Darstellung von allen neueren den An-
forderungen am Totikoromensten entspricht« die die historische Wissen-
schaft an tlie Selbstverleugnung des Individuums stellt; auf die wissen-

schaflliclie Epideixis habe dieser Forscher Verzicht geleistet.

Wenn wir nielit schon >o wüfsten, weldi ungeahnten Aufschwung
die Forschungen auf dem Gebiete der griechischen Geschichte in den

beiden letzten Jahrzehnten dank dem erstaunlichen Zuflu& an neuem
Material genommen haben, der Bericht Bauers müfsle es uns eindring-

lich lehren und zugleich zeigen, dafs das Studium der griechischen

Geschichte lieutzutatrc niclil mehr blofs neb<'nl)ei })e(!-ieben werden
kami, sondern dafs es die Kräfte eines Mannes voll und ganz in An-
spruch nimmt. Es kann hier meine Aufgabe nicht ^ein, eingehend

über das Buch Bauers zu referieren ; denn das wäre ein Bericht über
einen Bericht, sondern es soll im folgenden nur gezeigt werden, wie
der Verf. sein Ilef. rat übersichtlich j^^eslaltel lial und warum es für

alle, die sich mit grieciiischer Geschichte zu befassen haben, so dankens-
wert ist.

Die ganze Masse des StoffSes zerlegt Bauer in fünf Abschnitte

von naturgemdfs verschiedenem Um&nge. Der I. S. 19—146 um&Cst:
Inschriften, Papyri, Topographisches und Miinzen. Es
werden hier der Reihe nach nicht blofs die zu den gröfseren In-

.sehriflenwerken neu hin/u^rt kommencn Bände besprochen, sondern auch
inschriftliche Einzelfur.d ferner die ganze an die Papyri sich an-
schließende Literatur und die aus ihnen für die Organisation des

Ptolemäerslaates gezogenen Schlüsse : es folgen die Resultate aller im
letzten Jahrzehnt un!« rnomnienen Forsclnmgsreiscn ebensowohl wie

die topographischer Ein/elnnteisucliuiijxen . Ausgrabungen etc. Das
ganze von Griechen bewohnte Gebiet des Alterlunis wird in den
Kreis des Referates einbezogen, also auch Eleinasien, Sizilien, Unter-

italien, Ägypten. — Der II. Abschnitt (S. 147—339) fuhrt den Titel:

Di- Geschiehtschreiber der Griechen und Quellenkritisches.
Aus äiifsercn Gründen werden hier zunächst Sammelpublikationen be-

sproclien, soweit ihr Inhalt auf Lriechische Ges<iiir|ile sieh bezieht, z. B.

Kleine bchriflen von Gulschnnd, J. G. Droysen, Sauppe, Töpüer, dann
Wachsmuths Einleitung in das Studium der alten Greschtchte und
andei'e umfänglichere Werke, wie Wilamowitz. Aristoteles und Athen,

Bruns, das Uterarische Porträt, Hirzel, der Dialog; sodann folgen nach
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den autikcii Autoren cluoiiülogisch geordnet die Arbeiten zu den ein-

zelnen Schriftstellern, mit Hekatäus von Ifilet beginnend bis herab
auf Sleplinnus von Byzanz; besonders ausfuhrlich ist der Boriclit natür-

lich für Herodot, Tluikydides, Xenophon und die 'Atfip'amv noluda
des Aristoteles. — Im III. Abschnitte, Geschichte dos Orion Is und
Griechenlands. Allgemeines (S. :H0 — 415) bespricht Bauer die

wichtigsten zusammenfassenden Arbeiten über allorienlalische Geschichte

und ebensolche Einzeluntersuchungen, soweit sie zur ältesten griechi-

schen Geschichte in näherer Beziehung stoben oder die gi'iechischen

Quellen zur Goschichto dr? OriiMits betreffen; daran roihon sich die

Werke über die gesamte griechische (ieschichlo oder gr(')fsoro Teile

derselben, sowie die Arbeiten über die Staats- und Kriegsaltertümer,

Hier kommen also die bedeutenden Werke von Holm, Beloch, Busolt,

Eduard Meyer, Bd. II, Freemans Geschichte Siziliens, Niese, Griechische

Geschichte seit der Schlacht von Chäronea (wovon unlängst der II. Bd.

erschienen ist), Wihunowilz, Judoich (Kleinasiatische Studien), zur Be-

sprechung; ebenso i*(")lilniann.s Abrils. Als das hervorragendste Werk
über die ältere griechische Geschichle bezeichnet Bauer nach
seiner Überzeugung den II. Bd. von Eduard Meyers Geschichte des
Altertums, und darin wird man ihm gerne beislimnien. Als das Ideal

eines Handbuches der griechischen Geschichte aber wird Busolls Standard

work gepriesen ; ,,diese griechische Geschichte ist so sehr die grofso

Schatzkammer, in der alles Wissenswerte aufgespeichert ist, dals Hin-

weise derart wie „die Stellen siehe bei Busoir', „die Literatur hierüber

siehe bei Bosolt*' immer häufiger werden*^ Auch in diesem Qrteil

werden alle Sachverständigen Bauer beipflichten. — Die meiste Arbeit

erforderte Avohl der 4. Abschnitt: Einzelarbeiten über griechische
Geschichte, geteilt nach folgenden Perioden: 1. Die Zeit vor den
Perserkriegen, ±. Zeitalter der Perserkriege, 3. Vom Ende der Perser-

kriege bis zum Ende des peloponnesischen Krieges, 4. Vom Ende des
peloponnesischen Krieges bis Alexander den Grofseo, 5. Zeitalter

Alexanders des Grofsen, G. Die Nachfolger Alexanders des Grofsen,

ätolischer ujid achaischer Bund. Der Bericht über diese Einzelarbeiten

beginnt gleich mit der mykenischen Kultur und geht herab bis auf

den Tod Kleomenes' III. Gerade in diesem Abschnitt zeigt sich der

Vorzug des Buches ganz besonders: Bauer referiert nicht blo&, sondern
er teilt auch die sicheren Ergebnisse ganzer Gruppen Ton Unter-
suchungen mit, er gibt vielfach seine eigenen Anschauungen an, wie
er ja auch die meisten Werke, um die es sich hier handelt, selbst

an anderen Orten ausführlich besprochen hat (nur wenige kennt er

blofe aus Anzeigen anderer Gelehrten), namentlich aber macht er

stets auf jene übersichtüchen Zusauunenfassungen neu gewonnener
Resultate aufmerksam, welche demjenigen zur ersten Orientierung am
förderlichsten sind, welcher sich mit dem Gegenstand vorlrant machen
will. — Den geringsten Kaum niunut der letzte Abschnitt V: (ihro-
nologie, ein (S. 550— 5ü4), da alle cluonologischen Untersuchungen,

die sich auf die zeitliche Fixierung einzelner historischer Ereignisse

bezieben,, in den vorhergehenden Abschnitten bereits besprochen sind.
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— Den Beschloß macht ein alphabetisches Verzeichnis der besprochenen
Werke und Schriften; wenn ich sage, dals es 673 Autorennamen sind,

die liiiM- aufgefülirl \vr>nlen (wovon sich aber manche auf mehrere
Werke beziehen), so wird man sich einerseits von der Reichhaltigkeit

des Buches, andrerseits aber aucli von der regen Thätigkeit auf dem
Gebiete der griechischen Geschichte eine lebhafte Vorstellung machen
können.

Dem Verf. sind wir für seine mühe- und entsagungsvolle Arbeit
grofsen Dank schuldig: möge sein Buch recht üeifsig benill/.f und er

dadurch angeregt werden, wo möglich in kürzeren Zwischenräumen
als nur alle 10 Jahre seinen Bericht über die Fortschritte auf dem
Gebiete der griechischen Gesdiicfate fortzusetzen.

MQnchen. Dr. J. Melber.

Franz Studniczka, Die Siegesgöttin. Entwurf der Ge-

schichte einer antiken Idealgestalt. Leipzig, Teubner 1898. S. 28 T. XII.

In der vorliegenden Schrift hat St. die Antrittsrede, die er am
IG. Januar 1898 an der Universität Leipzig gehalten, in erweiterter

Bearbeitung und reichlich mit Abbildungen versehen einem gröfseren

Kreise von Altertumsfreunden zugänglich gemacht. Er verfolrrt darin

die Entwickelung des Niketypus, d. i, den Typus des Fiügeimädchens
von den Zeiten der archaischen Kunst bis zur Zeit der höchsten Voll-

endung. Die Nike des Archermos einerseits, die Nike des Paionios
andrerseits sind die beiden Endpunkte der Reihe, in der man ver-

sucht, das Problem von der flie;i:enden Menschonijeslall zu lösen. Wclcli

ein Absland zwischen ileiii ersten kindlich uaivm Versuch des ..Knie-

laufschemas'' und der vollendet kühnen malerisch freien Lösung.
Und doch Iftfst sich die lange Abnenreihe nachweisen, und in den
Zügen der scIkWkmi Kiikrlin i lüdeckt man noch die Spuren der strengen

Urahne. Ich wül'ste kein zweites Beispiel, wo <l<'r Fortschritt von
archaischer Gebundenheit zu freier Schönheit so klar zu Tage tritt.

Aber auch nachdem mit der olympischen Nike die konsequente Ent-

wickelung abgeschlossen, bringt die spätere Zeit noch prächtige

Variationen hervor, aus hellenistischer Zeit alles andere fiberstrahlend

die Nike von Samotlu-ake, und erst die Römer, begnügten sich mit

öden Wiederholungen.

Es versliiit sich bei St. von selbst, dal"- seine Darstellung auf

solider wissensciialtlicher Forschung basiert, zu der er selbst in frülieron

Arbeiten manches Stfick beigetragen, an der er aber auch anderen
ihren Anteil gönnt. Sehr schön wurde die Beobachtung verwertet,

die zuerst S. Reinach gemacht, wonach jenes alte Knielaufschoma
nichts anderes ist als eine frappant natürliche, durch (lie Moment-
photographie nachzuweisende Abbildung des springenden Menschen.
Wer sich näher Ober einzelne Fragen orientieren will, findet jetzt das

Neueste in Roschers Lexikon unter d. Artikel „Nike", den Bulle ge-

schrieben hat.

Die ganze Abhandlung ist überaus durclisichtig und anspruchslos
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gehalten, so dafs sie selbst von unseren Schülern wird verstanden

und genossen werden können. Überhaupt aber kann sie mit Dank
aufgenommen werden als eine der liebensinrfirdigsten Craben auf diesem
Gebiet, eine charakteristischeProbe feinsinniger modernerTypenforschung.

WCürzburg. ' Wilhelm Wunderer.

Schenk, Direktor Dr. K., Lehrbuch der Geschichte für

höhere Lehranstalten. VIIL Teil : Lehraufgabe der Unterprima.

(Joschichtc des Mittelalters und der Reformalionszeit. Leipzig, B. G.

Teubner 1899. Ausgabe A fär Gymnasien. Ausgabe B für Real-

anstallen. Preis M. 2.60.

Die früher erschienenen Teile des r.chi hueltes von Si heiik. welche
die Geschichte des Altertums für (Juarta und für ObersekLiiida behandeln,

sind im vorigen Jahrgang dieser Zeitschi itl S. 753 fif. angezeigt worden.

Das dort zunächst Uber Teil III ausgesprochoie Urteil, dals das Buch
verdiene, im Unterricht erprobt zu werden, daCi es at>er im einzelnen

noch verbesserungsbedürftig sei, kann auch für den vorliegenden

VIII. Teil, welcher die Lehraufgabe der Unterprima enthält^), aufrecht

erhalten werden.

Fast will es uns scheinen, als ob der Verfasser den von ihm im
Vorwort zur Geschichte des Altertums ausges])rochenen Grundsatz der
Beschränkung der Kriegsgeschichte zu gunsten der Kulturgeschichte

in diesem neuen Band zwar im allgemeinen festhalte, aber doch be-

wufst oder unbewufst der alten Methode mehr Zu^^eständnisse mache.
Während in der Gescliichte des Altertums viel Persönliches zu gunsten

des „Zustftndlichen" gestrichen ist (vgl. XXXV. Jahrg. S. 756 t\ bietet

Schenk in der Geschichte des Mittelalters und der neueren' Zeit bis

1648 auch von der Kriegsgeschichte und dem Biographischen so ziemlich

den herkömmlichen SfofT, da und dort sogar ein wenig mehr Dnnn
dafs Altila und die HuniienschUicht auf den kataluiuiischen FLldt rii

nicht erwähnt wird, ist wohl nur ein Versehen, das in der Zeillaiel

wieder gut gemacht wird; ebenso mag es sich mit. dem Fehlen der
Jahreszahl der Zerstörung Mailands verhalten, auch mit dem Tod des

Rainald von Da-.-^c!, endlich mit der Wiederherstellnnr? der Pfalz (104-8),

die doch S. 2:2ii erwähnt werden nmfste, da JS. '2d'J von acht Kurlür-slen

die Hede ist. Anderes sciieint allerdings absichtlich we^elassen zu

sein, so ist die Zeit der letzten Karolinger (Arnulf und Ludwig d. K.)

sehr kurz behandelt; auch der Tod Luitpolds im- Kampf gegen die

Ungarn (907) durfte wohl erwidml werden.

Dafür wird mancher entbehrliche Name geboten, der des Statt-

halters von Sarri/(>->.i (77<Sl sogar in zwei Formen, fibcrflüssig sind

auch die Namen dei .-lawisclien Gottheiten (S. iid), die Namen der

drei bei Sutri abgesetzten Päpste (S. 71), der Vertrag zu S. Maria dci

') In liiiyern stehen für (lensell»eii Stull" fast zwei Jahre zur VerfiigfUOg, ailer-

diugs mit zwei Wocheiiätiiudeu, wälireud in Nurddeutäuhliuul dem Geschicbts-

notemoht auf der Obentufe drei Woebenstunden eiDgeräumi sind.
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Turri (in A : Tuoii S. 82), die Doklorcii ßartolus und Baldus (S. 1 1"! und
nochmals S. 174). För eine eingehendere Behandlung der Urgeschichte
ist in der Gcsdiichfsstunde schwerlich Zeit, so vorlockend es auch sein

mag — für den Gelehrten — , den Matma&ongen über PHililbauten,

Hüncngniher und Urheimat der Arier zu fol<ron. lAls Hoimal der

Germanen nimmt Verfasser mit den niei?:len neueren Forsihern

Skandinavien an.) Auch die Kückgewinnung der Osllande ist sehr

ausföhrlich dargestellt (S. III—116), desgleichen der romanische Baustil

(S. 84 f). So ist der Band recht stalllich geworden: 232 enggedruckte

Seilen grofseii Formates, während z. B. der entsprechende Band des

Lehrbuches von Neubauer nur 170 Seiten kleineren Formates um-
fafsl.-) Es wird also unerliüslich sein, einzelne Abschnitte des Buches
den Schülern zur selbständigen Durcharbeitung zu überlassen oder

auch die deutsche Stunde zur Hilfe zu nehmen, denn in der Geschichts-

stunde kann unmöglich der ganze SIofT besprochen werden, da doch
für die regelmüfsige Wiedergabe durch die Schüler sowie für Gesarat-

wiederholungen Zeit bleiben mufs.

Über den Umfang des für die Schule notwendigen geschicht-

lichen Stoffes wird sich eben schwer ein Einverst&ndnts erzielen lassen.

Was aber die AufCassung der Ereignisse und Persönlichkeiten anlangt,

so wird man im ganzen mit dem Verfasser einverstanden sein können.
Er hält mit seinem Urteil weniger zurück, als man in Schulbüchern

gewöhnt ist, aber sein Urteil ist fast durchaus maisvoll und gercclit,

zu günstig .vielleicht bei Heinrich IV. und Friedrich II., bei letzterem

in anbetracht der Versäumnis Deutschlands und seines wenig folge-

richtigen Verhaltens gegenüber der Kirche, um von seinen sittlichen

Verfehl imgon zu schweigen.

Der sprachliche Ausdruck des Buches ist lebendig, freilich nicht

glcichmäfsig und nicht frei von gewagten Wendungen, wie „vom
Schwert gefressen" S. 95 (so auch im 1. Teil), die junge „Brut" der

Ititter S. 118, Hexen „einäschern" S. 174 (auch in der Zeittafel

„Hexenbrände"), die Todesstrafen „regneten geradezu herab" S. 172,

,,S< hwertersehlfige zalilen" S. 50. Auch einige allerlümliche Ausdrücke
geiH»ren dahin, wie das „hulzi^^liehe" Heim der Killer S. 119, ebend.

auch „weisen" slaLl aufweisen, 83 „ansprechen'' stall beanspruchen.

Manche an sich richtige Sätze geben durch den ungenauen Aus-
(h uck Gelegenheit zu halben oder ganzen Mifsverständnissen, so S. 133:
AdoU* V. Nassau war ..ein noch schwächerer Försl als Rudolf v. Ilabs-

burg", oder S. lüG: „die Gemeinde, echt freiheiUichen Sinnes als

Quelle auch der Gesetzgebung aufgelalst'* ; vgl. auch S. 165 die etwas

seltsame Erläuterung des Satzes: tu, felix Austria, nube! Ungenau ist

femer S. 170 die Bemerkung über die politische Gliederung Deutsch-
lands (die dn i Kurien am Reichstag, die S. 229 richtiger angegeben

sind); auch die Darstellung der sozialen Gliederung der Stände (S. 119)

•) I)a8 jetzt etwa an der Hälfte der bayeri sehen Lehranstalten fingfefiihrte

Lc'hrViucli der (i«'.sfhichte des Mittelalters von DTtlM-rl enthält ii:'; Ii 'l<'r Ansicht

vieler Kollegen auuli zu reichlichen Stofi' und würde durch eine Kürzung nur
gewinnen.
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ist nicht vollständig, da die Masse der Geistiichcn nicht erwähnt ist;

S. 164 ist der Ausdruck „nach der Aachener KrOnung" mifeverstftndlich,

da ja nach Karl V. keine KaiserkrönuDgen in Aachen mäiT abtttfonden.

Entlegene Ausdrücke waren zu erklären oder zu vermeiden, so
der SlreichbrettpHug S. 1 12, die Baiinieihe S. Hl, der Partekenhengst
S. 176. Auch einige Wiederhol ungen fallen auf, so wird von der
Unfilbigkeit der fränkischen Kirche zur Propaganda S. 35 und 48 ge-
sprochen; vom Wert des Solidus S. 24 und 34; von Augustins EtofloCs

auf Karl d. Gr. S. 43 und \C>\ von dem Sinken des Geldwertes nach
der Besiegung der Awaren S. 45 und 49; von der Tracht der Deutsch-
herren S. 81 und 96.

Druckfehler, die mir aufgefallen sind» erwähne ich nur, soweit

sie nicht in der Ausgabe B stillschweigend yerbessert sind : S. 39 Ibu
(zweimal st. Ihn), S. 41 Eparchat (st. Exnrchat), S. 87 pratrum (st.

pratum), S. 122 jeden (sl. jenen), S. 98 Belgien (st. Bulgarien oder

Portugal?), S. 218 Stadllohe (st. Stadllohni. Die Zahlen für die Fufs-
nolen sind im Text nicht immer richtig angegeben, so S. 21, 38,

172, 217; die Inhaltsangabe auf dem Rand ist nicht genau gesetzt S. 44.

Die betonte Silbe ist nur in ganz seltenen Fällen angegeben,
so S. 134 ParrTcTda (sie); sehr sparsam sind auch die geographischen
Nachweise, die z. B. bei Alcala. Süntel für den Schüler nötig sind.

Die Zeittafel am Schlufs enthält auf 12 Seiten neben den
wichtigsten Angaben aus der deutschen und aufserdeutschen politischen

Geschiebte im Kleindruck auch Daten aus der Kulturgeschichte (der

Erzgiefser Vischer ist in den Grofsdruck geraten); darunter freilich auch
Entbehrliches, wie Egenolf Emmel, den ersten deutschon Zeitungs-

verleger und die ,,(iutschen" aus Tugarn. Nicht ratsam erseheint es

(in einem Schulbuch!) an Bezeichnungen wie der Schlacht am weifsen

Berg (in der Zeittafel auf dem) und an Namen, wie Wallenstein (dafßr

immer Waldstein) zu ruttehi. Die seit Jahrhunderten üblichen Formen
spotten gewöhnlich solcher Andorungsver.suchc, mögen diese auch wohl-

begründet sein; wie denn auch der 11)00 jrdirige Vi^il gegenüber dem
30jährigen Vergil das Feld zu behaupten scheint.

Die für Realanstalten bestimmte Ausgabe B ist um etwa
sechs Seiten gekürzt ; die lateinischen und mittelhochdeutschen Zitate

sind gröfslenleils gestrichen, dagegen sind einzelne Bemerkungen Über
Handelsgeschichte, städtische und soziale Entwicklung neu hinzu-

gekommen oder weiter ausgeffihrl.

Die beiden Ausgaben beigegebene Tafel am Schlufs enthält (jrund-

risse nidit nur von Kirchen, sondern auch des altsächsischen und des

altfränkischen Bauernhauses; folgerichtig war auch der Grundrifs einer

mittelalterliehen Burg beizufügen.

Wir schliefsen unsere Anzeige mit dem Wiuische, dafs es dem
Verfasser vergönnt sein möge, sein mit so frischem Mute begonnenes

Werk auch vollendet zu sehen, vollendet nicht nur durch das Er-

scheinen der noch fehlenden Teile, sondern auch durch eine von
Auflage zu Auflage fortschreitende Nachbesserung. Als einen kleinen

Beitrag zu einer solchen Nachbesserung möchten wir auch unsere Be-
BUtter f. d. bajrcr. OjrmoaKiiilschulw. XXXVI. Jtibrg. 22
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sprechung aufgefafst wisseu. An Gelegenlioit, dieselbe zu berück-

sichtigen, d. h. an Neuauflagen, wird es dem Buch nach der überaus

gfinstigen Aufnahme, welche es von der norddeutschen Kritik erfahren

hat, gewife nicht fehlen.

Neubauer, Lehrbuch der Geschichte für höhere Lehr-

anstalten. I. Teil: Lehrbuch der Geschichte des Altertums für Quarta.

Halle a. S. Verlag des Waisenhauses. 1809. IV und 145 S. M. 1.20.

Neubauer, dessen im vori^'i-ii Jahr al)f:es( liIos.sonos Lehrbuch der

Geschiclite für die oberen Klassen lioheicr Lehranstalten, soviel ich

sehe, allenthalben eine überaus günstige Authahme erfahren hat (vgl.

unsere Besprechung der einzelnen Bände XXXIII S. 717 ff., XXXIV
S. 790 ff. und XXXV S. 172 IT. dieser Zeitschrift), ist nunmehr an die

Bearbeitung eines Lehrbuches der (Ji-chichte für die mittleren
Klassen der höheren Schulen gegangen. Das.selbo ist nicht nur für

Gymnasien, sondern auch für lateinlose Schulen bestimmt, weshalb

denn auch in dem vorliegenden Bändchen auf alle lateinischen Zitate

verzichtet ist. Dem ersten Teil, welcher an iufserem Umfang etwa
die Mitte hält zwischen dem an der Mehrzahl der l)ayerischen Gymnasien
eingeführten Lehrbuch von Vogel und dem mit Ijihicrn ausgestalteten

kurzen Lehrgang <ler alten Gescliichte von Winter, soll in bälde ein

i2. Band folgen, welcher lien gescliicliüichen Lehrstüll für Tertia und
Untersekunda enthalten wird.

Auch in diesem Buch hat der Verfasser seine gluckliche Hand
gezeigt; Kleinigkeiten abgerechnet, kann man mit dem Gebotenen nach
Inhalt und Form wolil zufrieden sein. Wenn der Schüler sich den

hier gegebenen StolV angeeignet, so weifs er in der alten Geschichte

soweit Bescheid, als es seinen Jahren zukommt; und dafs er sich

diesen Stoff gerne aneignet, dafür ist durch die bei aller Knappheit
und Schlichtheit doch frische und anschauliche Darstellung gesorgt.

Um mit (li in Si»raclilicli(Mi v.w iM'^^'iniieii. ^o mag Neubauers Er/ühlungs-

wei~e an Srhwmi;^' und wirkungsvoller Krall hinter Vogels Darstellung

zurücksteilen; N. ist nüchterner und fällt manchmal fast ins Triviale,

wenn z. B. S. 13 von Aristomenes gesagt wird: „Bald besiegte er die

Feinde, bald wurde er besiegt" oder wenn S. 58 von einer wasserlosen

Wüste die Hede ist; viel seltener ist dor Fall, dafs die Sprache zu
vornehm oder für di* -'- AHiM-'-stufe zu liiM h wird, z. B. S. liM der

Kai<»T einer absoluten Macht, auch der \virtscha!'lli('lie Verlall

S. 1^'J, der Odendichter lloraz S. 120 wird den Schwächeren vielleicht

unverstanden bleiben ; die Form „verdürbe" ist S. 46 (neben lehre)

zwar grammatisch nicht zu beanstanden, aber hier unnötig. Die Haupt-
bedinguiig für die Sitraclie eines Sclnilbuchrs : Klarheit und Deut-
lichkeit ist ln'i Xeidjauer eriTilil : ganz si lten sind Stellen, wo man
statt des Frunomens den iS'amen wünscht tS. 22 Z. 14); zweimal stört

„selbst" S. 70 und 75; endlich ist S. 48 „auch da" „wiewohl" niclit

ganz geläufig. Der Deutlichkeit zuliebe und um Verweisungen zu ver-
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meiden, scheut N. auch Wiederholungen nicht, so S. 80 » 4 (Öber
Olympia); S. 51 = 50 (über Pliilipp): S. 105 « 102 (über Marius).

Was den Inhalt anlangt, so ist l)C'i NoulDauer von vornliornin ein

liolier Grad von Verlässigkcit /.u erwartt^n : nur weniges ist mir auf-

gefallen : so ist Cimon nicht an einer Verwundung gestorben S. Hü
(Nepos: in morbum implicitus, vgl. Beloch I, 488); der Erfolg der
Perserkriege ist docli zu einseitig vom griechischen Standpunkt aus
beurteilt, die in dein I3uche für die Oberstufe erwähnte schwere Nieder-
lage der Athener in Ägypten ffdlt immerhin sehr ins (iiMvichi: W(>nn

S. 38 die Bevölkerung Attikas auf 100000 Hiliger angegeben ist, so

sind wohl nicht ebensoviel erwachsene Männer darunter zu verstehen

;

S. 45 ist der Überblick über die Folgezeit (4. Jahrb.), welche als Er-
gebnis despeloponneslschen Krieges erscheint, vielleicht mifsverständlich:

Alexandria war nicht immer eine grofse Handelsstadl (S. .jti; auch Troja
ist S. 10 etwa;? modern als Handelsstadt bezeichnet): 8. 75 erscheinen

gleich zwei Prätoren ; S. 83 ist die ganze Geschichte von der tiesandtscliatt.

des Regulus als Sage bezeichnet; S. 95 Ämilianus ist nicht erst nach
seines Vaters Tod in die Familie derScipionen übergetreten; vgl. Val.

Max. V, 10, 2: (Acmilius) duos iilios (e quattuor) iure adoptionis in

Corncliam Fabiamque jrnntem translatos sibi ipse den^avit; S. 17

durften Tellus, sowie Klcul)is und Biton schon genannt werden ; ebenso

S. 30 Schiller als Übersetzer des angeführten Epigramm^'s auf die

300 Spartaner. Die alten Ausdrücke sind m. E. zu sehr gemieden

:

Stratege, Mysterien, auch Namen wie Ägospotami (Kynoskephalft er-

scheint wenigstens in Klammern) kann man dem Schüler schon zu-

muten. S. 48 durfte erwähnt werden, dafs die Perser den korinthi^dinn

Krieg anzettelten; S. 77 sollte die „Hauptstadt der Samniten" genannt

sein (Longula V); S. 8( vermilst man eine Erwähnung des Aufstandes

der karthagischen Soldner; S. 86 sollte der neuerdings wieder viel-

bestrittenen Angabe des kleinen Bernhards als des von Hannibal be-

nutzten Passes ein ..wahrscheinlich" beigefügt sein; S.91 war Philipp III.

als Antigonide zu bezeichnen; S. 03 konnlo vnn dem griechenfeind-

lichen Cato erwähnt werden, dais er doca in hohen Jahren noch

Griechisch lernte; S. 102 vermiCst man die Angabe des Triumphes;

S. 104 sollte der jüngere Lutatius Catulus durch den Vornamen vom
älteren niitersrhieden sein; S. 114 konnte die Niederlage des Sabinus

und Cotta erwähnt werden; S. 118 ist da- Wovl „adoptiert*' erklärt,

während es schon S. 05 ohne Erklärung gebraucht ist; S. 1::20 ist der

Tod des Varus und die Stärke seines Heeres nicht erwähnt; S. 123

ist die Engelsburg nicht ganz zutreffend als Ruine bezeichnet. Die
Char;ir:!('risierun<r <ler gescliichtliclion Persönlichkeiten ist ansprechend

und in der Regel /.utreHend ; nur die von mir sclion bei der Anzeige

des I. Bandes für die ( Jhcrstufc beanstandete Ijo/ricluiung des Tlie-

mistokles als hochfahrend kann ich auch jetzt nicht billigen; vgl.

Bebeh I, 460.

Die Beschränkung der Namen und Zahlen geht doch vielleicht

zu weit
;
Kylon und die Alkmäoniden, die Namen und Kämpfe dor

Diadocben sind ja entbehrlich, aber die Berge von Atliku, die Insel
22*
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Faros, die Huren, Musen und Moiren, die 10 Pbylen des KlisUienes

kann der SdiQler wohl lernen. Ähnlich ist es mit den Zahlen ; m. EL

behält ein Schüler leichler das Jahr 682 als dif uiigefrdiro Bestimmung:
seit Beginn des 7. Jahrliunderls (S. 14); auch das Todesjaiir des Perikles,

der Fall Olynllis. die vollständigen Jahre dor Alexandersgeschichle

werden erfahruiigsgeniäfs leiciil gemerkt. Es usl m. E. zu befürchten,

dafs oline die Stütze der Jahreszahlen (nicht nur Homer und Lykurg,

auch Gyrus und Kambyses sind ganz ohne solche angeführt!) die

Ereignisse sich verschieben und verwirren; dagegen wird von einer

mit Zahlen ausgestaKeten Reihe, auch wenn die eine oder andere Zahl

später verloren gelil, doch die Aufeiiiandorfbifro der Ereignisse behalten.

Bezüglich der Schreibung der griechisclien Eigennamen verfährt

N. in jdem för Quarta bestimmten Buch anders als auf der Oberstufe:

er geht hier von der lateinischen Form aus, in welcher ja dem Schüler

die griechischen Namen zuerst begegnen. Es hat freilich sein Mifsliches,

wenn auf Quart a PlKUii/ier. Decelea und r'imon geschrieben und <j<^-

sproclien wird, auf Sekunda aber Fliunikcr, Dekelea und Kimoii.

Übrigens erscheint Mykene neben Polynices, Kleislhenes neben Phidias

doch auch in diesem für Quarta bestimmten Bflndchen. Das erlösende

Wort, das aus diesem Irrgarten der Orthographie herausführt, ist eben
noch nicht gesprochen. — Druckfehler sind mir bei Neubauer nur ganz
unbedeutende autgefallcn (,S. I i.

Wir sciiliefsen mit der Bemerkung, dafs Neubauers Lehrbuch
der alten Geschichte för Quarta in hohem Grade Beachtung und Em-
pfehlung verdient ; wir zweifeln nicht, dafs es wie die vorausgegangenen
Bände In kurzer Zeit manches der bisher eingeführten Bucher ver-

drängen wird.

Zweibrüclcen. H. Stich.

Emil Stutzer, Rcalgymnasialdirektor in Halberstadi, Deutsche
Sozialgcschichte vornehmlich der neuesten Zeit für Schule und

Haus. Halle a/S. Vertag der Buchhandlung des Waisenhauses. 1898.

Preis 3,60 M.

Von andern für Schulzwecke t)erechneten Schriften ähnlicher

Art will si( h Stutzt rs Di ulsche Sozialgcschichte iiamentlicli darin unler-

scheideri, dal's in iiu- i»ri aller Werlschfdzuiig diosrr Seile für den
(Jeschiciit.-unteiricht doch die Bedeuluntr des wiit-^chailliclien Lebens
nicht überschätzt werde, und dafs so die Daili guiig der staatlichen

und geistigen Entwicklung den ihr gebührenden geräumigeren Platz

behaupte; aber auch darin, dafs in ihr die jüngste Zeil eine weit ein-

gehendere Behandkinfr (inde als die ferne Vergangenheit. Der letz-

leren Absicht geniäfs sind vfni den 20:2 Texlseiten des Buche? den
ersten 15 Jahrhunderten nur 58 zugeteilt, der Zeit vom Beginn der

Reformation bis 178Ü ihrer 52; der volle Kesi von 152 Seiten kommt
der Neuzeit zu, wieder unter vorzugsweise eingehenderer Berücksich-

tigung der einschlägigen Bewegungen und Gegensätze in der 2. Hälfte
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unsoros Jnlirhundeits. Als (Jrund weshalb auf die soziale Entwick-
lung Preiif-fiis in der Zeit der nalionalen Zerrissenheit mit nnifasson-

derer Bedaclilnahme einge^'angun wird, führt der Verf. S. 84 an, dafs

keines Einzelstaates Sonderinteressen so mit den allgemein deutschen
ziisamnienfielcn, wie die desjenigen Staates, unter dessen Führung die

deutsche Nation allmählich wieder vereint werden konnte; zugleich

werde die allgemeine Schilderung durch ein sehr lehrreiches Einzel-

beispiel ergänzt und verdeutlicht.

Vorausgesetzt, dafs diese ungleichmäHsige Stoff-Begrenzung resp.

Erweiterung gebilligt wird, verdient die Schrift unzweifelhaft volle

Anerkennui^if. Was in den lür die Schule bestimmten geschichtlichen

Lehrbüchern meist nur zusanmienhangslos und mehr andeutungsweise

vor^zi t ragen wird, biclcL Stutzers Deutsclie Sozialgesciiichte in organischem
Aufbau vereinigt und wenigstens für die neuere und namentlich für die

neueste Zeit in eingehender Entwicklung und Begründung vorgeführt.

Es ist ja selbstverständlich, dafs In einer deutschen Sozialgeschichtc

der neueren und der neuesten Zeit auch auf die einschlägigen Verhält-

nisse des Auslandes, besonders Englands und Frankreichs, Bezug ge-

nommen werden raufs. Dies geschieht bei Stutzer in der richtigen

Einengung und jedesmal an der rechten Stelle. Dazu zeugt der Verf.

allenthalben von gründlicher Sachkenntnis und von einem gesunden
Urteile über Dinge mitunter recht heikler Art.

Gegenüber manchen anderen hieher gehörigen Ausführungen vom
Norden gekommener Schulschriftcn ist als geradezu wohlthuend her-

vorzuheben Stutzers besonnene Objektivität, mit der er den tliatsäch-

liehen hüben und drüben bestehenden Verhältnissen gerecht zu werden
sucht. Wird auch Preufeen für die neuere und für die neueste Zeit

grundsätzlich in den Vordergrund gerückt, und werden auch seine

Verdienste um die soziale Förderung zur rechten Zeit in ein recht

helles Licht gerückt, so w'enlen doch auch die mancherki Mifsgrille

und Mifsstände nicht übersehen, so wird doch auch das in anderen

deutschen Staaten zur Reife gelangte Gute nicht mit Stillschweigen

übergangen. So wird z. ß. S. 99 ausdrücklich hervorgehoben, dalb

seinerzeit Süddeutschland den „aufgeklärten" Despotismus Preui'sens

in Hinsicht auf soziale Erfolge weit übertraf. Nicht minder wird

S. 10(i betont, dafs die Fürsorge der Regierung unter Maria Theresia

und Joseph II. für den so überaus wichtigen Bauernstand bessere

Früchte zeitigte als die der preußischen unter Friedrich IL S. 245
wird eingeräumt, dafs die bösen Geister des Klassenhasses im Norden
weit mehr umgehen als im Süden, wo mehr gesunde Volkstümlichkeit

herrsche. S. 107 wird Max III. Josi-ph in Hävern ein ,,Vorbild echter

Fürstentugend" genannt, S. i2ü Bischof Kclteler von Mainz „der be-

deutendste Prälat in Deutschland". Kommt auch im Buche die Kultur-

arbeit der EHöster nirgends zu einer auch mir aiuirdicrnd zureii lu nden
Würdigung, so wird doch 8. 129 zugestanden, dafs sich einzelne

Monrho duK h literarische und künstlerische Arbeit sehr verdient ge-

macht haben.

Die Darstellung ist korrekt, klar und ansprechend. Ein S. 263—72
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beigegebenes Register erleichtert rasches Nachschlagen. Die äulsere

AussUttung des Buches verdietil Lob.

So sei die <ju\e Sclirifl, die auch gymnasialen Ge^i liiclilslchrorn

niaiulu' nicht zu untersciiat/.endo Dienste leisten wird, vorzugsweise

für ilie Einstellung in die Schülerlesebibliotheken der beiden obersten

Klassen warm empfohlen.

Dr. W. Martens, Lehrbuch der Geschichte für die
oberen Klassen höherer Lehranstalten. Zweite, verbesserte

Auflage. In drei Teilen. Zweiler Teil: Lehrstofl' der Unterprima.

Dritter Teil: Lehrstoff der Oberprima. Hannover. Verlag von Manz

u. Lange. 1899.

Die belan^reichsle Aiidenmg der 2. Auflage der beiden das

Mitlelalter und ilie Neuzeit behandelnden Teile des «^'csLhiehtlichen

Lehrbuches von Marlens, deren 1. Auflage iiu XXXÜ. Bande unserer

Bhltter S. 164—72 angezeigt wurde, besteht darin, dafs die Geschichte

il. i Neuzeit von der Entdeckung Amerikas l)is zum Ende des 30jährigen

Kiii 'p'»^?. jedoch ohne die (ieschichte der Reformation in den aufser-

deulschen Ländern aus dem 3. in das 2. Händchen herübergenommen
wurde, so dafs lelzteres nunmehr den gesamten LebrstoÜ' der Unter-

prima enthält.

Im Vorworte zu beiden Teilen tler 1. Auflage war für eine Neu-
riuflage die Dt igabe von Karlen in Atissiehl gestellt worden. Leider

iiiul'bte hievon neuerdings abgesehen werden. Dagegen holft der Verf.

von der nächsten Auflage an seinen Ucschichtsbüchern einen eigens

hiefar ausgearbeiteten billigen Geschichtsatlas beigeben zu können,
was allerdings wünschenswert ist. Indes ist nicht zu übersehen, dafs

bei Marlens durch zahlreiche der näheren Ürtsbeslimniung dienende

Fufsiiülen für die einschlägigen Zwecke jetzt schon besser gesorgt ist

als in vielen, ja den meisten anderen geschichtlichen Lehrbüchern,

nur wäre meines Erachtens dem eingehaltenen, die betreffenden Notizen
Seite um Seite anreihenden Verfahren eine alphabetisch geordnete
Zusanimenstelluiig am Ende dos Buches vorzuziehen gewesen. Wollte
aber dei" Verl', lür diesen Zw<M-k ans dem angefügten ,,Namen- und
Sachverzeichnis" die geograi)lii5chen Namen nicht ausscheiden, so

konnten diesen in ihm die betreuenden näheren Bestimmungen bei-

gegeben werden. Auch die zahh^ichen Winke für die Aussprache
von Freiiidnanien. an sich danken-w ert. liefsen sich hier ZWeckmäGdger
und dem Schul- r behufs des Naeli< hla-r-ns frtrderlicher unterbringen.

Im Texte selbst wurden tieirr greifende Änderungen, welclie

den Gebrauch der einen Aullage neben der andern unmöglich machen
oder doch erheblich erschweren würden, in löblicher Weise Termieden.
1-Iingegen wurden m uicherlei sachliche Einzelheiten geändert, die Frucht
einer sorgfältigen lievision.

N;tcti dieser Uiehtung mrigeii nir die 'A. Auflage des A. Bänd-
chens, das in der oben genannten An/.cige nur uidiangswcise behiindelt

wurde, nachstehend etliche Beitia-e Platz finden.
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Wührend die übrigen Slammtafeln dieser^ Bfindcliens, in^iesamt
übersichtlich iirul korrekt hergestollt , den Zwecken desselben ent-

sprechend bis auf iinscie Zeit fort^,'cset/.t sind, werden S. 26 für Grofs-

britannien die Könige aus deni Hause Hannover, S. Oü für Schweden
die nach 1718 folgenden FOrsten Termifel. Die Geschichte Groß-
britanniens nach 1714 ist überhaupt gar zu nebeii^fK hlich behandelt
Die auf S. 50 neu eingefügte Anmerkung 2 wird in der gebotenen
Fassung das Verständnis eher erschweren als erleichtern. Im '2. Hünd-
chen S. 188 findet sich l'ür das Wort Gencralstaaten die Bemerkung:
,fSo hiefeen die niederländischen Stande**. Da aber die gleiche Be-
zeichnung im 3. Bandchen, wie z. B. auf S. 51, wiederholt auch für

die nichlspanischen Niederlande gebraucht wird, so war eine ein-

schlägige Bemerkung anzufügen. So gar wichliir" ^'eschicht liehe Vor-

gänge wie der Türkenkrieg von 1683—U9 (S. 5i> und der Bürgerkrieg

der Vereinigten Staaten von Nordamerika 1861 —65 (S. 196) durften

bei aller Bevorzugung der deutschen Geschichte nicht btofs anhangs-
weise behandelt werden. Nach der richtigen Darstellung auf S. 55
ist die Stammtafel der S. 173 des -2. Bändcli* ns richtig x.u stellen, da
sonst die Schüler in den beiden Kaisern Josepli 1. und Karl VI. Söhne
Margareta Theresias erkennen müssen. In der gleichen Stammtafel
war mit Bäclcsicht auf die Anmericung 1 der Seite 92 auch Ferdinands I.

zweiter Sohn, Ferdinand von Tirol, namhaft zu machen. Auf S. 58
bleibt es für die Jschüler zweifelhaft, ob die Herzöge von Savoyen
1711- — 20 den Titel Könige von Savoyen oder von Sizilien führten.

Auf der gleichen Seite wird der Anschein erregt, als wäre Landau
erst 1714 an Franicreich geltommen, während es, von Icörzeren Fristen

abgesehen, IG4S ~ 1815 französisch war. Für Pascals Lettres provinciales

kommt doch mehr seine Eigenschaft als Theologe denn die des Mathe-
matikers und Physikers in Betracht iS. 611. S. 02 (vgl. S. 118) wird

hervorgehoben, dafs sich Ludwig XIV. nicht sciieute, neben seiner

Gemahlin ständig eine anerlcannto Mätresse zu halten. Am richtigsten

wird ein Schulbuch über derlei Dinge schweigen; will dies nicht,

so wird der geschichtlichen Wahrheit zu lifbo die gleiche rn'merkung

auch aiidorweitig ihr Plätzchen fordi rn (hirtVn. Ebendaselbst war zu

schrrihcH „den dritten Sohn" (statt „den Sohn") des Herzogs von

Bourgogne. Die Gemahlin des bayerischen Herzogs Albrecht V.« Anna,
war nicht die ältcst« . son lern die Zweitälteste Tochter Ferdinands I.

(S. 'j2). Voltaire wirtl dem Schnl^T aiil' S. lOS ohne jode weitere

Einschränkung, als dafs er nicht für Fachgelehrte schrieb, als ,.r;rsLliiehl-

schreiber" vorgefülat. Wenigstens war hiezu eine Andeutung im Sinne

Häussers (Geschichte der framtösischen Revolution, herausgegeben von

Oncken, Berlin 1867, S. 82 — 34) zu geben. Dafs Voltaire zu seinem

bekannten Worte ecrassez l'infäme als Ergänzung,' superslilion dachte,

steht fest; nicht minder aber auch, dafs er unter superstition die

Kirclic verstand. S. 110 war Ludwig XV. zuerst und als ihm folgend

Spanien, Neapel und Parma zu nennen. S. 116 ist „einigermafsen"

zu streichen. Der Zustand, in dem Ludwig XVI. nach langen und

schweren Seelenk&mpfen notgedrungen die Verfassung von 1791 bc-
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schwor, durfte nicht S. 126 als „volle B'reiheit*' bezeichnet werden.

Auf S. 141 wird im Schüler die Vorstellung erweckt, Suworow habe
im September 1799 sein Heer nach eigener Wahl über Jio Alpen

nach der Schweiz ^'eführl. S. 143 waren auch die liislünier Eichstätt

und Passau zu erwähnen. S. 144 war anschaulicher zu verdeutlichen,

wie es 1803 zehn Kurfürstentümer wurden, nachdem 1648 für die

Pfalz eine 8., 1692 für Hannover eine 9. Kurwärde errichtet worden
war, femer «eit 1777 infolge der Vereinigung von Bayern und Pfalz

wieder adil bt slanden, endlich Kr)ln und Trier 1801 französisch ge-

worden und 1808 Uaden, He.s<L'ii, Sal/.biu'g und WürtltMubcr^ neu zu

Kuiiürslentüniern erhoben worden waren. S. 147 ist von dem schaiäli-

lichen Schdnbrunner Vertrag die Rede; der Belgrader Friede von 1739
und der Baseler Friede von 1795 verdienen dos gleiche Attribut. Auch
war hier die Abtretung von Bayreuth zu erwähnen sowie auf S. 148
der Übergang der Heichsstadt Atigsburg an Bayern. Deutschland in

seiner tiefen (nicht tiefsten) Erniedrigung" war der Titel der bei Palm
vorgefundenen SchriÜ (S. 151). Auf S. 153 ist die Anmerkung 2 dabin
richtig zu stellen, dafs Karl IV. das Schiefe zu Gompi^gne zugewiesen

erhielt, Ferdinand VII. das zu Yalen^y; Godoy ging nach Rom. S. 166
war auch Nes^elrode zu nennen, der auf dem Wienerkongresse
wahrlich kvino niitf'r'„'< ordnete Holle spielte. So ^^anz glatt und ent-

geltlos ging btkanntlich Helgoland 1890 nicht an Deutschland über,

wie S. 167 vermuten Iftfet. S. 17i war das Whrt Phillker zu er-

klären.

Die von mir in der eingangs genannten Anzeige erhobenen sach-

lichen Beanstanihuigeii sind von Mintt ri- in der neuen Auflage fjist

ausnahmslos berücksichtigt worden. Für ein paar der nicht berück-

sichtigten Ifilst er sich vielleicht nachträglich gewinnen.- Im 2. Bänd-
chen S. 197 huldigt er noch immer der gang und gäbe gewordenen
Ansicht, Friedrich V. sei wegen der kurzen Dauer seiner Herrschaft

„Winterktinig** genannt worden. Da aber seine Herrschaft vom November
1G19 bis November H)20 dauerte, so ist sctiwt^r abzusehen. worauC
gegründet gerade diese Bezeichnung gewählt worden sein soll. Wemi
Martens die wohlbegründete Darlegung nachliest, welche Onno Klopp
in seinem Buche ,,Der i^Ojfdirige Krieg bis zun» Ende Gustav Adolfs

\(>:id-\ l'a<lerborn 1891 I .S. i87 (im XXXII. Bande dieser Blätter S. 179 f.

abgedruckl) '^'eL/eben hat, ist mriglifherweise ein Wechsel der An-
schauung zu erzielen. Da der sogenannte Devolutionskrieg bereils 10G7
begann, so hält es nicht eben leicht, einen Grund auslindig zu machen,
weshalb im 3. Bändchen S. 50 auch jetzt noch gelehrt wird, Ludwig XIV.
habe „einige Jahre'* nach dem 1665 erfolgten Tode seines Schwieger-
vaters Ans|trrir!ie auf Hrhifte d'-r spanischen Niederlande erhoben.
Aul' S 10;{ ist wiederlioU der König .Max I. als .,der Stammvater des
heute in Bayern herrschenden Hauses" vorgeführt, in Bayern pflegt

man auf Otto I. zurückzugehen oder doch auf den Herzog Wolfgang
von Zw- ibrücken oder endlich auf dessen mit Birkenfeld bedachten
Sohn Karl. Dafs S. I I I der Name „parlhenopeische Republik" als

auiHiebe Bezeichnung unrichtig ist, mag der Verf. aus Hüffers AuGsatz
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im Historischen Taschenbuche 1894 S. 279 ff. ersehen („die neapoli-

tanische Republik des Jahres 1799")-

Weniger zugänglich ztM<rl(' sich Marlens gegenüber sprachliciioti

Beanstandungen. Hierüber läist sicii rechten. Der Verl. liebt nun
einmal da und dort eine etwas kräftigere und bl&hendere Ausdrucks-
weise, als sie mir für ein Lembuch zusagen will. Ich unterlasse es

daher, nac h dieser Seite Alles oder Neues vorzubringen und besehranke
mich schliefsli( h lieber auf die wiederholte Bemerkung, daf- Martens'

treuliches ,,Iielubuch", in der neuen Auflage nicht unerheblich ver-

bessert, einer recht weilgeheudeu Beachtung voliaul würdig ist.

München. Markhauser.

Cappeln, Adriano, Dizionario di abbre viature lali n c

ed italiane usate nelle carte e codici specialnien l e del

medio-evo riprodotle con oltre 18000 scgni incisi. Ulr. Iloepli,

Milano 18^9. LXU, 433 S. 8*". Gebdn. L. 7.50 (Manuali Hoepli).

Es war ein sehr glücklicher Gedanke des ungemein rührigen

Mailänder Verlegers Ulrico Hoepli, in seine groise und, man darf sagen,

grolsartige Sammlung von Handbüchern für alle Gebiete des Wissens
auch das vorliegende Lexikon lateinischer und italienischer-Abkürzungen
des Ifittelalters aufzunehmen. Denn das Bedürfnis nach einem solchen

bequemen Hilfsmittel hatte sich schon seit längerer Zeit fühlbar ge-

macht. Jeder Philologe und jeder Historiker weifs, dafs bei der

Lektüre von Handschriften und Urkunden besonders des späteren

Mittelalters die richtige Auflösung der Abkürzungen eigentlich das
Schwierigste ist und dafs man hier oftmals mit der blolsen Geübtheit
oder dem geschickten Erraten allein nicht auskommt, sondern sich

dabei noch anderer Mittel bedienen mufs. \V( in m diesem Behtife

das ausgezeichnete, alle, aber noch immer uiu iitbehrliche ,,Loxic()n

diplomaticum" von Job. Lud. Walther (1745, 47, 52 und besonders

Ulm 1756) zu (3ebote steht, der ist ja gut daran. Aber wenn auch
auf vielen oder den meisten Bibliotheken und Archiven vorhanden,
ist es doch vielleicht nicht auf allen, namentlich kleineren mit absoluter

Sicherheit zu finden; und den Folio-Band etwa im Kofler auf Reisen mit

herumzuschleppen, geht auch niclit wohl an. 'So hat <lenn bereits in

der Mitte unseres Jahrhunderts zum Ersatz der Franzose L.-Alph.
Ghassant sein freilich viel kürzeres, aber ungemein handliches

,Dictionnaire des abreviations latines et fran^aises etc.' erscheinen la^en
(Paris 1846), das seine Rraurhharkeil durch wiederholte Auflagen

(2. 1862, 5. 188i) bezeugte, aber doch nicht als völlig ausreichender

Behelf bezeichnet werden kann. Dann hat in neuerer Zeit Maurice

Prou seinem ,Manuel de Paleographie' (Paris 1890) ein Verzeichnis

von Abreviations latines und fran^ises beigegeben, von denen das
ersterc nach des Verfassers eigener Aussage zum gröfsten Teil auf

W^alther beruht. (Ganz unbedeutend sind die ..Saggi di abbreviature**

aus dem Mailänder Archiv 1858, nichts besonderes Hulakovskys
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Abbreviaturac vocabulorum die nur deshalb interessant, weil

sie auch deutsche und slavische Abkörzuiifiren brmgen; ebenso ist das
Verzeichnis von Abkürzungen in Volhi. Z., Delle abbrevialure nella

Paleofjrafia lalina \S*.)-2 iinjrenügciu]. wie das ganze Buch srlhst.)

Viel ausführlichiT uml wertvoller nun ist das von (lappelli ver-

faßte Lexikon, auf welciies die Leser auch dieser „Biälter" aufmerksam
zu machen wir um so weniger unterlassen wollen, als ja — wie schon
aus dem eben angeführten Überblick hervorgeht — in Deutschtand
auf diesem (Jebiele ül)i rli;uipt nichts mehr geleistet worden ist. Ca{>i>elli.

jel/.l Beamter am Staatsarchiv in MailaiiH. \<[ ein Schüler der ,Si Uüla

I)aleografii'a* am .Istituto superiore' in l'lurL'nz uikI spozicll des von
uns neuiicli erwähnten ') i^rofessors Cesare Paoli, dem er sieh

auch hinsichtlich der Einteilung der Abkürzungen anschliefet Und
jedenfalls ^t hrirt Paolis Schrift ,,Le abbreviature nella Paleografia

latina del Medio Evo*' 1801 (deutsch 18 VI:? von Lohmeyer, Innsbruck,

War^ner) /u dem Besten und Beachtenswertesten, was hierüber ge-

schrieben worden ist. wenn man auch über manche Punkte anderer

.Meinung sein kann, worüber vielleicht an einem anderen Orte einmal

mehr. Cappelli hat also seinem Verzeichnis eine theoretische Ein-

leitung vorangeschickt, an die wir hier nur einige Bemerkungen knöpfen
wollen: so zu p. XXXVllI, dafs mir das lukaiiiih» Abkürzungszeichen

für ((uia doch verschieden zu s( in scheint von di in bei ,etiam' oder

,sum', ,sed' etc. ; zu p. XLl, dais nicht blois das ,s' am Ende eines

SVortes In die Höhe gesetzt wird, ohne eine Abkürzung anzadenten,

sondern auch andere Buchstaben, wie ich es z. B. vom t in einer

hiesigen Handschrift des 13. Jahrhunderts gefunden, und oit eine ganze

Silbe z. B. -tis 'niilton in der Ziücl». Zu p. XMI iniHlito ich be-

merken, dafs, was duil in der Aiiint rknii;^' nur uielir nebenbei über

zwei Abkürzungszeichen über einander In einem Worte gesagt wird,

an anderer Stelle stärker hätte hervorgehoben werden sollen. Denn
es handelt sich dabei um ein oft vorkommendes Mittel, neben der

eigentlichen Kni/.nnir des Worlstammes auch den Akkusativ oder (bei

Vcrbon> einen Plural an</udrücken; z. B. grä gratiam, oratoe »
oralorem, vokut = voluerinl.

Was nun das — alphabetische — Verzeichnis der Abkürzungen
selbst anlangt, so ist die von dem Verfasser hiebei beobachtete Ordnung
fol;:('ndo: V(»ran geht eine Zusannnen^lellniiLr der vei-schiedenen Formen
jciles Bucli.-tabcii (in der Mn iu-ki'l- und Minuskt l-i In iH i und liäuli';^erer

Ligaturen Jedes Huelislaben lin li'.T C'.uisive). Daun tnj-t der Bncli>tabe

mit den Abkürzungen, und dabei ist streng die alphabetische Pieihen-

folge in der Weise eingehalten, dafs nur die auf der Zeile stehenden
Buchstaben oder Elemente des Wortes berücksichtigt sind, nicht aber
die übergeschriebenen Zeiclu t: oder Buchstaben der Kürzung; aliud

z. B., gekürzt durch ad mit übcrscbricbcnem 1, ist unter ad eingereiht.

(T. li'u'ue ,,BHittcr'' !i
; > !. Von dem Jurt :iin,'cfiihi"ten „Gnuid-

ri!'^ i'ti'.'* i«;* ii-m :(iir-li das 3. l»u, !i ..rrkuinlfiilt'lire'' in Antl. er>cli!('iieti (]. Alttli.

l-^Dl», Iiiii^l'i U' k , ^\ ;i<,'iifr). Vi IV wenlcii il;is>t»nie «Mii^i-lu tuler liier l»(.-j»ivclien,

«lobahl deiuuüchst die 2. Abth. oinschieiien sein wml.
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Cappeln, Disioiuirio di aLbreviatiire etc. (Simonsfeld). B47

(Nur dann kommen für die alpliabelisclie Ordnung die Exponenten in

Betracht, wenn sie bei einzelnen gleichlautenden Buchstaben [SiglenJ

oder bei gleicbmärsig gekürzten Wörtern stehen; doch scheint mir hier

der Verfasser nicht immer ganz konsequent vorgegangen zu sein, cf. p. G3,

wo das erste ,cognitionem' weiter hinauf gehört.) Auf die trelTlich

ausgeführten Facsimiles der handschriftlichen Kürzungen folgt in

Klammer die Transskription ; z. Ii. also {cf. oben) (a'd), dann die volle

Auflösung: aliud, wobei für die italienischen Ausdrücke cursiver Druck
angewandt ist, und schließlich noch der chronologische Beleg, die

Angabe des Jahrhundorls, In welchem die Kürzung so in der angetührten

Weise vorkommt. Es darf nicht vorschwiegen worden, dafs gerade

diese letzte Rubrik von einem .-cliarfon, aber kompetenten Kritiker

(M. Tangl iu der „Deutschen Literaturzeitung'" 185)9 Nr. 9) alsbald

nach dem Erscheinen des Buches besonders getadelt worden ist

Tangl wirft Gappelli vor, bei diesen chronologischen Belegen nicht

streng wissenschaftlich, syslemati.sch genug vorgegangen zu sein, iiuiem

er nirlit diui fdlustcn, frühesten Zcitptitikt für das Vorkommen einer

Abkürzung (und die etwaigen AiuioriiiiLion im Eaufo der Zeit) auf-

gesucht und angegeben habe, sondern mehr willkürlich an das aus-

gehende Mittelaller sich gehalten habe. Und dies ist allerdings richtig,

selbst wenn man zur Entschuldigung des Verfassers anfuhren könnte,

dafs er dabei vielleicht an Benutzer dachte, die mit handschriftlichen

Schfdzen des spfderen Mittelalters zu thnn hätten, wo sich eben, wie
sclion erwähnt, die meisten Abkürzungen linden, llievon abgesehen,

ist zu betonen, dafs CappcUi unlVaglich ein sehr reiches Material ver-

wertet hat, das er zum Teil aus den Quellen selbst schöpfen konnte.

Besonders erwünscht und brauchbar erscheint mir dann das
Verzeichnis der .Segni convenzionali', welches auf das alpliabotische

der Abkürzungen folgt, namentlich wegen der darin mitgeleiltLU mannig-
fachen Zeichen für Geld-, Mals- und Gewicht-Ausdrucke. Weniger
A'on Belang ist das (dritte) Verzeiehnis von Abkürzungen medizinischer

Ausdrucke, .wertvoll dagegen wiederum die Wiedergabe der römischen
Zahlzeichen und der arabischen ZifTern. Als mifsglückt wurde schon
von nndoror Seite (cf, Tangl a. a. O.) der folgende Abschnitt über die

Monogi anirne gerügt : den Schluls bildet eine längere Liste epigraphischer

Siglen und Abkürzungen.
Endlich müssen wir noch einer Beigabe gedenken. Zwischen die

Einleitung und das Loxikmi hat Cappelli vier Facsiniilos (von drei

l'rivatnrkunden aus den .fahren 1114, 118i^ und 1292 und von oinor

Seite einer Perganionthandschrifl) in Photolithogra{>hie eingoschoben,

welche als Schriftmusler dienen sollen und, von Cappelli transskribiert,

auch als Leseübungsslückc verwendet werden können. Dabei habe
ich mir einige Gorrigenda notiert, bezw. Fragezeichen gemacht. Auf
p. LV Zeile 2 des Textes ist ,XIir zu korrigieren in »XUIP; p. LVI
Z. 5, 12, 15 und LVII Z. 2 loso ich nirht .iamscriptae, iam scriptam' etc.

sondern .suprasri/ und intKlito auf das Lexikon gleich selbst ver-

weisen, wo eine ähnliche Abkürzung für iamscr. nicht vorkommt, wohl

aber p. 326 und 327 für suprascr. Ebenda p. LVI Z. 18 u. 25 ist zu
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drucken «prohoredum* und ,proheredibus* (zusammengeschrieben); p.LVII

Z. 1 lies ,sul)lrahere', und Z. 2 von unten ,filie' slalt ,filia'; p. LVIII

Z. i'r? .porlasti 1 i' statt ,portasterii' ; p. LIX Z. 16 , Bonbarone' statt

,Bonil)aione'; p. LX Z. U ,duas' statt .duos', Z, 10 statt .possit' wohl
,posinl' (V), Z. 11 wiire bei ,invücato' auch das fehlende o cursiv zu

drucken, Z. 6 Von unten ist ,poset' statt posset zu lesen.

Alle diese Ausstellungen mögen dem Verfasser und dem Ver-

leger, der für eine vortrefllicho Ausstattung gesorgt hat, die Freude
an dorn Wcrkchen niriit trülicn. das sich auch durch sein bequemes
Format emplielill, und dem wir wohl eine weite Verbreitung und eine

zweite — dann etwas verbesserte — Auflage wünschen dürfen.

München. II. Simonsfcld.

L. Frobenius, der Ursprung der Kultur. I. Band. Ur-

spninjT der a fr ikanisclion Kulturen. Mit vielen Karlen, Tafehi

und 'rexlitlustralionen. Verlag von Gebr. Bomlräger, Berlin. 1898.

Preis 10 M.

Difsr? vornehm ausgestattete, dem Professor von Richlhofen

gewidmete Ikicli baut auf dem (Jnnide einer l'nmcn;j:e von Spezial-

untersuchungen des afrikanisclicii Kuliurbesitzes (Kulturen) eine ganz

neue Theorie der Kultur auf, deren Ursprung, zugleich der Ursprung
der Völker, erforscht werden soll. Die Kultur ist dem Verfasser ein

sich gesetzmalsi;.' Liiluickeliules Lebewesen, ein Organismus, der eine

Geburt, ein Kindes-, Mannes-. Greisenaller und endlich ein Hinscheiden

hat. Nacli ihm hat die Völkerkunde eine doppelte Aufgabe zu lösen:

1. Klarstellung des Gesamtwesens der Kultur und 2. Klarstellung der

Beziehungen aus dem Wesen der einzelnen Kulturen. Die Kenntnis der
Gesamtknllnr ist aber bereits soweit fortgeschritten, dafs fast alle Ge-
biete: WalVeii- und (!oi älekunde, Wcitanschauungs-, Recbts-, Familien-,

Staatsluiire. Kunstgeschichte etr. im wesentlichsten durchforscht und
dafs jetzt die S2. Aufgabe aut naturuissenschafllichem Wege zu lösen

nahegenlckt sei. Ein grundlegendes Werk hiefur sei in Ratzels

Anthropogeographie gegeben, die uns zum Bewufstsein bringen müsse,

dafs die Fra^a- der Ktdturvorwandtschaft ülterliaupf nicht historiscli,

sondern enlwicklungsgeschichtlich verstamlen werden müsse, dafs wir

es also nicht mit Zeilen, sondern mit Formen zu Ihun haben. Die

naturwissenschaftliche Behandlungsweisc , die eigentlich bisher nur
Monographieen gezeitigt habe, sei mehr eine anatomische Untersuchung
(ine- Gegenstandes als in. Prüfung des Gesamtbaues gewesen.
Aiirli habe die jjliy.-iolo^'isclie Dearl)eitnnt: irefelilt. Diese Lücke sucht

das Bufh ans/.iiiülleii, indem es, l'iirsend auf der Fülle drv aiigt^stellten

analuiiiisclien Untersuchungen, den Bew^eis für die Möglichkeit einer

physiologischen Untersuchung antritt, durch die der Verwandtschafts-
beweis vcillig ^'esichert sei. Der Menseh ist es nach Frobenius nicht,

flem die Kullur ihre Entstehung zu dajiken hat, vielmehr ist er nur

ihr Träger, die Maschine derselben, ihr Objekt. £s sind deshalb die
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Frobeniut, Cnprung der afrikan. Kulturen (Kooh). 349

Lcbcnsbedin^'ungon der FottiHMi der Kultur aufsorhalb des Menschen
zu suchen, zumeist im Kulluihüden, im Wesen und in der Eigenart
der Natnr, in der sie lebt Darin findet er die Berechtigung, die
Kulturen wie or-fanischc Lebewesen zu behandein. Für seinen Zweck
ist das Wichligslf die Kullurpiiysiologie oder die Lelu'e von den
Lebeiisfortnen der Kulturen und das Vererbungsproblem, d. h. entweder
Übernaluue einer neuen Kultur an Stelle einer alten, diese vernichtend

oder absorbierend, oder Wechsel des Wohnortes. Dies führt zu der
Beantwortung der drei Fragen; L Was heiCst Wechsel des Wohnorts?
2. Was ist Ernährungsweise und physiologischer Bau? 3. Wie erkennt
man nun die Verpflanzung und Übertragung aus dem physiologischen
IJau? — hie Verfolgung der Kulturströme führt, wenn das der ana-
tomisch eii Untersuchung vorliegende Material auch für die prä-
historischen Zeiten ausreicht, in das tiefste Dunkel der wahrhaftigsten
Urgeschichte, da der Mensch auf denselben Wegen wie seine Kultur
gewandert sein mufs. Warum nun gerade mit Afrika diese Unter-
suchungen nach dem Ursprung der Kultur beginnen, ergibt sirli aus
der Abgeschlossenheit dieses Weltteils und einer gewissen Einheiiliehkeit

seiner Kulturhöhe, endlich weil fast alle bisherigen Versuche, das
Wesen des Werdens der afrikanischen Kulturen zu verstehen, ge~
scheitert sind. — Im nächsten Abschnitte wird nun der afrikanische
Kullurbesitz einer anatomischen Untersnchnng unterzogen, deren Er-
f,'ebnis eine gewisse (lesetzmüfsigkeit in ihrer Verbreitung ist. Diesen
Kullurbesitz bilden die afrikanischen Schilde, Waffen, Saiten- und
andere Musikinstrumente, Trommeln und Holzpauken, Hütten und
verschiedene Geräte. Eine gi-ofse Anzahl von Kärtchen dient zur
Veranschaulichung der Verbreitung dieser Kulturen, die von der
nigritischen, der malajonigritischen und den asiatischen Kulturen
abstammen und im wesentlichen drei Typen darstellen , den nord-
afrikanischen, den westafrikanischen und den südalVikanibülicii. Der
wichtigste Wesenszug ist eine Teilung in einen Typus der Holz-
und einen Typus der Lederkultur. — DnC^ lüe Kulturen auf di in

Boden wachsen und nicht auf dem Menschen, dafür biete die malajo-

nigritische Kultur den besten Beweis, die, ozeanischen Ursprungs, bei

üjrer Verpflanzung nach Afrika afrikanischen Typus annalim und
kontinental wurde, aber bei allen Wandhingen in ihrem anatomischen
Bau immer noch ihren asiatischen Ursprung verrät. Dafe auch die
Afrikaner, denen alle schöpferische Kraft abgeht und die sich nur
durch im'rlanl)Iiche körperliche und geistige Passivit^lt auszeichnen,

nicht selbständig diese Kulturen geschatVen haben, sondern nur ihre

Trüger gewesen sind, ergibt sich danach von selbst. - Um einen

Begriff von dem reichen Inhalte des Buches zu geben, war es nötig,

die leitenden Gedanken des Verfassers möglichst mit eigenen Worten
wiederzugeben, die ihre EigänzunL,' und Begründung in dem reichen

Materiale, tlas in dem iJ. Ilauptabs« luiilt vorarbeitet ist. finden. Neun
Tafeln in Lichtdruck, Bunllichtdruck, Autotypie, sowie nahezu 240 Texl-
illustrationen geben uns einen Begriff von dem afrikanischen Kultur-

besitz. — Der Umstand, daiä die Untersuchung nach dem Ursprung

1
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der KuUui' ^ciade sich nül der indüleiilesteii Kasse, den Atrikauerii,

zu beschäftigen hatle, l&lät es erklärlich erscheinen, dass dem Mensehen
jeder EinduTs auf die Entwicklung seiner Kultur abgesprochen und er

in solche Pai^sivilät zu rfickgod rängt wird, ob aber dies Gesetz für alle

Kassen und ivulluien Gelluag habe — das ist eine andere Frage.

Ilaun, Hochstetter, Pokorny, Allgemeine Erdkunde.
S.Auflage. S.Abteilung. Pflanzen- und Tierverbreitung von

Alfred Kirchhoff. Mit 157 Abbildungen im Text und 3 Karten

in Farbendruck. Prag, Wien, Leipzig bei Tenii)sk> tK yla^^ 1899.

Mit diesem letzten Bande ist das großartige Werk der f,All-

gemeinen Erdkunde^', deren erste beide Bände schon früher in diesen

Blättern !}e.>^procluin;i ^^cfiiiitlon haben, zum Abschliisse *^rkommen, und
die Verlatrsldiciiiiaiidlung verdient den lebhal'testen Dank liir dio \v;dn'-

hatt vorneiime Ausstattung des Buches nanicjitlich in illustrativer

Hinsicht. Es sei iiier gleich von vornelierein angeführt, dafs mir noch
in keinem anderen Werke so lebensvolle und wahrhaft wunderbar
zarte Tier- uti l Pflanzenbiider unter die Augen gekommen sind. Man
erkennt j:kM( Ii auf don or?^l('ii Blick dio volleiideto Kunst der Dar-
stellung dos .,rl)t'ii-() talciil vollen wie sacliknn(li;^^(Mr' Künstlers, dem
wir diese Bilder verdanken. Mit besonderer Genugthuung wird gewii's

in unseren Kreisen vernommen, dals den Stift in so vorzüglicher

AVeise ein bayer. Gynmasial/.eichenlehrer, Herr Heinrich Morin am
k. Ijuitpoldgymnasium in München, zu fuhren versteht, derselbe, den
wir schon als Verfassor zweier vortroinicher Lehrbücher für den Tntor-

richt in Zoologie und Botanik lür l)avcrische Mittelschulen kennen

gelernt haben. Neben seinen Einzel- und Vollbildern fällt an den
nicht von ihm stammenden Bildern besonders eine gewisse Härte der
Strichführung auf gegenüber dem woidien samnitartigen Glänze jener.

Man vergleiche einmal ilie Vollbilder Nr. 117 und IIS mit Nr. 131,

l:)t-. 135 und vielen anderen. — Der Leiirer der Naturkunde in der

V. Klasse hat sich insbesondere auch mit Tier- und Pllanzengeographie

zu beschäftigen und vermiete seither ein seinen Zwecken dienendes
grundlegendes Werk gewife in recht fühlbarer Weise. Nun hat kein

Geringerer als Alfred KirchhotT mit der Neubearbeitung des durch
Pokornys Tod verwaisten Sclilul^teiles der Allgemeinen Erdkunde
ein Werk geschafl'en, das den Zwecken der Geographie in vor/.üglicher

Weise zu dienen vermag. Der Verfasser spricht sich selbst in der

Vorrede dahin aus, dafe es seine Absicht gewesen sei, mehr der

Geogra])hie zu dienen, weshalb er Abschweifungen über die Grenzen
der Erdkunde in< rein naturgeschichtliehe Gebiet mit Absicht ver-

mieden habe, (ielien wir auf den reichen Inhalt des Buches ein, so

eröHnet den Reigen ein Abschnitt: Allgemeine Beziehungen zw'schen

der Erde und den Organismen. Nachdem nachgewiesen ist, dafs den
organischen Wesen eine unbegrenzte Vermehrungs- und Wander-
fähigkeit innewohnt, behandelt der Verfasser die naturlichen Existenz-
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bedingunt^fMi di r Pflanzoii und Ticro, Einfluls des Hodens, Klimas,

Lichtes uul" die l'fiaii/einveU, der Nahrung, Luit des Wassers auf die

Tierwelt, sowie die Konkurrenz der organischen Wesen untereinander

und die merkwürdige Symbiose im Pflanzen- und Tierleben. Die

folgenden Kapilel besprechen die Veränderlichkeit der organischen

Wesen , die Abstammungslehre und ihre geographische Bewährung.
Es gewährt hohes Interesse, hier der Darstellung über die Lohren

der Entwicklungs- oder Deszendenztheorie, vertreten durch Linnö und
GuTier, dann der Selektions-Theorie Darwins sowie Wagners Higrations-

theorie zu folgen und zu sehen, aufweiche Seite sich Kirchhof!' neigt.

Sodann werden die allgemeinen Grundzügo der Pflanzen- und Tior-

verbreilung gegeben, die für die rnni folgenden Hauptabschnitte: die

Florareiche und die Faunarciciie niaisgebend sind. Diese Teile be-

sonders .mstruktiT zu machen, dienen die zwei groCsen Übersichts-

karten der Flora- und Faunareiche sowie die groCse Zahl von 157 Einzel-

abbildungen. Das Verzeichnis einiger Werke zu weiteren i)flan/pn-

und tiergeographischen Studien, welches am Schlüsse des (ranzen

folgt, bringt leider nur wenige, die sich der Lelirer auf eigene Kosten

anzuschaüeu vurniag. Ich schlicise diese Anzeige des prächtigen

Buches, das heute, wo der naturkundliche Unterricht in den Kreis

der gymnasialen Unterrichtsfächer aufgenommen ist, für den Lehrer

als unentbehrlich bezeichnet werden mufs, mit dem Wunsche, dafs die

„Allgemeine Erdkunde" den ihr gebührenden Platz in jeder Gyninasial-

bibliothek finden möge.

Frankenthal. Koch.

Naturwissenschaftliche Volksbücher von A. Bern-
stein. Fünfte, reich illustrierte Auflage. Durchgesehen und ver-

bessert von H. Potonid u. R. Hennig. Berlin 1897. Ferd. Dunimlers

Verlagsbuchhandlung.

„Die vorliegenden naturwissenschaftlichen Aufsätze ganz populärer

Natur, die also dem breitesten Publikum dienen wollen, sollen weiter

niclits als im Volke jeden, der sich für naturwissenschaftliche Dinge

interessiert, anregen, in der llotlhung, hier da nur den allerersten

Grund zu weiterer ßeschätligang mit iialurwissenschaftHchen Fragen

zu legen; unter andern denjenigen mit geistiger Kost in einem be-

schränkten Gebiete zu versehen, dessen Lebenslage vorwiegend zu

körperlicher Beschäftigung zwingt.'' Mit diesen Worten führen die

Neubearbeiler das längst bekannte und auch in diesen Blättern schon

wiederholt angezeigte Werk, das nunmehr in 5. Aullage vollständig

vorliegt, in fast allzu bescheidener Weise ein. Denn sind es auch nur

„Au&fttze", so umfassen sie doch, abgesehen naturlich von Speziali-

tAten, fast den ganzen Kreis der naturwissenschaftlichen Fächer; und
sind sie auch in ^rstt r Linie für den Arbeiter" berechnet, so wird

doch jeder Gebildete, der nicht irgendwie Studien auf diesem Gebiete

gemacht liat, dieselben mit Vergnügen und Nutzen lesen und sich

daraus über viele Fragen belehren können, die ihm tagtäglich in
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Natur und Menschenleben aufstofsen. Es würde hier natürHch zu weit

fähren, auf Einzelheiten einzugehen oder den ganzen Inhalt aufzuzahlen

:

denn was uinfafst das Buch nicht von den „Verlorenen Nähnadeln**
bis zur „Abkühlung dor Sonno", von der „Torfheizung" bis zum
,,TisciikIo))fcn"; ja so^^av der ..Entziflerung der assyrisdi-babylonisohen

KeiischriiV' ist ein eigenes Kapitel gewidmet. Mit besonderer Vor-

liebe scheinen mir, wie das bei Potoni^s Stellung ja auch sellnt-

verständlich ist, geologische und speziell paläontologische Dinge be-
handelt zu sein. So möchte ich denn das viel umfassende, gut

an?^ge«taltelp tiiid büligo Werk jodom Erwachsenen empfehlen;
einzelne Abschiiille lassen sicli auch beim Unterrichte in (ieograpln'e

und Naturkunde gut verwerten. Wenn aber die Herausgeber weiter

sagen: „Aber auch die Bedeutung rein populärer Schriften fQr den-
jenigen Teil der Jugend, der später der Wissenschaft obliegen wird,

ist nicht zu unterschrdzcn u. s, w.", so ist das zwar richtig, nichts-

destoweniger aber kann ich leider ihr Buch für unsere Jugend
nicht empfehlen. Daran hindert mich die öfter, l)esonders aber in

den Schlufskapiteln hervortretende Polemik gegen religiöse Anschau-
ungen und Lehren. Solange man eben die Jugend an den Mittel-

schulen zu religiös - sittlicher Tüchtigkeit erzieht, geht es logischer-

woise nicht an, ihr Bücher in die Hand zu geben, in denen es u. a.

heilst

:

„Die moderne Furschung weist als Naturwissenschaft die An-
nahme einer denkenden und wollenden „Ersten Ursache" zurück . .

.

sie weist als Ethik den Gedanken an einen strafenden und belohnenden
Gott, an Wunder und Jenseits zurück, , . . weil diese Dogmen selbst

einer gewissenliaften, wissensclialHiclicn Kritik nicht standhalten, weil

sie endlich — und das ist der schwerste Einwurf — zu ernsten,

moralischen Bedenken AnlaTs geben.'*

Tier- und Pflanzenleben im Kreislauf des Jahres. Deutsche

Heimat-Bilder von B. Tümter. Mit 25 Vollbildern von Specht, Erönes,

Mötzel, Möller u. s. w. und 8S Illustrationen. 1898. Druck und Verlag

der Missionsdruckerei in Steyl, postl. Kaldenkirchen (Rhid.).

Das Motto: In Wald und Flur

Zeigt die Natur
Klar Gottes Spur,

lüfst die Tendenz des Buches am besten erkennen. Es führt in die

Natur und lehrt die Natur kennen, um zu zeigen, „dafs eine herrliche

Plan- und Zweckniäfsiükeit. eine wundervolle Ordnung und Harmonie
das weite Reich der Schoplung d ureli herrscht und beherrscht und
Freude und Wohlfahrt den Geschöpfen bereitet. . . . Alle Plan- und
Zweckmalsigkeil aber, alle Ordnung und iiarmonie in der Natur zeigt

notwendig auf einen ersten Ordner der Natur, auf Gkilt selbst hin,

welcher das oberste Prinzip aller Ordnung, der allweise Ordner der

ganzen Natur ist.
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Denn in jeder Wirkung oUcnbarl sich ihre Ursache, und so

offenhart sieb in der Welt auch Gottes Wirken and Walten, wie der

grofee Denker, der heilige Thomas von Aquin, lehrt und zugleich in

einem schönen Bilde erklärt: „An den Fußspuren im Sande erkennt

der Wandersmann, dafs ein anderer vor ihm hergegangen ; so schauen
auch wir im Staube der Sciiöpfung die Fnfsstapfen GoHos. der dar-

über liinwcggcwandeU."' Diu Zweckmäßigkeit und Sclionheit der

Natur bezeugen jedem denkenden Nalurfirennde des Schöpfers unend-
liche Vfeisheit und Macht.

Wie grofs sind deine Werke, o Herr!

Alles hast Du mit Weisheit gemachtl"

In vier Teilen, den vier Jahreszeilen enlsprecliend, werden wir

in Form von Exkursionen durch die ganze Natur geführt; die Dar-
stellung ist lebhaft und durch EinfQgung vieler Zitate, Gedichte und
GesprAc he sehr abwechslungsreich. Die Sprache ist nicht immer ganz
korrekt (z. B. S. 380, .,urn auf den braunen und schwarzen Alpen-
grälcn besser fro(l> ( kl zu seiu "), der Satzbau mitunter mangolliaft.

Auch über manche Verse, besonders des Verfassers selbst, kann man
geteilter Meinung sein. Doch das sind Kleinigkeiten, welche, wie auch
einige sachliche Irrtümer fso ist z. B. S. 91 die Orchis Morio als Orchis

Gonopsea bczcichtiot i dem Werte des Buches keinen wesentlichen Eintrag

Ihun und bei einer zweiten Auflagre leicht verbessert werden können.

Denn eine wertvolle Bereicherung unserer Jugendliteratur ist es

unbedingt und bietet eine reiche Fülle von Anregung und Belehrung.

Deshalb möchte ich es auch zur Einstellung in die Schülerbibliotheken

bestens empfehlen — seine elegante Ausstattung läfst es aber auch
zu Geschenken geeignet erscheinen — und luüchte besonders auch die

Religionslehrer darauf aufmerksam machen, da f>s in streng religiösem

Geiste geschrieben ist und eine Menge von Anhaltspunkten bietet,

Religioiislehre und Naturkunde in enge Verbindung zu bringen.

Synopsis Gharacearum europaearum. Illustrierte Beschrei-

bung der Gharaceen Europas mit Berücksichtigung der Übrigen Welt*

teile. Von Dr. W. Migula, a. o. Professor an der technischen Hoch-

schule zu Karlsruhe in Baden. Als Auszug aus dessen Beschreibung

der Gharaceen in Rabenhorsts Kryptogamenflora IL Aufl., V. Bd., ge-

druckt Mit 133 Abbildungen und einer Einführung in das Studium

dieser GewOchse. Preis 8 M. Leipzig. Verlag von E Kummer 1898.

Der interessanten, von der Mehrzahl der Pflanzenfreunde aber

so ziemlich vernachlässigten Familie der Gharaceen wird dieses Buch
sicher viele neue Freunde zuführen. Denn wrm der grofse Raben-
horst zu teuer war, der ündet hier einen trelliiciicn Ersatz, für dessen

wissenschaiUiclien Wert schon der Name des Verfassers und des

Herausgebers büi]gen. Eine Einleitung führt in Bau und Lebensweise
dieser Pflanzen ein, dann folgt ein Abschnitt über Sammeln, Unter-

BUttw t d. OyimiMlriwliolw. ZXXVI. iahig. 23
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suf'bon nmi Bcaliminen derselben. Die Systematik der Chararecn
bietet in den zwei Unterfamiiien der Nitelleae und Ciiareae 51 Arten,

deren manche freilich wieder dretfeig und mehr Formen aufweisen.

VorzOgliche Abbildungen in grofscr Zahl crlftutern den bei aller Kürze
gut verständlichen Text und laden ein, nun selbst das Bestimmen zu

probieren, das freilich bei cinor ?o unbeständigen Pflanze gar rnanclio

Schwierigkeiten bietet und nur mit Hille eines Mikroskopes niüglich ist.

Leitfaden für den Unterricht In der Botanik. Nach

methodischen Grundsätzen hearl>eitet von Dr. 0. Vogel, Kgl. ProvinziaU

schulrat zu Berlin. Dr. K. Mullenhoff, Professor und Direktor der

VII. Realschule zu Berlin. Dr. P. Böseler, Oberlehrer am König stftdt.

Realgymn. zu Berlin. Heft II. Kursus 3 u. i. Neue verbesserte und

vermehrte Ausgabe mit 18 Tafeln in Dreifarbendruck nach Aquarellen

von A. Schmalfu£s. Berlin 1899. Winkelmann u. Söhne. Preis kart

1 M. 80 Pf.

Der erste Teil dieses I.cilfadens ist bereits in Bd. 35 .S. .54-1 dieser

Blätter eingehender besprochen worden: es genügt also für den zweiteti

die Mitteilung, dafs derselbe jenem völlig gleichwertig erscheint. Auf
vei^leichende Beschreibung von Pflanzen mit schwierigerem Blfitenbau

(Cupuliferen, Urticaceen, Gramineen und sonstige IMonocotyledonen u. a.)

folgt in Knr?Ms III eine Erweiterung der morphologischen und bio-

logisciicn Begiilfp. sodann die Bildung von Faniiliencharakteren und
Übungen im Bestinunen und schliefslicli eine systematische Zusammen-
stellung der Erläuterungen. Kursus IV bringt zunächst Beschreibungen
von Gymnospermen und Kryptogamen, dann eine Charakteristik einiger

der wicht i^'sten ausländischen Pflanzen und Erläuterungen der bei den
betrachlolen Pllanzen vorkommenden schwierigeren morphologi-
schen und biologischen Verhältnisse. Daran schlielsen sich die

Klassen des natürlichen Systems und Grundbegriffe der Pflanzen-
geographie und Paläontologie, eine Übersicht des natürlichen Systems
und eine systematische Zusammenstellung der Erläuterungen.

Ein Anhang gibt eine Übersicht ül)er die wicht ig-ten Pflanzen-

formen und Yegetationsfornien, Püanzenzoncn, Pflanzenregionen und
Florengebiete. Habitnsbilder finden sich fast nur bei den ausländischen

Kultui^ewächsen. dagegen viele saubere schematische Figuren, mikro-
skopische Ansichten und niulon-Diagramme. Von den Farbentafeln

seien ob ihrer Güte und Sciiönheit besonders die Pilze und Meeres-

algen hervurgehuben
i

nur dem manigfachcn Grün der Laubblätler

zeigt sich auch hier wieder der Dreifarbendruck nicht gewachsen.
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I . ü i l Ca d e n der P f I a n z e n k u n d e ITir den Unterricht an

lioliorin Scliulen. Von Di-. II. G. Holle. Mit fünf Tafeln Abbildungen.

Zweite Auflage. Bienierhaveu lö9ö. Verlag von B. v. Vangei'ow.

Preis geb. 1 .M. 80 Ff.

Dem VerfüFser war es vor allem darum zu thun, dem Schüler

die Pflanze als lebendiges Ganzes vorzuführen: daher zerlegt er

das Buch in drei Teile: die Erscheinungsformen der höheren Pflanzen-
welt, Lel)en der höheren Pflanzen und Niedere Pflanzen. Im ersten

Teil geht er aus vom Arlbegrifl" und gibt dann eine möglichst knappe
Morphologie sowie Beispiele von Pllanzenarten nach der Zeit der Voll-

blütc geordnet, von denen einzelne sehr genau bescbrieoen werden.

Ein zweiler Abschnitt bringt TerwandtschafUiche Bedehungen der
Pflanzenarten, ein dritter Pflanzenfamilien mit besonderer BerQcki-

sichtigung der Nutzpflanzen.

Der zweite Teil schildert erst den Kampf ums Dasein an sich,

dann Ernährung, Wachstum, Schutzeinriclitungeii und Fortpflanzung.

Im dritten Teil werden in grofsen Zügen die Kryptogaraen vorgeführt.

Als „Rückblick:" dient Linnes Pflanzensystem. Pflanzenbilder

sind grundsätzlich vermieden in der riclitigen Arisichtt dafe die er-

läuternden von den Sehfilern nai hzubildenden oder zuerst zu ver-

suchenden Zeichnungen zugleich mit der Untersuchung des Natur-

gegenstandes an der Wandtafel entstehen müssen. Die beigegebenen

Tafeln enthalten daher aa&er einer Karte der Vegetationsgebiete nach
Griesebach fast nur miluoskopische Ansichten, die eben nicht so ohne
weiteres vor- und nachgezeichnet werden können. Dem Leliror rnnchte

ich das Buch empfehlen, denn es ist durchaus originell gedacht und
methodologisch wertvoll.

II i m m cl s b i 1 d und W e 1 1 a n s c h a u u n g im Wandel der Zeiten.

Von Troels-Lund. Autorisierte, vom Verfasser durchgesehene Über-

setzung von Leo Bloch. Leipzig. B. G. Teubuer. 1899. Preis

geb. 5 M.

Ein eigenartiges Buch, pantheistisch durch und durch, oder wenn
man will auch atheistisch, aber gedankenreich und zum Denken an-
regend, und wäre es auch nur um wider»i)roc}icn zu können. Aus-
gehend von der Frage: wie nahm sich im Norden das liCben für die

Leute des 16. Jahrhund(>rts aus? unterstichl er, was ihm der innerste

Nerv aller menschlichen Kulturenlwickiung zu sein scheint, die fort-

schreitende Anfßassung des Unterschiedes von Tag und Nacht, Licht

und Dunkel und des Abstandes des Himmels von der Erde.

Zuerst also war die Furcht vor den bösen Mächten des Dunkels

da, das war die erste Religion : dann erst folgt die Entdeckung der

Zeit und Zahl und eine Verehrung auch der Gölter des Lichtes, d. h.

von Sonne, Mond und Sternen. Hier erfolgt eine Scheidung, denn
anders erscÄieint deren llbcht dem Menschen im Norden und anders

im Süden.
28*

t
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Als älteslG Wellanschauunj,' erscheint die assyrisch-babylonische

:

aus ihr erwächst die Slerndeulung, der Glaube an die Wirkung der

Planeten, die s iebentägige Woche mit den Slcrnnarnen der einzelnen

Tage. In Persicn bildet sich der Glaube an den Kampf zwischen

Licht und Finslernis, Gut und Bös, Orniuzd und Ahriman, Gott und
Teufel. Mit der Eroberung Babylons durch Cyrus vereinigen sich

beide Wellanschauungen und treten nun ihren Weg über die Welt
an. Auch Indien und China bilden eigene Wellbilder aus: Ägypten,

schafft die Götterdreiheit ; die Juden den Glauben an den einen un-

sichtbaren National- und Wellgolt. Von Babylon übernehmen sie

zwar nicht die Sterndeutung, aber die Heiligung der Siebenzahl, von

den Persern den Teufelsglaiiben. Bei den Griechen herrschte natürlich

auch in diesen Dingen ihr Sinn für Schönheit und Kunst : Ein Kunst-

werk von idealer Schönheit war ihnen die Welt und Aufgabe des

Menschen auch sein Leben zum Kunstwerk zu gestalten, mochte man
nun Epikur oder der Stoa sich anschliefsen, deren Lehren als Abschlufs

des griechischen Denkens erscheinen. Mit Alexanders Zügen drangen
auch hier orienlalische Vorstelhingen, besonders die Sterndeutung und
der Teufelsglaube ein und verbreiteten sich nach Rom und von da über

die ganze Erde. Im Judenlande nun orreichten die grofse Mischung
und die sich hiegegen sträubende Selbständigkeit beide ihren Höhe-
punkt zu Beginn unserer Zeitrechnung. Daraus bricht eine neue Macht
hervor in Jesus von Nazareth. Mit ihm trieb nicht nur die jüdische

Entwickelung eine neue und seltsame Blüte, sondern Gedanken, welche
bis dahin in Hellas und Rom gebrütet hatten, zeigten sich auf einmal
hier in einer reicheren, herzenswärmeren Form. Indem nun der

Verfasser weiter ausführt, wie Jesus' Lehre in die Lehre von ihm um-
gestaltet worden sei, indem die semitische Auffassung siegte, baby-
lonische Sterndeulung, ägyptische Dreieinigkeitslehre und persischer

Teufel«glaube sich über den jungen Gedankengang der Liebe legten,

verläfsl er das Altertum und wendet sich dem christlichen Mittelalter

zu. Das Christentum war schon in Rom Staatskirche geworden, für

die Barbaren wurde die Kirche der geistige Leiter und teilweise der
weltliche Herr. Während es nun im ganzen Mittelalter in Europas
enger Schulslube niedrig und dumpfig' war, gediehen bei den Arabern
Fortschritt und Freiheit, vor allem aber entwickelten sie die religiöse

Toleranz.

Im 16. Jahrhundert erwachten plötzlich infolge äufserer Ereig-

nisse (Fall Konstantinopels, Ertindung der Buclidruckerkunst, Entdeckung
Amerikas etc.) die Völker Europas und zuerst machte sich der Glaube
an das Natürliche geltend. Dann führte die Lektüre der Bibel zur
Kirchenspaltung, die statt der einen früheren eigentlich drei Kirchen
schuf; es kamen die Religionskriege und der Teufelsglaube bemäch-
tigte sich der ganzen Well und l'iihrle zu den Hexenprozessen und
ihren Gräueln, bis ein Reiter in der Slerndeutung erschien, welche
die Araber übermittelten. Deren Berleulung und Wesen wird nun
ausführlich dargelegt und so die Weltanschauung des 16. Jahrhunderts
entwickelt. Damit schliefst aber auch die alte Welt und eine neue
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beginnt, mit Giordano Bruno, der Welt und Raum ffiür unendlich er-

klärte. Dadurcti werden alle früheren Ansclinuungen iimgostürzt, zu

nichte wird der Glaube, die Lehre von der Erlösung durch Gottes

Sohn und die Existenz von Teufel und Hölle. An ihre Stelle aber
ist, um dem erkältenden Gefühl der Unendlibhkeit zu bes^egnen, die

Erforsdiung des unendlich Kleinen getreten, dann die Vorstellung von
der Entwickelung der Menschheiti die wieder zum Mitleid führt und
zur Liebe.

Das ist etwa eine Skizze des Inlialtos: ich glaube darin die Punkte,

die vor allem zum Einsetzen eines Widerspruches herausfordern, ge-

nügend hervorgehoben zu haben ; die Ausfahrung muls ich berufeneren
KrAften überlassen.

Freising. H. Stadler.

Deutsche Baukunst im Mittelalter von Prof. Dr Adelbert

Matthaei, Leipzig, Druck und Verlag von ß. 6. Teubner, 1809^).

Von den vielen kleineren Werken, welche den Zweck haben, den
Laien in das Verständnis und das Wesen der Baukunst einzuführen,

halle ich das vorliegende Büchlein für eines der besten. Es ist ein

Leitfaden im besten Sinne, der das Wichtigste, das Grundlegende
enthält, ohne sich in Einzelheiten zu verlieren. Die vier Al>schnitte

des Büchleins behandeln 1. die Erbscliafl der Antike und die Baukunst
der Karolinger, 2. den rnmani- -hon Stil, 3. die Zeil dos Tberganges
und i. die Gotik. Bei aller Knappheit enthfilt das Buch doch eine

Fülle von Belehrung, und die Art und Weise, wie der Verfasser seinen

Stoff behandelt, hat etwas Fesselndes. Er gibt bei jedem Abschnitt
zuerst die historische Grundlage, aus der die Art der Raumvorstellung,

die Höhe des technischen Könnens und die Eigenartigkeit der Auf-

j,'abon . di«; zur Both'inj^fung des Kunstsinnes führton, verständlich

wer(3en. Dann wird Wesen und System der Bauweise nach Grund-
und Aufrils, Aui'sunbau, Fornjenschatz und Bauverfahren entwickelt.

Zum Schlufe folgt ein kurzer Oberblick über die Geschichte des Bau-
stiles mit ein paar charakteristischen Beispielen.

Der Verfasser steht vollstäii(h<; auf der Höhe der neueren

Forschungen, und das mit '27 Abbildungen geschmückte Büchlein,

das sich überdies durch einen aufserordcntlich billigen Preis (geb. M. 1.15)

auszeichnet, wird gewi& viele Freunde finden.

Einfuhrung in die Kunstgeschichte von Franz Nägle,
zweite, neu bearbeitete Auna^'e, mit 150 Abbildungen. Erlangen,

Th. Blaesings Universitäts-Buchhandlung H. Metzer u. A. EitTlaender, 1 899.

Im Jahre 1S^)7 erschien die erste Autlage dieses Wcrkchens,

einfach und auspruchslos, ohne alle Abbildungen. Heute präseutiert

') Aus N;ifnr- \m<] Geistoswelt. Si^minliin^' wissonsrhaftlich-gemeinverBttlnd-

lichtii' I^arstelluagtiu uus allen Gel)ioteii des \Vi.>ssous, t<. Uändubeii.
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sich dassolbe in (Mwcitorler Aunajie und ole^anlor An^sfattnnpr. mit

oinor grofsen Zahl vorzüglicher Abbildungen. Der L mstaud. dafs

innerlialb zweier Jahre eine neue Aullage notwendig wurde, spricht

allein schon für die Brauchbarkeil des Werkchens. Bei einem so um-
fangreichen Gebiet, wie das vorliegende, ist es selbslverslandlich, dals

sich der Verfasser auf das Allernolwondigsle beschränken mufste. Der
Stoft' isf s-ohr üborfjiflitlieli aiigooninet und das Wesentlichste durch
kräftigeren Druck hervorgt hobin, was die rasche Orientierung sehr

erleichtert. Das liuch kann jedem Laien, insbesondere auch den
SchQlem der beiden oberen Klassen unserer Mittelschulen empfohlen
werden.

Der Mäander von August Böhaimb, kgl. Reallehrer. München,

Verlagsanslalt und Druckerei von Dr. Franz Paul Datterer & Gie.

Zu den beliebtesten Ornamenl formen aller Zeilen und Völker
gehört (Irr Mäander. Man hat denselben vorgf fiuultMi an Architekturen,

an GcfiU'-^en, Textil- und .Metallarbeiten bei den alloii Egyptern sowohl
wie bei den Völkern Inner-Asiens, bei den Ureinwohnern von Mexiko
und Yukatan, wie in altperuanischen Gräbern und Ruinen. Am meisten
ausgebildet und verwendet wurde diese Verzicrungsweise bei den
Griechen und Rötuern. Aufser in der Architektur begegnen wir
derselben besonders häufig an Vasonmalereien, Textilarbniten und
Fufshodenniüsaiken. Aber auch im Mittelalter und in der Uenaissance-
periode finden wir das Mäandersciiema vielfach verwendet und nicht

minder in unserer Zeit. In der verschiedensten Ausführung, gewebt,
gestickt, gemalt, geätzt, graviert und plastisch ausgefulirt kommt dieses

Ornament vor und es wird, am rechten Platze angebracht, immer eine

der schönsten Zierformen bilden.

Das vorliegende Werk enthält auf 52 Tafeln eine aufserordenllich

eingehende Abhandlung des Mäanders, von den einfachsten bis zu den
kompliziertesten Formen, teils als fortlaufende Verzierung, teils als

Flä( li(>nninsler, Füllung und Einfassung in farbiger Ausführung. Es
bietet daher eine reiche Fundgrube für Kunstbciltssene und Industrielle.

Regensburg. P o h 1 i g.

Oskar Henke, Schulreform und Stenographie. Berlin,

Reuther .t- Keichard, 1899. 73 S. 1,50 M.

Der Titel des vorlio^ondcii IJiiflio* ist ^;o zn vimnIoIicii, (ImT-; der
Verfasser zwei Dinge bcliandfU. die < igenllicli Jiiileinaiuier nichts zu
Ihun haben. Zuerst übt ei-, manclimal mit sehr kräftigen Ausdrücken,
eine Kritik an dem preufsischen Lehrplan von 1891; im zweiten Teil
da«?* g( n cmpflehlt er, um es kurz zu sagen, das Stenographiesystem
Stoize-Schrey zur Einfühnmpj in die Schule.

im ersti n Abschaill bespricht der ViTf.i-ser die Lehrpläne der
preufsischen Gymna.sien in Huer historischen Entwicklung, namentlich
den Versuch einer Umgestaltung derselben im Jahre 1882, und dann

• T
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eingehend die Lehrplanordnung von 1891. Letztere enthält nach ihm
allerdings Änderungen und eine Reihe guter Fingerzoige für die Methodik
und manches andere minder bedeutende", was .,als Fortschritt anzu-

erkennen" ist. Daneben sind aber auch „7Ainächst zweifellose Rück-
schritte verhängnisvoller Art auf dem Gebiete der Prüfungen za ver-
zeichnen. Dazu gehört die Beschrflnkang der ReifeprQfang auf die

schriftliche Prüfung aller Schüler, die auch nur das elendeste Mittel-

mafs („genügend" in allen Fächern) erroiclit haben" (S, 7). „Noch
weit schädlicher ist aber die unglückselige Abschlulsprüfung, dieser

Rückfall in den Zwischenprüfungsunfug des realgyiimasialen Prüfungs-

ungeheuers von 1859. Dafe man sie . . . noch nicht wieder abgeschafft

hat, hat nur in dem Gesetze der Trägheit seinen Grund, das in der
Welt der Bureaukratie eine nicht mindere Macht ist als in der pby«
sischen Welt" (S. 8).

Die Reform von 1891 war keine prinzipielle Reform und stellt

nur eine einseitige Besserung dar. Von einer wirklichen Reform ver-

langt der Verf., 1. da& der Mathematik und den Naturwissenschaften

auf den Gymnasien ein viel weiter gehender Spielraum und Einflufs

gewährt werden mufs: 2. dafs allen höheren Schulen auch volles

Bürgerrecht, alle Berechtigungen verliehen werden sollen, die leider

noch immer dem Gymnasium allein vorbehalten sind. Eine Reform
des Schulwesens wird erst möglich, wenn das gesamte Schulwesen
Reichssache geworden ist. Doch ist ein und derselbe Lohrplan für

dio Gymnasien eines grofscn Landes, z. B. Preufsens, nicht nötig und
nicht möglich. Des weiteren verlangt der Vod. für die höheren Schulen

die Durchführung der Selbstverwaltung, zieht sciiarf los gegen das „alles

eigenartige Leben zerstörende Wfiten des Bureaukratisraus" und betont,

„eine wiridiche Reform hätte darauf hinarbeiten müssen, auf der Unter-

imd Mittelstufe die Kräfte zu sparen und durch allmählich gesteigerte

Arbeit und Übung zu umfassender . . . Arbeit auf der Oborstnfe zu

befähigen. Statt dessen hat man aus dem ganzen Gymnasiuiii eine

Kleinkinderschule gemacht." Die sogen. Reformgymnasien nach Frank-

furterSystem nennt der Verf. „ein wunderliches Experiment**. SchUeMch
stellt er noch das Verlangen, dals das höhere Schulwesen und das
Volksschuhvescn miteinander organisch verbunden werden.

Wenn man die Forden ni^'^en des Verf., die wir in den Haupt-
zügen hier mit seinen eigenen Worten wiedergegeben haben, im ganzen

fiberblickt, so sieht man, er bespricht teils Fragen, die sich jeder

Schulmann schon nahe gelegt hat, teils solche prinzipieller, aber sehr

weitgehender Natur. Gowifs macht es auch bei uns keinen ganz an-
genehmen F^indruck. dafs die niündliche Absolutorialprüfung nur die

weniger guten Schüirr iiiil/.uniachen haben. Freilich mit dem „elendesten

Miltelmaüi" sind wir niciit zufrieden. Aber namentlich an grofsen

Gymnasien ziehen wir doch die bestehenden Verhältnisse den frfiheren

vor; das kleinere Übel ist uns lieber als das gröfsere. Bezüglich der

schädlichen Wirkinig der .Schluf^prüfung in der G. Klasse slinimt der

Referent, der darin seit ihrem Bestehen in Bayern die nötige Erfahrung

gemacht hat, dem Verf. vollständig bei: Sie haben wohl nach gar
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keiner Richtung Nutzen gebracht, und je eher sie daher wieder ab-
geschaflft werden, desto besser.

Die Berechtigungsfrage ist eine so vielumstriltene, daüs sie in dem
Rahmen einer Bücheranzeige wohl besser übergangen wird. Auch die

weif IT besprochenen prinzipiellen Pnnkte wollen wir nicht näher be-

handehi. Abor Unreciit können wir dem Verf. nicht geben, wenn
er eine etwas engere Fühlung zwischen der Volks- und Millelscliule

erlangt; ebenso hat er vielleicht auch Recht, wenn er die Reform-
gymnasjen als wunderliches Experiment bezeichnet. Jedenfalls ver-

dienen seine diesbezüglichen Bemerkungen S. 21 f. einige Beachtung.
Kritische Bemerkungen über die Mängel unserer ' >rtho«.a fiplne

und unserer Schrift im allgemeiii« ii. andere über das unselige Vicl-

schreiben in Scliule und Haus führen den Verf. über zum zweiten
Teile seiner Abhandlung, zur Empfehlung, den Stenographie-Unterricht

in die Schule einzuführen. Durch sie wird, so ungefähr lauten die

Darlegungen, namentlich in (In nheren Klassen die Arbeit we?eii!lir"h

erleichtert, wird al<o Zt it und Kraft erspart, auch eine bessere liand-

schritl erzielt. Es kann nicht genügen, dafs der eine oder andere
Schüler zuftUig und oft von einem hiezu ganz ungeeigneten Lehrer
Unterricht erhalte. Der Unterricht ist in der Schule zu geben und
soll in Sexta beginnen und in Quarta zum AbschluEs gebracht werden.
Frägt man, nach welchem System die Stenographie gelehrt werden
solle, so kommen deren nur drei in betracht, Gabelsberger. Stolze

und Stolze-Schrey. Nun ergeht sich der Verf. in eine Kritik der ge-

nannten Systeme, lobt das auch von seinen Anhftngern nunmehr ver-

lassene von Schrey und kommt zu dem Schlüsse, dafs nur Stotze-Schrey

alles leistet, was vershlndigcrweise heute von oiiifm Stenographic-

System nach dem Stande unseres Wissens verlangt werden könne.

Auch einem unbefangenen Leser mufs es auffällig erscheinen, dafs

der Verf. an dem seiner Ansicht nach doch vollkommensten System
soviele Mängel nachweist, dafs sie an Zahl und Bedeutung denen,
welche er an den übrigen Sy-tojtirii fin Irt. mindestens gleichkommen.
Gabt'lsbergers H» dc/.f'ichr'nkunst i-;t ihm kein Sy-tem. snnd«M-n nur mehr
eine liuitie. TiuL/aIl'Ih ant-rkennt er (lubelsht i u'rrs Vt i dicnsl um die

deutsche Stenographie als ein solches, das nicht hoch genug an-
geschlagen werden kann. „Er hat der modernen Stenographie die

I iliii gebrochen, die sie nie wieder verlassen darf." Da sollte man
doch meinen, dafs diejenigen, welche auf tliesrr Bahn weitergeschrilten

sind, viel Besseres geleistet haben als jener, der die Bahn eröfVnot hat.

Dem scheint aber nicht so zu sein. Suchen wir uns zum Beweise von
den verschiedenen vorgeführten Mängeln des neuen Systems einen
heraus, der vom Verfasser gar nicht einmal als ein solcher empfimden
wird. Stolz* -Si hrey kann ai von ei und ftu von eu nicht unterscheiden.
Dil r"it nun der Verf. Iirtch-! naiv, worin nnsnahmsweise einmal diese

|)(»[ip!.'l vokale nnleischiedeii werden niülsten — zum mindesten bei

Eigennamen düifle das doch wohl regelmäfsig erforderlich sein —

,

60 könnte dies ja durch einen über den Vokatstrich gesetzten Punkt
geschehen. Da soll also gar der diakritische Punkt der griechischen
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Silbenlacliygraphie, die doch in keiner Beziehun^r eine hervorragende

Leistung war, in ein neues System wieder eingeführt werden. Nur
noch eines: S. 64 sagt der Verfasser: „Hfitte man sich entschlieläen

können, gleich den drei Höhenstufen auch die ebenso natürlich be-
rechtigten drei VVoifcn (NebeneinandersteUung gg, enge Verbindung geg,

weite Verbindunjj ;:cig) an/.uerkennen, so hätte man eine bequemere
symbolische Bezeichnung für ei gewonnen.'' Diese drei Weiten, wie

sie der Verl hier vorschlägt, bestehen aber ganz genau so in der

„alten Ruine" der Galielsbergerschen Schrift, die also auch nach dieser

Richiang doch wieder besser ist als das neue S^em. Kurz, wir
finden es nicht begreiflich, wie man ein Stenographic?ystem zur Ein-

führung in die Sciiule rinpfchlcn kann, an dem sogar üboiv.ougte An-
hänger wie der Verf. soviel auszusetzen haben. Und wir halten den
Versuch, die preußische Unterrichtsbehdrde durch das vorliegende Buch
für Stolze-Schrey zu begeistern, für einen mil^lfickten.

München. Ruefs.

Jahrbuch für Volks- und Jugendspiele. VIII. Jahrgang.

1899. Herausgegeben von E. von Schenckendorff und Dr. med.

F,Ä. Schmidt. Voigtländer. Leipzig.

Vom Jahrbuch für Volks- und Jugendspiele liegt nunmehr der

8. Jahrgang vor. der weder an Fülle des Stoffes noch an Güte des

Inhalts seinen Vorgängern nachsteht.

An erster Stelle der Abhandlungen allgemeinen Inhalts steht eine

Arbeit aus der Feder dos Schulrates Dr. Euler, Vorstand der Turn-
Ichrerbildimgsanstalt in Berlin, der mit kurzen, markigen Zügen uns

das Lebensbild des früheren Kultusministers, jetzigen Überpräsidenten

der Provinz Westpreufsen, Dr. Gustav von Gofsler, vor Augen führt

und dessen Wirksamkeit für die körperliche Erziehung beleuchtet. Von
6o£i1er, selbst ein rühriger Turner und wanner Freund körperlicher

Übungen als Knabe schon und auch jetzt noch, halte den wohl-
thätigen Einflufs geregelfor Leibesübungen an sich selbst kennen ge-

lernt und trat deshalb durch verschiedene Erlasse dafür ein. dafs dem
Turnen und Spiel mehr Zeit und Beachtung geschenkt werde. Es sei

nur auf den Ministerialerlafe betr. .Die Beschaffung von Turnplätzen

zur Förderung des Turnens im Freien und zur Belebung der Turn-
spiele" vom 27. Oktober 1882 und seine Verfügung vom 3. April 1890:

»Die Laufübnngen im Turnnnterriclif liinrrewiesen.

Eine in jeder Hinsicht vorzügliclic Arbeit lieferte der Professor der

medizinischen Fakultät der l jiiversi'ät Königsberg i. Pr., Dr. R. Zander,

mit dem Artikel: »Die pliysische Bedeutung der Leibesübungen,* der
sich durch strenge Objektivität und doch ersichtliches Wohlwollen,
durch Sach- und Fachkenntnis auszeichnet. Vorzüge, die in dem
weiteren Anisatze: „Die Bedeuliui'f^ der Leibesübungen für das weib-

liche Geschlecht" recht deutlich zutage treten. Dr. med. Hans llcck-

Braunschweig weist auf die Gefahren des Radfahrens für Knaben und
Mfidchen unter 16 Jahren in physischer und moralischer Beziehung hin.
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Die ühri^'cn Ahliandlungcn sind grör^tontoils Berichte von Vor-

trägen, in denen sicli viele vorzügliche Gedanken und beherzigenswerte

Worte finden.

Die Abhandlungen besonderen Inhalts bringen neben Theorie

und Praxis der Spiele Berichle über Wettkämpfe und Fortschritte der

Spif'lbewe<riing in den vor~f liiedenen Gation unseres deutschon Vater-

landes. Auch der II. llauptleil besciiatügl sich mehr mit der Praxis

der Spiele und verwandter Leibesübungen; in diesem Abschnitt

sind besonders die statistischen Nachweise fiber hervorragende Lei-

stungen von Schülern sehr beachtenswert. Gerade im Hinblick auf

ein s(i glückliches Turn- und Spiellcben mutet es einen bayerischen

Turnlehrer recht eigentümlich an, wenn er liest, dafs an den meisten

nichtbayerischen Schulen nicht nur wöchentlich drei Turnstunden ein-

gesetzt sind, sondern außerdem auch noch eigene Spielstunden be-

stehen, in denen die Jungen ihre Kraft verbrausen lassen, in denen

sie «ch geistig und körperlich erfrischen und slärk<!n können und
müssen. Ja müssen, denn dio Erfahrung iiat gelehrt, daf:^ die Spiel-

.stunden nur dann allgemeinen Wert haben, wenn sie ebenso wie das

Turnen obligat sind.

So bietet auch dieser Jahrgang wieder eine Fälle von Anregungen
und Belebrungen und bleibt nur das eine noch zu wünschen, da& diese

auch auf fruchtbaren Boden fallen.

München. Dr. HaggenmuUer.

Sch u 1 e h u r 1) uc h für Gymnasien und Healschulen von

Albert Becker und Fr. Kriegeskütten. Quedlinburg, Verlag von

Friedr. Vieweg.

Die Herausgeber, beide an Gymnasien als Gesanglehrer wirkend,

wo der Gesang wenigstens für die Unterklassen obligatorisch ist, haben
einen progressiv geordneten Lehrgang verfafst, der sich in den Vor-
Itoreilnngs-, Frgänzungs- und Ilaupluntorricht gliedert. In diesem

Aufbau, der von den einfachsten Elementen an>geht und mit dem vier-

slinmiigen gemischten Chor ausgewählter Schüler aller Gesangsklassen

seinen Abschluß erhält, dienen als Unterrichtsmittel die fünf Abteilungen

des Schulchorbucbes. In den ersten drei Heften ist das systematische

un 1 ]irakli-( he Übungsmaterial entlialten, theoretische Übungen, in

weicht' Lieder und Choräle genau nach ihrem Schwierigkeitsgrade ein-

gereiht sind, vom ein.<limmi<j:en Gf'^atitr stufenmäfiig zum dreistimmigen

in dem iL Teile (für Quarta und Tertia berechnet) aufsteigend. Mit

dem 4. Teil für gemischten Chor wird der eigentliche Lehrgang ab-

geschlossen : <\;i< ,j. flefl ist für den Münnerchor bestimmt. Dem
theoretischen Teil, auf Sexta h'is Tertia in den drei ersten Heften ver-

teilt, konnnt nntcr der Masse von iihnlichen Unterrichtsmitteln jeden-

falls eine hervorragende Stelle zu, und man wird damit an Anstalten,

WO man den Lehrgang genau einhalten und auf den angenommenen
Zeitraum verteilen kann, sicher zu guten Erfolgen gelangen. Auch
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der Ivohror an solchen Anstaltcii, wo der Gesang nicht obligatorisch

ist und die Schüler möglichst sciinell zu praktischen Erfolgen geführt

werden sollen, wird es mit Nutzen studieren. Haben die Schüler die

ndtige Treffi^icherheit, so soll aus ihnen ein „Normalchor" gebildet

werden, für den der i. Teil bestimmt ist. Die in demselben nach
pädagogischen, die jugendlichen Stimmen berücksichti-^onden Grund-
sAtzen aufgenommenen 115 Lieder (Schulliedor, Vaterlands-, Volks-,

Kirchenlieder) enthalten so ziemlich den gleichen Grundstock wie ähn-

liche Sammlungen; hie und da eines ist etwas gar sfi&e, zu senti-

mentale Kost für Gymnasiasten (z. B. das schöne stiller Nacht'*

nach Brahms).

Das 5. Heft für ..Männorchor" enthält ansschliefslieh Bearbei-
tungen, in (ItMK'U der noch unl'erligcn ju^'endlichen Maiinerstimme

Rechnung getragen wüd. Darin liegt auch der unvermeidliche Mangel
dieser Sammhmg und ähnlicher überhaupt. Alle derartig hergerichteten

Gesänge klingen dumpf und müssen die nalüi liehe Frische des Originals

nntordriicken, weshalb sie auch von vielen PädaL'oiron ])rinzipicll ver-

worfen werden, wie die Pflege des sogen. Männorciiores an Mittel-

schulen überhaupt, da dieser an den Stimmen mehr verderbe als er

der gan7.cn Sache nütze. Die Auswahl (104 Nummern) selbst ist gut,

der Bildungsstufe der Schüler angepefet; den Anfang macht das
Iclassische Altertum (Pythischer Hymnus - XQvtsta ifogfuf^ AnoD.on'o^ —

,

Zeuschor ans Sophokles' Odipus nach Mendelssohn, eine Odo des

Horaz „Jiislnm et tenacem propoäiti virum'' nach Löwe, ,,Thermo-

pylä" [Siraonides von KeosJ von Kriegeskotten etc.j. Unter vielen alten

Bekannten trifft man einzelne seltenere Gäste, so z. B. „Bist du im
Wald gegangen" aus Schumann, ,,Der Rose Pilgerfahrt"; auch der

Herausgeber Fr. Kriogeskolten ist, wie auch im 4. Hefte, mit wirk-

samen Kompositionen vertreten. Das ,,Sc:hulchorbuch'* empfiehlt sich

auch hinsichtlich der äufseren Ausstattung; die Preise sind nicht zu

hoch (l.—3. Teil GO, 70 u. 80 Pf., 4. u. 5. Bändchen ä 1 M. 80 Pf.).

Der gleiche Verlag hat eine Reihe patriotischer Kompositionen
erscheinen lassen für gemischten oder .Männerchor (mit Begleitung

des Klaviers O'lor Orchesters), an welche sich bessere SchulchÖre mit

entsprechenden Stimmitteln wohl wagen könnten. Es sind dies folgende;

1. Otto von Wittelsbach von Anton Maier, Te.Kt —
Veroneserklause nach H. Lingg. S. Allweg gut Zoliern von
R. Bartmufs. 3. Heil Dir auf dem Kaiserthron, Weifsbarts
£nkel von Fr. V.. Koch (auch für i2 Knaben- und I .Männerslinmiei.

4. Grufs an den Kaiser (für gemischton Chor allein) von Franz

Zureicii. 5. König Wilhelms Waffen weihe, eine melodramat.

Festkantate mit Deklamation, von Fr. E. Koch. Bei patriotischen

Schulfestlichkeiten werden diese meist schwungvollen, edel gehaltenen

Kompositionen, zu deren eingehenderer Analyse der Raum dieser

Blätter zu sehr in Anspruch ^.'enommen würde, zur Erhöhung der

Feststimmung wirkungsvoll beitra^'en und seien den H. Gesanglehrern

und anderen Interessenten empfohlen.

Ebenso erschien im gleichen Verlage Rombergs bekannte Kom-
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364 Wunderlich, GoMoglehre n. Lieder«ammIiuig-(Wi«meyer).

positiüu vom Schillerschen ,,Lied von der Glocke" in einer eigenen

Bearbeitung mit KlaTierbegleitung für höhere Lehranstalten von
Fr. Kriegeskotten als Anfang einer Serie von Bearbeitungen be-

deutender VVerke, welche im Original für Schülerstimmen zu schwere
Anforderungen stellen, besonders hinsichtlich des Tonumfim^os. Des-

halb wird, wie in der bereits vorliegenden
,
.Glocke", die Tonlage ent-

sprechend transponiert, die Sologesänge und Uezitative werden durch

Deklamation ersetzt. Es mag dieses Verfahren wohl ermöglichen, dafs

auch Schülerchöre sich an gröfsere Aufgaben machen, deren tocli-

nische Schwierigkeiten sie sonst abselirerkon, aber Rof. ist der Ansieht.

Schulchöre sollen eben nicht über ihren Kreis hinaustreten und nicht

Zeil und Krall für Werke verwenden, die für sie eben nicht gedacht

und geschaffen sind. Durch solche Bearbeitung mufs ein Werk immer
nach irgend einer Seite Terlieren. Dafs übrigens gerade die „Glocke**

auch von Gymnasialchören im Original aufgeführt werden kann, hat
vor einigen Jahren der Chor unseres Maximiliansgymnasiums be-

wiesen; an die Solisten darf man eben keinen übertriebenen Mafsstab

legen. Bei der „Glocke*' kommt noch dazu der Umstand, dafs die

Bearbeitung von Kriegeskotten sich viel teurer stellt — Klavierpartitur

4 M. 50 Pf. — als die bekannten billigen Ausgaben. Indes wird ab-

zuwarten sein, was die folgenden Bearbeitungen bieten werden.

Den Schlufs dieses Musikreferales mir^o bilden die .,Gesang-

lehre und Ii i e d e r s a m m 1 u n g" für die unleren K lassen der Gym-
nasien und Realschulen von Ad. Wunderlich, Gesanglehrcr nin

k. alten Gymnasium zu Nüruberg. Verlag von Fr. Korn, 1^00;

IM. 7ü PI.'

Wie der Titel schon sagt, enlhäll das Büchlein als ersten Teil

eine Gesanglehre; in demselben nehmen Abschnitte über Atmung,
Tonbildung, Vokalisation und die Beispiele hiezu einen sehr breiten

Raum ein. Für Schüler der unteren Klassen unserer Anstalten sind

gedruckte Abhandlungen dieser Art überhaupt entbehrlich, hier

mufs das gesprochone Wort, diu nuindliche Anweisung des Lehrers
ein'^Tpifon ; in «.^rofHen ri''^nn;jsrhnl'Mi für Bfrnfsänger wie von Hey u.a.

sind sie am lecliLen l'lal/.c. Einige Beispiele entbehren auch nicht

des komischen Beigeschmackes ; man stelle sich unsere Schüler, schel-

mische Buben, vor, wenn sie z. B. zur Übung von ö singen müssen

:

,,Töchter möchten gröfsere Zöpfe!" Der zweite Teil enthält 112 ein-

nnd zweistimmige Lieder nach dem InhiiH «T:nij)pierl. von denen fast

alle zweckentsprechend uns dem reiciifU Borne unseres deutschen

Liederschatzes gewühlL sind. Was lief, weniger zusagt, das ist die

Aufnahme von solchen Liedern, bei denen der Text geändert werden
mufste. oder die nur mit dm- obligaten Klavierbegleitung ganz wirken,

sowie Bearbeilungon von Mäuiierchören in ein- oder zweistimmiger
Form. Dafür hätten sich besser einige Kanons, die ganz fehlen, an-
hängen lassen.

München. W i s m e y e r.
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Schnell, Handbooh der Ballspiele (Haggenmttller). 365

Dr. H. Schnell: Handbuch der Ballspiele. In drei Teilen.

I. Die Schlagballspiele. Mit 37 Abbildungen. R. Voigtlünders Verlag,

Leipzig 1899. M. 1,40.

Der mit der Entwicklung des Spiellebens innigst verwachsene
und auch als turnerischer Schriftsteller rQhmlich be£annle Verfasser

hat CS sieh diosmal zur Aufgabe gemacht, die Ballspiele sowohl vom
Standpunkt dos Historikers als auch des Praktikers aus einer Unter-

suchung; /.II iifiterzichen. Und so gibt er in doni I. Teil einen geschicht-

lichen Rückblick über die Entwicklung der Schlagballspiele, beschreibt

die ihrem Charakter nach in diese Kategorie gehörenden Spiele in

und aufeerbalb Deutschlands und widmet dann seinem Lieblingsspiele,

dem deutschen Schlagball, eine gründliche Besprechung.
Was nun die Geschichte der Ballspiele anlangt, so ist dieselbe

noch rocht lückenhaft. Schnell t^ebülirt das Verdienst, die ihm bekannt

gewordenen Quellen durchforscht zu haben. Auf Grund dieser Quellen-

studien kommt er zu dem Resultate, dafe die romanischen Völker

zwei Arten des Ballspieles kannten: entweder einen Ball bin- und
herzuscblagcn oder zu werfen, ähnlich wie beim Faustball und Tennis,

oder einen Ball nach einem Zu^h' oder über eine Grenze zu srhalTen,

sowie es beim Grenz- oder SchlcudtTball üblich ist, die «jormainschen

Völker dagegen sich das Recht, den Ball wieder zu schlagen dadurch

erwerben mufeten, dafe sie zu einem bestimmten Ziele hin und wieder

zurückliefen, bis die Reihenfolge des Scblagens sie traf, ein Grund-
gedanke, der in mannigfachen V^ariationen auftritt.

Sodann beschreibt der Verf. die Thorballspiele, dio Ballspiele

nüt Freistätten und einfachem Laufmal und l)L'handelt dann liiis^ehendst

das deutsche Schiagbail ohne Einst hcnker. Sind die Regeln aller

Spiele schon sehr versländlich gegeben, so hat sich der Verf. bei

letzterem Spiele ganz besonders bemuht, jede Unklarheit zu vermeiden
und die Schönheiten und Feinheiten dieses Spieles vollauf zu betonen.

Es würde für diese Blätter zu weit gehen, in die Regeln selbst ein-

zudringen und hier bestimmte Wünsche zu äulseni, und so sei nur

dem Wuucjche Ausdruck verliehen, es möchte der Gedanke Schnells,

unser deutsches Schlagball so auszubauen, dafe es sich als deutsches

Nationalspiel ebenbürtig andern Nationalspielen an die Seile stellen

kann, recht bald in Erfüllung gehen. Die Basis hiezu bilden die Grund-
regeln, die Schnell aufsteilt, an der Durchführung mufs sich ganz
Deutschland beteiligen.

Was noch die Ausstattung des Buches belrilft, so sind nicht nur

die Abtrildungen sehr trefiTlich, sondern auch das Format sehr hand-
lich und der Einband geschmackvoll und dauerhaft.

Karl M ö 1 1 o r : Das K e u l e n s <• h w i n g e n. Mit 48 Abbildungen.

R. Vüigtlünder. Leipzig 1899. 1 M. SO Pf.

Unter den Turnübungen mit einfachen liandgcriUen erfreuen

sich die Keulenübungen einer stetig zunehmenden Beliebtheit. Und
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3G(> Müller, Das Keuleuscliwiugeu (^lluggeuiitüUerJ.

mit Recht! Denn sie gehören zu jenen Übungsarten, welche in ganz
hervorragender Weise den Körper durchzuarbeiten, Kraft und Gewandt-
beit, Elastizität und Anmut zu erzeugen und zu fördern vermögen und
die bei einer nur einigermafsen gewonnenen Forti^'keit scliöne Bcwcgungs-
lornien zulassen. Infolge der überaus grofsen Mügiichkeit von Kom-
binationen eignen sie sich aber nicht nur für jung und alt, männlich

und weiblich« sondern lassen sich auch in Si-bule, Haus und Verein,

von einzelnen und von Massen mit bestem Erfolge verwenden. Um
aber das Keuk iisclnvingen zum Segen der Gesundheil zu bei reiben

und in der Kun.sl drsselbcn vorwärts zu kommen und so mehr T-usl

und Befriedigung darin zu linden, bedarf es eines meüiodischen Be-

triebes desselben.

Nun weist zwar die turnerische Literatur schon manch gar treff-

liches Buch für Keulenschwingen auf, allein das Streben aller Turn-
lehrer geht darauf hin. nicht nur neues, sondern auch besseres zu

briii^M'ii, und so hat Möller versucht, auch diese l'bungsarl nicht nur

stüüiich neu, sondern vor allem den Stotr melhodiscli zu bearbeiten.

Und daSs ihm dieser Versuch glücken mufete, konnte jeder, der Möllers

Tum- und Lehrgeschick kennt, voraussagten ; das beweist aber auch
sein neuestes Werk. Schon das handliche Format, die übersichtliche

Einteilung, die sehr guten und mit grofsem Sachverständnis aus-

gewählten Abbildungen lassen die äufseren Vorzüge ins beste Licht

treten. Wenn hier auf einen Mangel hingewiesen sein soll, der aber

nicht nur IMöllers Buch, sondern die meisten Bücher mit Abbildungen
trifft, so ist es dei'. dafs bei Angabe der Abbildungen nicht auch Air

Seite genannt ist. Für den Leser wäre es weniger zeitraubend und
für den Verfasser kostet es nicht viel Zeilaufwand mehr, wenn jedes-

mal die Seitenzahl mitangegeben wäre, z. B. Fig. Ii2 S. 3G.

Was die Übungen selbst anlangt, so sind sie derartig zusammen-
gestellt, daCs sie sowohl Neulingen als schon geübteren Keulenschwingem
reichlich Stoffund Anregung bieten und in ihrem Aufbau an die Leistungs-

fähigkeit des Übenden alhnählig gröfsere Anforderungen stellen. Dafs

die niedergescliriebenen L'bungen aus der Praxis entnommen sind und
die Feuerprobe schon bestanden haben, macht das Buch nur werl-

voller. Wenn Möller in der Turnsprache etwas selbständig vorgeht,

so mag das als eine Art von Emanzipation erscheinen, sie ist aber
jedenfalls keine ungesunde. Und so schliefsen wir mit dem Wunsche,
es mitge Möllers Buch und mit ihm das Keulenschwingen eine recht

groJise Anzahl alter und neuer Freunde sich erwerben.

Münclieu. Dr. Haggen mü Her.
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ZXX. A.ToteH-g.Tig.

Literarische Notizen.

Das Bibliographischelnstitut inLeipzig und Wien läfst soeben
die orsfp Lieferung ciiitT ..(J i- s ch ieh te der Französischen Literatur"'
ersciieinen. Da diese» \\ erk, d;is von zwei namhaften Kennern des Gebietes, Prof.

Dr. Hermann Suchier in Halle und Prof. Dr. Adolf Bircli-Hirsclifeld in
Leip/ij,'^, heiii heifct ist, den vierten Teil der ii si Ii Inhalt und Aiisstuttuug vor-

tretflichen „Sianiudunjj illustrierter Literatui'geschicliten" bildet, deren erste drei

Bände (deutsche, engusehe und italienische Literatur) eine so lebhafte Anerkennung
und wpiti' Verhreitmig «gefunden haben, dürfen die Vorzüge, die es rtuszeiehnen.

von vornherein als gegeben und bekannt vorausgesetzt werden, vor allem die enge
Verbindung strengster WiRsenschaftlichkeit und geschmackvoller Auadmcksweise
in der Darptelluncr. aber nidit niiuder auch die (Üite der zahh'oiehen Illustrationen,

die teilweise als farbige und »chujuv-e Beilagen, teilweise als ia den Text eingestreute

Bilder nicht nur iMuebend, sondern aoch ihrerseits belehrend wirken. Gleich in

der ersten Lipferurif,' springen dipse Vorzüge deutlich ins Ani:r<' i" Kine sei noch
besonders hervurj^ehoben, dals eine Gesohichte der franzosjsclieii Literatur, die

anch der ältern Zeit den ihr gebührenden Raum gäbe, bis auf dieses Werk in

Dcutschluml nii lit vorhanden gewesen ist, und dai'saucndie provetizalisclie Literatur,

soweit sie zur Weltliteratur gehört, liier zun» ersten Male in die Iranzö.sisclie Literatur

einbesogen worden ist, zu der sie mit demsell)en Rechte gezählt werden mufs, mit
dem man den „Heliand" in der deutschen Literaturgeschichte behaudt lt. Der
ersten Lieferung ist ein wundervolles, farbenpriichtiges Hlatt: „Froissarts .\nkuuft

am Hofe zu Foix", ein Faksimile „Eine Seite aus Montaignes ,Kssais'. mit Korrek-
turen und Zusätzen des Verfassers" und eine lebensvolle Darstellung eines „Zwischen-
aktes in der C'omedie francaise" beigi gclicn. — Das Werk kann in 14 Lieferungen
SU je 1 Mk. oder später in li.K hclcgantcni Halblederband zum Preise von IG Mk.
bezogen werden. Nacli dem Ersciieinen des ganzen Werkes werden wir in aus-

rührliclierer Besprechung darauf zurückkouinien.

B i b e 1 k u n d e ni i t K i ii s c Ii 1 u f s der Biblischen G e s <• h i c !i f l"'ü

r

die oberen Klassen höherer Lehranstalten und für nachdenkende Bibclieser von
Gustav Friedrich Pfisterer, weiland Uberschulrat und Seminarrektor in Efs-

lingen. Zweite Auflage besorgt vt>n l?cir;l; »M W i e d e r sh e i n> . Dekan in Balingen.
Stuttgart. Verlag von Adolf Bonz .'c « o. \r>'M. 399 S. 8 M. (iO Pf.

Das Buch, dessen Erscheijien im Jahre 1887 der Verfasser nur kurze Zeit
überlebt hat, liegt nun in 2. Act! iltc vor. Ks ist vom Standpunkt i-ines ent-

schiedenen und unzweideutigen Bekenntnisses zu einer positiven iibernaliirlicheu

Offenbarung geschrieben, beruekaiohtigt aber daljei in gewissenhafter Weise die
gesicherten Ergebnisse der neueren kritischen Bibelfiu'schung. Ohne Verletzung
der der Bibel schuldigen Pietät trägt es in tler Darstellung der geschichtlichen

Entwicklung der einzelnen biblisobeil Bestandteile, auf <lie bei Abfassung, Zu«
sanimenstellung und Sammlung menschlich - geschichtliche Eintliisse der ver-

schiedensten Art sich geltend machten, die gebührende Rechnung. Den Grund-
sätzen des Verfiissers treu bleiltend hat der IIeraiisgel>er der 2. Auflage neben
einigen notwendig gewordenen Verbesserungen und Ergänzungen niu' weniges ge-

ändert. Eine kurze allgfuueitie Übersicht üVier die Bibel wurde vorangestellt, einige

geschichtliche Abschnitte. i!isbes(]ndi re di^' Zeit zwischen dem alten und neuen
Testament, eingehender behandelt, die Hervorhebung wichtiger Sohriftslelleu und

Digitized by Google



3Ü8 Literui'isuhti Nutizen.

Kiipiti'l in «len Aniiierkuiijfen aucli ;iuf «las neue 'restaiiH'iit ausiredelinl Da* Baoh«
(las Hiliflkunile uihI liihlische (»cscliiclite zugloicli lit'liandelt. <lie erstere tn viel

eingebemierer Weise als »lie meisten in unseren Mittelschulen eingefiilirten Lehr-

liiicherf die letctere mit Betonung des tieieren pragniatiHchen Zusninuieuhanges,
ist gewifg geeignet, wenn man auch nicht ülierall den Ausführungen unbedingt
beistimmen kann, ein tiesseres Verständnis der hl. Schrift und der in ihr niedor-

geh'(.'ten (Je^chichte zu vermitteln, und kann, da es eine Streng •wis^cii-^i lcdtlii ln-

Krörterung getlissentlieh vermeidet, (»hno oberflächlich zu sein und die tiriind-

lichkeit und Zuvorlässigkeit der Angaben vermissen zu lassen, und Uberall eine

einfache und gemoinverständlieiie Darstellung anstrebt, jedem Bibelleser empfohlen
werden, insbesondere aber wird der jüngere Lehrer V>ei seiner Vorbereitung auf
den Unterricht «us diesem gcdici^enen Hilfsmittel erheblichen Nutzen ziehen. H. M.

I>r. (i. licsscnberg, Ebene und sphärische Trigonometrie.
SaniTuliiiitr (.iiischeti Leipzig. 1899. 165 fc>. Preis ÖO Pf.

In <]em ersten Teile wird die Berechnung des rechtwinkligen und des schief-

winkli^^en 1 )rcic( k<'*i gelehrt und dann erst werden die verschiedenen frnnionietrischen

Formeln abgeleitet. Das sich ansehlielsende Kapitel über die Uerechnung der
Vierecke und'al'st zwei wichtige Klassen von Aulgal>en, nämlich diejenigen «ftllo,

in (Iciirn sich d;<s Viercrk in /wei fin/cln /.u bestimmende Dreiecke serlegen
lätist. und liiojenigen. in denen vier unalili;iii;/i^e \\ uikel gegeben sind.

In dem zweiten Teile werden die Fonneln der sphärischen Trigonometrie
auf analytischem Wege aus dem Seiteti Kosinu^satz«' Iinr<jcleitct iMr-^t r Satz wird
nach ilcm Vorgänge Legendres begründet, doeh ohne l{eriiei<siclitigung der be-

siiiidcren Fälle, für die <ler Heweis nicht mehr gilt. Der letzte Abschnitt enthält

die ISerechnuijg der l'uiikl ioncn. (I>'ii Mitivrcsi ln'ii Satz und eine Anleitung, wie
algebraische Ausdrücke durch Kintührung eines Uilfsu inkels in eine für die loga-

rithmische Merechnwig bequeme Form gebracht werden können — Die Ausstattung
venlient Anerketmung; die Figuren — zum 'rt il /wcirai bjfr — sind bis auf wenige
Ausuahineu recht gut gelungen. Auf die Korrektur hätte über grüfsere Sorgfalt

verwendet werden sollen.

Dr. Glaser, !5tereometrie. Sammluug Göaohen. Leipzig. 1699.

126 S. 80 Pf.

Die Ilauj't^iitzf der Stereometrie werdei\ in knapper, doch klarer Form
entwickelt An einer grofsen Anzahl von Aufgaben kann der Studiereude er-

proben, ob er die Rätze richtig erfafst hat und sie auch anzuwenden weife. Als
Eigentümlichkeit« II iles Hiichleins seien erwähnt die Verwendung des Dreikantnetzes

zur Ableitung der Eigenschaften des Droikantes und die Benützung der Simpsonscheu
Reget zur Aufstellnng der Inhaltsformeln.

Jürgen Sievers. Sammlung th eore t i s c h - praktischer Attf*
gaben. Leipzig, Dürrsche Huclihandlumr '^tj S. 1,'?0 M.

In den algebrai.schen Aufgabensaiiinilungen ist ilen Textgleichungen meist

geringere Sorijfalt gewidmet als ilcn rein algebraivelien Aufgaben; die angewandten
Aufgaben sind den (ieliieten entiiummeii. mit denen der Schüler aus dem Rechen-
unterricht her vertraut ist, gennictriselie oder )>livsika]ische Aufgaben kommen
nur vereinzelt vnr. Diese Lücke soll durch die Vorlage ansg(»f"üllt werden. Die
Sammlung .sievers" enthält eine grolVe Zahl von planinteti i-^chen und stert-ometrischen

Rechenanfgaix-n : einige wenige .Vnfgalien sind auch der Physik und I i (ieographie
entnommen. Der Lehrer wird dem Hüehlein manche hiil».ehe Aulgalic entnehmen
können, wenn es in dem Algebrabuelie an geoiuetrischen oder in dem Geometrie-
buehe an algebraischen ÜlHmfien tehlen s*>llte. Um alier der Mühe des Suchens
enthoben zu sein, winl er wiinseheii. dals die \'erfasser mathematischer Schulbücher
der Kun/.enlratiun des l nterrichtes gröisere Aufmerksamkeit zuwenden möchten.

Ileinrieli 'Müller, Die M :i t h e ni a t i k au f d rii < ! y tn n a s I e n u n d H e a 1-

schulen. Erster i'eil: Die Unterstufe. 102 S. 2,.jO M. Zweiter Teil: Die Ubev-
Rtvfe. 216 8.30 M. Berlin, W. Moser, Hofbuohhandlung.
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tiiterarisclie Xotl/eii.

l)aH fiir preufsisclie Mittelschulen vorpescliricbene Tensuin dor MAtbematik
ist den Lehrplänen von 1892 entsprechend geordnet und wird in herkömmlicher
WetM behandelt. In den ersteren Abschnitten werden die Beweise nttsführlich

Riig«gel»en, in ilon späteren Teilen winl die D.u'Rtellung' etwas knapper. Die

.Unterstufe" enthält ausreiubeuden t'l>ung8stoiT für die Planimetrie; dagegen sind

der Ariilimetik nur einaelne Masterbeispiele beigegeben. Die Anstitfittiing itt, von
einigen mifsglffokten stn«onietri«chen Figuren a1^r<^hen, gut.

Dr. K. Schwering, 100 Aut"y;ilM<ii au8 der niederen (ieouietrio
neb«t vollständigen Lösungen. Zweite AullniL^e. Freiburg i. Hr., Herder 1899. 1G4S.
2 M. — Hei der zweiten Ausl- i'k' IimI d(>r Verfasser dem Hiiehleiii 157 ('l»ungs-

aufgabeii angefügt. Im ülirigen liliel* «liese treuliche Aufgnbeusainmlung migeündert
(vergl. 38. Bd. S. 824).

H. Kaydt, Lehrbuch der Elementarmathematik. Leipzig, Max
HesteB Verlag. 1899. 358 S. Preis brosoh. 2,70 M. — Die Vorlage enthlli die
Pliiniiiiotrie, Aritlimetik, Trigonmiietrie und Stereometrie, soweit <liese Lelir-

gegenstände an »echsklassigen Mittelsuhuleu oder bis zur Untersekunda preufsischer
lymnasien behandelt werden. Die Beweise der Wtixe werden ausfBnrHeh mit-

geteilt, in der Algebra und Trigonometrie situl einige Musterbeispiele bi'lM^ff^'eben.

Übersichtliche Anordnung des Lehrstoti'es, klare Darstellung und gute Ausstattung
empfehlen das Buch.

Peters, .1. H. , F r a n z ö s i s c Ii e Zeichensetzung und Sil))en-
trennung als Anhang zu französischen Schulgranunatikcn. Sonderubdruek aus
der III. Auflage der fransoaischen Schulgraromatik. Leipzig, A. Nenmann 1886.

8 Seiten. M. 0.1.".

In dieser nützlichen Darstellung ist dum lief, nur die zweimal (.S. 7 u. 8)
vorkommende Konstruktion mit dem Acc. aufgefallen: ,,Knnsonanten, anf die ein h
folgt, gelten mit diesem als einen."

Redt er, M., Prof. am K.Realgymnasium in Gmünd. Franzosisobe
Grammatik. Für höhere I .i Iii .tistaltcn liiMrUtittt ti.nh .\it einer (irammatik
in Beispielen, 'd. vermehrte und verbesserte Autluge der „llaujitregeln ett*.'*

Stuttgart, Mutb 1899. 138 Seiten gr. 8*. M. 2.20 geb.

Die zweite Auflage dieses lUielics wurdi' im -'iI. llanil diesrr Zritsclirift anf

S. 42 besprochen. Der dort gerügte Maugel an Ordnung ist nun im wesentlichen

beseitigt, und deshalb kann diese schön gedruckte H. Auflage nun ohne Kin-

scbribikottg empfohlen werden.

Lachenmaier, 6.. IVof. am K. Realgymnasium in Stuttgart. Elementar-
buch der f r a n / "> s i s c h e n Sprache lür die iriittleri-n Klasser» höherer Lehr-
ansUiten. Ji^rster Teil. Stuttgart, i^aul Nett', 18ÜU. 214 .Seiten M. -2.su geb.

Der eigentlichen Grammatik geht eine Lautlehre von 41 Seiten voraus.

Dann folgt der in K! Lektionen eingeteilte Lrlirsloff nebst den ('l)ungssf iieken.

Diese bestehen meist aus Kinzelsiit/.en, so gehört zur Ijektiun ä eine mehr als

7 Seiten nmfiissende Übersetjrnngsaufgabe. die nur aus Kinzelsüt«en besteht. Den
l'bunjjsstlickeii gehen die dazu n itiL:t'n N'ukabeln voraus, nft in entsetzlicher .\nzahl|

so stehen bei Lektion 4 nicht weniger als 154 N'okubeln, bei Lektion H gar 800.

Ohne diese Wörter zu wissen, kann der Schtiler nichts übersetzen, er mnfs also

erst die.?e ganze Anzald sich einprägen, ehe er an die n.ungen gelii ri kann Da
auch ein alphabetisches Verzeichnis der Yoka)>eIn fehlt und die Wörter nicht

alphabetisch geordnet sind, so wird die Benützung noch schwieriger. Wir glauben
nicht, dafs das nach voi sint tliitlicher Methode gearbeitete Buch sich bei Schülern
oder Lehrern Freunde erwirbt.

e i t z e n b "i ! k . Prof. (ti rcr. L'ltrlaich der französischen Sprache.
I. Teil. 2. umgeai'beitete Autiuge. Leipzig, ü. F reytug lc$*JU. 1^ Seiten. Ge-

bunden M. 1.65.

BUttu f. d. OynmsdalSGbiaw. ZXXTI. Jslug. 24
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Diese zweite Autlage unterscheiUet sich von der auf Seite 659 des 30. Bandes
dieser Zeitsoltrift besprochenen ersten (vom Jahre 1h98) durch die vermehrte
Zahl <h'r jerkMii L<"~ n

i k lK'i<;«'<,'ehfnon l'huiijrf ri. /ui^i hen der ersten uml il< r

zweiten Autlage liegen (i Jahre, was nicht auf viebeitige Kinfiihrung des liuclie^

schliefsen lafst, obwohl es sehr gfeschickt für einen Unterricht, der das Deutsche
möglichst verni'M'l 't. :m-„n aib(»itt't i-^f. iii<' rininfren zu den T.f'spf.tiii'ken selbst

wieder ganz irauzütii.sch abgefalst sind, hu ^racheiuen t>ie wahrsciieinlu-h manchen
Lesern zu JcompUsiert und su schwiwig. Auch in der Verwendung von Petitdruck
fiir rlirsc fbungen scheint nicht genug Rücksicht auf die Sehkraft der SchQler
zu liegen.

l'rof. I)r ,1, K'ul/cii. l)as deutsche Lrifid in ^icini'ii (•h:u•uktl'^isti^(ln'n

Zügen und seinen lieziehungeu zu Geschichte und lieben der Menschen. -1. Autl.,

ffSnslich umgearbeitet von Dr. Victor Stein ecke. Mit 116 Karten und Ab-
bil<Iun^'-Pii in Scliwarzdrnck. sowitf ') Karten und 1 Tafeln in viclfju licin Farben-
druck. IJreslau, 1900. Ferdinand Hirt. (»02 S. Preis 10 M., in Hall)tranzl)and

\'2j)t) M. — Zum ersten Male liefs Kutzen 1855 sein Buch iilier da.H d«Mits( he
Land erscheinen, welches sich vermöt^e seiner rieht i<ren Erkenntnis, in der jdiysi-

kalischen Erdbeschreibung die Grundlage der geschieht liehen Vorgänge zu .sehen,

und vermöge des wannen, patriotischen Tones der Darstellung bald einer weiten
^'Hl lu-. ituiig erfreute. Es war dem Verfasser verf,'önnt, die /weite Auflage noch
Sitll.ht /.u bearbeiten; lh77 starb er, die dritte Autlage besorgte l'rof, I>r. \V. Kon er
(vgl. die kurze Kespreehung Jahrg. 17 (Issö) unserer Blätter, S. 47), der schon
damals an zahlrei«-lien Stellen zeit ncinülse Verbcssernny^Pii oder vollständige Fni-

arbeituiiff vornahm. I>ic eben erschienene viert.- ViiÜuge tles weitverbreiteten

"Werkes stellt sich nur< in dnppelt4'r llinsichl in neiteni (iewande dar. Der Be*
iirlieiter «b rsi nii'n i-t ein Schüler Kirchhoffs, dem vom Verfasser und Verleger

das iJui'li ^'euiiiün't \s\ : er war sich aNo von vornherein der Schwierigkeit der

Aufgabe bewnlst. welclie eitie Neube.irlieitiintr de«* Kutzenschen Werkes ]><<\ : i-v

weist selbst in der Vorrede ;iiif die l''ort><rlii itt,- liin, welche die geograpliische

^Vissensclla^^ inzwischen besomlcr- fiir Deutschlainl durch l'enck, Ratzel ti ii <i

K i r<- h h o ff ireraacht hat. ist sich also wohl bewuist. <lafs seine ^Neubearbeitung

manche Konkurrenz zu bestehen haben wird. Trotzdem wollte er dem Werke
sein ursj)riiiiv,diehes (ieprä^e nicht nehnjen ; nur die {^oulogisehen Abschnitte li;it

er vtdlstiindii^ nmpearbeilrl ..Der Text schildert iri allgemein verstSud lieber

I'ortn die deut-elien Lande nach ihrer geolojjfiNclien Fritstehunp und der dadurch
bedin},Men tJbi'rtliielieid'orm, gibt ans(rhauliclie Landschaflsldlder und leitet atis der

natürlichen Mit^nft der einzelnen Gebiete die Entwicklung der (Sewerbthätigkeit,

der Heer- und 1 1 mdels^t rafsen, des Verkehrs und iler Siedeltmiren ab." Ab<jesclien

von dieser inliali lit lien Krneuerunnf erscheint auch in Hezng auf <lie Ausstattiuig

das N\ erk zu seinem Vorteil erweitert : es si'hmii(d<en dasselbe eine grofse Keihe
von bildiielien Darstelluiifren. teils <len llirtsclien W-rkiLTswerken : (ieographiscdie

Bildertatelii. liiiderscliat/ und den verschiedenen Landeskunden entnommen, teils

fiir d.is Werk neu her^^n'stellt. darunter auch nu'hrere Farbent afein. Dieser bild-

lii lie Scinnnek. den das Werk Iriili' r entbehrte, wird wohl besonderen Beifall

t'inii ii. und so Hilst .«ich erwarten, dais d;i.s so erneuerte Kutzensche Werk trotz

dei- Konkurrenz auf diesem (iebiete sieh behaupten wenle. Wir wünschen ihm
in Lelirerkreisen wie in Siiuhülerbibliotheken weiteste Verbreitung.

Atlas für die unteren Klassen hrdierer Lehranstalten, herausgegeben von
Dr. II. Lehmann und l>r. W. Tetzold. Velhacren it Klasing in Leipzig.

Brosch. M. l.GO. Kart. .M. 2.—. (ieb. M. i'MO ls;)!>. Der gröfsere Atlas

<ler beiden Herren Herausgeber hat in ilie«-, !! p.liittern bereits eine eingehende
Wiirdi^nin<( ;r<'fnnden. die in ihm ein vorzünlielus Mittel fiir den geographis<dien

rnterricht erkennen mulste. Diese kleinere .\MS'_;a)>e fiir die unteren Klassen

schliefst sich «ler gröfseren würdig an und em]die!ilt sich gai; . n selbst aufs

beste. Auf ."il Kartenseiten brin<j:t sie .">i> llanjit- uml 71 Nelienkarten in be-

w underun^rswünlijror Schönheit, KIarlit;it und I bersiehtliehkeit der Darstellung.

Besonderes (iewicdit ist auf die Eiiinilirung in die mathematische Erdkonde und
die Anfangsgründe des K»rt4'nverNtiindnisse.H geh'gt und dies in einer Weise aos-
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fefnhrt, wie sie mit Heeht als bis jetzt einrig dastehend bezeichnet werden kann.
)ars ilas Vatcrläinlist'lM' auch in dieser kleineren Au8gal)o eine hervorrajreinle

Berücksichtigung gefunden hat, zeigt schuu die j^rolse Zahl und das Format der
dazu bestimmten Karten. IKe Nenerungr in der bisher fiblicli gewesenen Methtide

der Abtfinnng der Meeresti^fen. welche der grölsere Atlas <,'i'l)raclit liat. indem
die Flachsee mit dunkelstem, die Tiefsee mit hellstem Ülau angelegt erscheint,

ist beibehalten worden, was gerade f&r Schnlatlanten wegen der scMlrferen Be-
grenzung der L tri'ltiiHssen sieh enij>fiehlt. I>''r l'reis llir diesen selifWien Atlns ist

auch SU billiu; gestellt, dafs man kaum begreift, wie tür so wenig Geld so viel

geboten werden kann.

Die Grandzüge der Geographie. Für H<ihere Schulen bearbeitet

von Fr. BttTsler. Zweite verbesserte Auflage. Braunsohweig, George W'ester*

man. IbOH. — l'her die erste Auflage dieser Orundziigc Ii il .Mi wir I»ereits im
Jahre lö96 in diesen Blättern Bericht erstattet. Wir kr>nuen uns daher darauf
besehranken mitKoteilen, dafs die damals beanstandete Zusammenziehnng der
Pensen von Quarta und Obertertia (Deutschland) in der neuen .Vuftage beseitiirl

worden ist, wodurch die Übersichtlichkeit in erheblichem Mafse gefordert erscheint.

I>er kunse Abrifs der ])oUtisohen Entwickelang der einzelnen KuHurstaaten, sowie
die MfMif I l'cr^ii'htstafel, welehe eine vergloiclicnde Darstellung der ^Iröfse der
Weltmeere und Erdteile, einiger Inseln und hinnengewüsser, von Bergeshöhea und
Stromlängen, der 7M\ und Dichtigkeit der Bevölkerung der einzelnen Staaten
enthalten, k<")nnen ;ils willkommene Heilagen <teH Ruches bezeichnet werden, ilas

sich wie schon die erste Autluge auch durch ausgezeichneten Druck auf sehr

schönem weissen nnd glatten Papier empfiehlt

Kartographi.sche .Studien I. Schattenpiastik und Farbenpla-stik. Bei-

trKge zur Gesätdite und Theorie der Oelandedarstellnng von Dr. Karl P e n c k e r.

Mit 2 Bildnissen und 5 Figuren im Text. Vt rl i^- \nn .\rtaria »t <'ie. Wien 1 --Ds.

— Diese Studie sollte eigentlich ein Kommentar werden iÜr die Zusammenstellung
von Kartenwerken der Terlagshamllung Artaria & Cie. auf der Juhil%umsnuastellttng
ls!)S in Wien, erweiterte sich a})er zu einer eing'dienden Gesehielite der Darstellungs-

manier der Gelände und ist nach dorn Wunsche des Verfa.sser8 ein Erinnerungs-
blatt an den Feldzeugmeister Franz Ritter von llauslab, dessen Portrait als Titol-

bild rias Buch selimüi kt, und an den kaiserl. Hat Antun Steinhäuser, von dem auf

Seite 17 nach einer Photographie ein Bildnis gegeben ist. Heider Männer hervor-

ragende Verdienste um die Kartographie. spezitHl um die II<">hen)iIastik, wenlen in

(b'fser Studie mit aller Wärme nach tü-^iiliv ge|)riesen. Ks ist unmiiglirb, ins

einzelne der.selben in Kürze einzugehen, wcshaih hier nur für denjenigen, wehdier
sich für diese Kntwicklungsgesehichte näher interesMiert, angeführt werden soll,

dafs er über <lie l?i'ischntigs])l!»stik oder Lehmannsehe Schratlenmanier sowie über
die Furmenplastik oder Darstellung mit schräger Beleuchtung sich an der Hand
der gegebenen 6 Textfigm«n gnt onterrichien kann.

Planigloben der «"istlichen und westlichen Hemisphäre, be-

arbeitet von .1. G. Bothaug. Vorlag von Freytag und Hermlt. Wien. 12 Blatt. —
Neben <len scliiinen lManigltd>en vr»n Debes und Hardt, die in diesen HlUttern

bereits empi'eldende .Vnzeige gefunden lial>en, kann sieh auch diese Planiglolienkarte

von Bothaug sehen lassen. Der .Malssiab von 1 : 14.(XM).(HX) am Ä<|uati)r siu-i<-lit

für <lie Gn'tsse der Darstellung, die l/mdmassen sind hübsch k'iltiricrt uiul iiiclit

mit Stoß' überladen. In Osterreich sind -sie bereits als lliltsmittel Ijeim I nter-

richte zngeUssen.

Aus Natur und (i e i s t e s w e 1 1. Sauiniiung wissensch.iftlich - gemeinver-
stSndlioher Darstellungen aus allen tiebiet«'n des Wissens.

l'nserc wichtigsten Kulturpflanzen Schs Vorträge aus der
PHanzeukundc vui Hr. K (iiescnhagen. Mit Kl l'iyunn im Text. Leipzig

B. G. Teubner. l>'.t!i. Treis -.1, ] M. 1') Pf. Der Verfasser hat in dem Schrift-

i'heii. i]e'..sen Titel vielleicht zu Irrtümern Anlal's geben ktlunte. da man unter den
„wiclitigsten Kulturptianzen" auch noch amlere suchen möchte als die aussidiliels-
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licli behaiulelton (jetreidepllaiizen, »eclis Vnrträ^re vereinigt, welche er 1897 im
Volkshochschulverein sa München mit f^rofein liciralle gehalten hat. Die ersten

vier Vortriign pplxMi ein«- jinpulür gelalste und mit viek'n Beispielen und Ab-
biiduufren etiäutLitc Kintüliruuu in IJau und Lehen der PHanzen iiberhuui»l, der

vierte behandelt die uinxelii«n Oetreidearten, der fünfte und sechste ist der (ie-

sehichle des (ietreidebmic» von den ältesten Zeiten an gewidmet Den Schlufs

bildet eine Darstellung der wichtigsten Schmarotzerpilze dieser Nutzpflanzen, Im
geschichtlichen Teile ist manches nicht ganz richtig: so ist schon Seite 19 das

Kattirvi i stiindnis des ir"ra/ otil^ichieden unterschätzt. S. !>4 ist die Cäsarstelle über

den KU li (bell. (Jall. \ I 27) doch allzu komiseh gefalHt, die richtigen Angaben
desselben llimiers iilier «Ih 1 .^L'Hrteawirtsohafl der Germanen mit Turecht an-

gezweifelt. Auch Tacitus ist nicht ganz richtig beurteilt; die Bilder iui angel-

eUchsichen Bauernkalender des elften Jahrhumlerts stellen trotz alledem doch nicht

den Feldbau „der alten Ciermanen" dar u Docli das sind nur Kleinigkeiten;

im ganzen ist das Büchlein bestens zu eiupfeUien und düii'Le sich auch für Schüler-

bibliotheken eignen.

Lehrbuch der Zoologie Tiir höhere Lehranstalten und die Haud des
Lehrers. Von biologischen (lesichtspunkten aus bearbeitet von Dr. 0. Scbraedl.
Mit zahlreichen Abbildun^rcn nach Originalzeichnungen vnn Tiermaler A. KuU.
2. AuH. Stuttgart-Leipzig. E. Nägele l-^ü!). Preis geb 4 M. — Den Standpunkt
des Verfassers deutet schon der Titel an, somit erübrigt nur zu bemerken, dafs

das gesteckte Ziel, gröfsere Aufmerksamkeit, ein sorgsameres Beobachten und
genaueres Sohliefsen seitens des Schälers zu erzielen, ab das beim blofsen Be-
schreiben Je möglich war durch die ständigen Weisungen zu Beobachtung und
Ver;:lei(;h und die ganze .Art il. r Auflassimg und Darstellung auch wirklich er-

reicht zu sein scheint. Rühmlidt verdient hervorgehoben zu werden,
weil es bei Schulbüchern oft mangelt, dafs Sch. um seine Arbeit
auch in K i n z e 1 he i ( »mi dem heutigen Stande d»*r Naturwissen-
schaften entsprechend zu gestalten sich mit namhaften Spezial-
forscliern aller Sparten in Verbindung gesetzt hat. Auch die Bilder

Kulis sind durchweg Originale, die darauf ausgehen, das Tier als lel)endiges AVescn

mitten in der Natur unter Hervorhebung charakteristischer LebensäuTserungen
wiederzugel>en. Als ganz eigenartig — in derartiger Literatur — miichte ich

nur die S. 140 und WH gebotenen l'higbilder von Kaubviigeln nennen mit dem
Wunsche, in einer weiteren Auflage deren noch mehr, etwa iür alle unsere be-

kunnteren Räuber zu finden. M<ige das Buch die Anerkennnn^ir und VerUreltnng

finden, die es verdient!

Leitfaden für den Unterricht im chemischen liaboratorium von
Dr. K Dannemann, Direktor der Heidseluile zu BarmM. 2. Auflage. Hannover.

Uahnsche Buchhandlung. l&Ji). Preis 1 — Zunftdist fiir den Gebrauch an
realistiitchen Anstalten bestimmt, dürfte sieh vorliegender Leitfaden doch auch im
Unterriehte der fünften Kla>se gelegentlich verwenden lassen, eventuell mag ihn

der I.rehrer einzelnen besonders strebsamen Schülern als Anleitung zu eigenen
Versuchen und Beobachtungen entpfehlcn. Pas Buch besteht aus Übungen, einer

/Anleitung zur <|ualitativen Analyse und einer solchen zur Darstellung von Präparaten.

Der Anhang enthält ein Beispiel aus der MalKanalyse, einige Übungen mit
organischen Substanzen sowie analytische Tafeln zur Bestimmung der Mineralien.

Als Beispiel der Behandlung liieue Kap. XIll. „Schwefelkies": \. l'ntersuche

das Mineral. Farbe V Furm V Härte V LdslichkeitV spczif. Gewicht. Verhalten
beim Erhiteen i. R. (V) 2. Wie verhKIt sieb Schw. beim Erhitzen v. d. Lötrohr.?
3. Den Rückstand belian<lle mit Salpetersäure, verdümie und filtriere. 4. Zur liös.

setze etwas Rhodaukalium (V). 5. Löse ein »Siüe.k Eisendraht in Königswasser,
verdünne und fBge Bhodankalium hinzu (?>. Was erfahren w^ir somit aus dem
Verhalten der Lösung gegen Bhodankalium?

Botanische Bcstimmungstabellen für die FIni'a von Österreich und
die angronzi'nden (iebiete von Mitteleuropa /uui (ieloaueli liein» rnterrichte und
auf Kxkursi<»nen zusammengestellt von Prof. Dr. K. W. v. Du Ha Turre. Zweite
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amgearbeitete nud erweiterte Anflafre. Wien Irt'Jl» Alfred llölder. Preis gel).

1,00 M. — Der berühmte Kenner der Alpenflora gibt hier ein auch tür den
botanisierenden Alpemvanderer sehr empfehlenswertes Iiii< }ileiii. Dasselbe enthält:
I. eine Tabelle zum Bestimmen der in Österreich und l)eut>it lil;iiiil vertretenen
Pflaneenfamilien und daselbst vorkommenden häufigsten Arten und II. tiiie Tal)flle

mm Bestimmen der in ()8terreieh wild vorkommenden und häufiger im Freien an»
gepflanzten Holzgewächse naeh den Blättern. Nicht einbezogen ist die Flora
von Galizien, Bukowina und Dalmatien, doch scheint .schon der Karst und das
Litorale weniger beachtet zu sein, wenigsten» fehlt unter anderem das dort so
häufige und auffallende Kryngium amethystinum. Vollständigkeit ist eben bei

derartigen Taschenbiichlein überhaupt nicht zu verlangen, doch ist von jeder
Familie wenigstens ein Vertreter aufgenommen, sb dafs ea fnr den ersten Bedarf
des Touristen immerhin zureichen mag. Zu Uaose kann man ja dann ans gröfserto
Werken das etwa Fehlende ergänzen.

Die künstliche Fischzucht nach dem neuesten Stinde bearbeitet von
Dr. E. Bade. Magdeburg, Creutsche Verlagshandlung (R. u. M. Kretschmann),
1897. Mit 2 Tafeln und 19 Textabbildungen nach Originalzeii linuiigen des Ver-
fassers. — Über die Bedeutung der künstlichen Fisciusucht ist heutzutage kein
Wort mehr zu verlieren: ebensowenig darüber, dafs beim Unterrichte an geeig-
netem Orte die !<chü1er dnraul hinzuweisen sind; ja womöglich sollte der Besuch
einer solchen Anstalt unter die Exkursionen der vierten Klasse eingereiht werden.
Die wiclittgsten Erläuterungen nun zum Verständnisse einer Fischzuohterei oder
auch zur .\nlage einer solchen bietet vorliegendes Büchlein, das deshalb jedem
Lehrer der Naturkunde empfohlen sei. Es bietet nach einer Einleitung und einer

knappen Geschichte der künstlichen Fischvermehrung die Naturgeschichte der
hauptsächlichsten 'rafelHsche (Schleihe. Karpfen und Karpfenabarteii, llei;ht, Zander
und Forelle) und eine eingehende Würdigung iler verschiedenen Brutapparate.

An eine Darstellung der Laichabgabe und der Befruchtuiigsvurgiinge der
Fisrlii' iü der Natur reiht sich die Gewinnung des Laiches auf künstlichem Wege,
die i'Hege der Fischeier und Jungen Fischchen, die Zucht der obengenannten
Fisoharten, das Fättern der Fische und schliefslich eine Schilderung der Fisch-

feinde und ihrer Bekämpfung.

T. Li vi ab urbe condita libri. W. Weifsenborns erklärende Ausgabe
neu l>('.u l>eitet von H. .1. M ii 1 lo r. Sechster Band. Zweites lieft. Buch XXVllII
bis X.XX. Vierte Aullage. Berlin, Weidmannsche Buchhandlung JÖÜ9. 2.40 M. —
Einundzwanzig .lahre liegen zwischen dem Erscheinen der 8. und 4. Auflage dieses

Heftes des ln'wührton Weirseiiboriischeii Kouiuientars. Dif wichtigste l<]rsclieiuung

in der Liviuslitenitur dieses Zeitraums bildet ohne Zweifel die kritische Ausgabe
der Bucher 26—30 von A. Luchs (1H70), der bekanntlicli den Spirensis ztir Grund-
lage seines Textes machte. Wenn mm die vnrliegende von H. .1. Müller besorgte

Meuherausgabe der Bücher XXVXIIlundXXX trotzdem verhältuismäfsig weniger
Veränderungen im Texte gegen die 9. Auf läge aufweist, als man erwarten sollte,

so liegt der (Jrund darin, diifs auch Müller wie Weirsenborn nicht den Spirensis,

sondern den l'uteanus als führende Handschrift genommen hat und zwar, wie im
Vorwort bemerkt ist, mit Rücksicht darauf, dafs die eraten sechs BScher der
H. Dekade ("aufser am Schlufs des Buches) allein im Puteanns erhalt eri sin<l Duch
versteht es sich bei einem so hervorrogeudun Liviusibrscher wie Müller von sulijst,

dafs er nach sorgfältiger Prüfung der pro und (;ontra sprechenden Momente auch
den Lesarten des Spirensis das ihnen gebührende Recht eingeräumt hat. Der
sorgfältig imd übersichtlich au;(elcgte kritische Anhang gibt ein Verzeichnis jener
Stellen, an denen von der hnndscnriftlichen Ülierliefenmg al »gewichen ist. Anch
der Ktmimentar erfulir eine vollständige rmarbeitutig, insbesunder*! wurde auf die

TrüfuJig der Citate grofser Fieifs verwendet. Du endlich auch der Druck sehr
korrekt ist, so steht das 'neue Bändchen den nlu-igea bereits von IL J. Mfiller

bearbeiteten Heften des Weifsenbomscben Livias würdig sui* Seite.

Cieeros Rede für T. Annins Milo. F9r den Schttlgebrauch heraus-

gegeben von Rofsberg. Münster 189!), AschendorfT. Text gel>. 0.75 M., Kom-
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mentar kart. n,7(i M. Ciceros Catilinsrisclie Reden. Für den Schttlnfelimtich

Iieraut»gegt»lii'ri von M. .MtTteiis. Münster 1899, Aschendurfl". Text «fcli. 0.7ö M.,

Kommentar kart. O.Gö M. — Naeii einer Zeittafel oder einem kunsen Abrif», wurin
Ciceros Lebeiisschicksale dargelefrt werden

,
bespricht die Etöleitung die Vor-

geschichte der Reden, wnraiif die Kntwickluiig des (ledankengauges fulgt. Letztere

ist etwas Hchülerhat't gehalten, unklar ist auch die .Beleuchtung der That vom
objektiven Standpunkt an» (tractatto extm causamr zu Mil. 78--91. Ein Ver-
zeichnis der Eigfennamen macht den Sehhifs. Der Text ist meist nach Nohl
gegeben

i
aber in den Catilinarisühen lieden sind sogar Küi'zungen vürgenonimen,

33 wird n^xth referre posses noch mit Peyron eine Lücke angenommen und
ausgefüllt. I)er Komnientar getzt nur geringe Kenntnisse voraus, l>esonders in

den (*atilinai-ischea Keden, die allerdings in Untersecuuda gelesen werden sollen.

Aber an<*h da mufs für einen Hchnler oberflQssig sein Cat. I 7 *hao tanta; im I).

fällt das ..Sil'' fort', «uler adseilisti' vi»n adsideo oder adsidoV i'l»ersetze: Platz

genommen hast', oder 1 16 videri^ im D. Adverb (augeuscheiulicbj^ oder MU. Q'i

2u arbitrabantur. Nidit empfehlen darf man Ausdrucke wie MiL 65 ein obseurer
Opferschlächter*. Die Auartattung ist gut

Dr. Albert Kichter, Trigonometrische Aufgaben für üjnnnasien,

Realgymnasien un<l < )lierrealschulen. Leipzig, 15. ('>. Teubner I.S9S. 41 Seiten.

Resultate hiezu 40 Seiteu. — Während andere für preufsische Mittelschulen be-

stimmte Sammlungen meist nur diejenigen rein trigonometrischen Gebiete
beriicksiehtigen , die weder miltellmr noch unmittelbar Auwendungen gestatten,

enthält die V orlage nur soviele goniometriscbe und reiu trigonometrische Beispiele,

als zur Einübung der grundlegenden Sätze nötig xtnd, betont dagegen mehr die

Anwendungen der elietien und s|»liärisclien Tii;,'"U< imetrie zur Li'isung von Auf-

gnben aus der Physik, mathematischen (ieofip-aphie, Geodäsie und ^lautik. Die
Beispiele sind passend gewählt und gut geordnet.

Ileurici-Treutleiu, Lehrbuch der Elementar- (ieometrie.
Erster Teil. Gleichheit der Gebilde in einer Ebene. Abbildung ohne Mafs-
iindenmg. 3. AulIaL^c, iH'ipzig. H. (i. Teiiluifr 1ST»7, Ml Seifen. — Lider
neuen Auflage wurden wesentliche Änderungen nicht vorgenommen.

Dr. I' 1' :i 11 X . Kbene T r i g > i n n m e t r i >' iumI elementare Stereo-
metrie. Siebente Auflage, besorgt durch Friedrich Husch. Paderborn,
F. Schöningh. 1898. 187 Seiten. — Damit das Buch den preufsischen Lehr-
pliinen vi»n isit'J entspreche, hat der jetzi;;« Herausgeber mehrfache .Vnderungen
vorgeuommen. Die Tritfouonietrie des recJitwinkliiren Dreieckes wird jetzt aus-

tiihrliclier behanilelt und der systematischen Darstellung der Stereometrie ist ein
viirberciteriiler Alisclmitt \ < .f:iM-'jesi liirkt . ;ius dem die .\ iilfit inig zum Zeicliuen

der Körper nach der schrägen Parailelprojektion als besonders beachtenswert
hervorgehoben werden mag.

Mucnik.s Geometrische .\ u s c h au ungs 1 eh r e für rntergyniuasien,
bearbeitet von J. Spiehnann. I. Abteilung (für die I. und 2. Klasse). 25. Auflage.
.-^L' Ml. II. AliteihiiiLr (für die :!. und 1. Klasse). 20. Auflage. 91 Seiten.

Je 7ö Kr. Wien und l'rag. Verlag von E. Tempsky. — Ein altes, bewährtes
Schulbuch.

Sammlung Göschen. Dr. K. Doehlemaun, Projektive Geometrie
in synthetischer Rehandlnng. 16U S. Max Simon, Analytische Geometrie
der KbfMe. i'o:; S. .\ n a 1 y t i s c h e ( ! e . • :im- t i' i des Raumes. 2(K) S.

Leipzig 1^99. Je oU Pf. — Das erste Bundcheu kann dem Studiereuden zur
Einftihrung in die neuere Geometrie bestens empfohlen werden. In den beiden
letztei-en ist dii> 1> ii ^ H ing etwas cu knapp; auch sollte der Druck übersieht»

lieber und korrekter sein.

r^i'. Kober, ]>ie (i r iin il g e 1) i 1 d e der neueren ( I e inn i* f r i e.

Kine ^'eurdnete Zusammeustellmig ihrer U m- und Abbildungeu I. und IL (Ordnung.
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Erster Teil: Die Grundgebilde der Ebene. Hnmidvcr u. Leipzig, Uahnsche Bach-
handlung. 1H98. 95 Seilen. — Der Verf. glaubt den „Künigsweg" zur Geometrie ge-
funden zu liaben. Nach seiner Ansicht ist os ilmi gelungen, die Sätze so anzuordnen,
dafs eine Störaug des Zusammenhange!? durcli ein Zurückgehen auf frühere Sätze,

d. h. durch ein. Beweisen , vermieden werde. Die Aussprache des inneren Zu-
sammenhanges iiiaehe eine bildliche D.irst.ellung desselben, eine Zeichnung, die

Schärfe des Ausdruckes eine l)esondere Zeichensprache überflüssig. Auf diese

Weise werde die innere Vorstellung gewalirt. das mittelbare Erkennen in ein

unmittelbares Schauen verwandelt; die Darstelhnifr gewinne, obon weil sie auf

ulle Mittel der Anschauung verzichte, an Unnuttelbarkeit und .Xuschaiilichkeit und
werde, weil ihres mathematischen Gewandes entkleidet, auch Niclitniatheniatikem
verständlich. Die iipuere Geonietrie sei •^diuit die Kiiitst der DarJ^tollnng par

excelleuce, das Muster einer jeden iiildung und Kntwicklung, die voUemlete
Übereinstimmung der iUifoeren und inneren Ordnung.

Dr. W. Killing, lOinführung in die Grundlagen der Geometrie.
II. Hand. Paderborn, Schr»ningh. 1898. 360 SeiUn». - Der erste Band dieses

Werkes hat die Berechtigung der nichtciiklidischen H.iunifonnen nachgewiesen
und einen Überblick über die verschiedenen Raumfornicii gegeben , der zweite
Hand will die (irundlagen der (Geometrie klar legen. In dem einleitenden Ab-
schnitte über Kongruenz und Messung wird gezeigt, dals es P^ukliil keineswegs
gelungen ist, dif Bewegung aus der Gf'onietrip zu verbannen : auch Kieinann, der
die Geometrie einzig auf die .Mafsverhältnisse der Linie, also auf den Gröfsen-
Ijegritt', zu stützen versuclifc, hat hiciiiit keine (iruiidlage liir die tieometrie ge-

wonnen. Die Messun'4 der kriminien Linien, der Klächeu und der Kaumteile liifst

sich, wie K. nachweist, auf die Messung der Strecke zurückführen, und diese be-

ndit auf der Teilbarkeit und Stetigkeit der Linie. Sniuit sind Bewegung, Teil-

barkeit und Stetigkeit zu den (irundbegrilTen zu rechnen. Ob für das letztere

Prinzip die I- assung .\rehiifietl.-' genüge, bedarf nach Killing noch einer näheren
I'ntersuchung. da das .Archiuiedisi hc .-\xioni keine notwendige Eigenschaft der
/ahlgröfsen sei und die Zulässigkeit der Folgerungen, ilie für die Messung aus

dem .\xium gezogen wenlen, davon abhän^re. ob nur die transfiniten Zahlen
ü. ("antors oder auch die Veroneseschen Zahlen lierechtigt seien.

Der zweite .Wtschnitt beschäftigt sich mit dem Stauiltschen Problem, d. i.

mit dem Xachweis, tlai's sieh die projektive Geometrie vollständig ;iiini:iuen läfst,

ohne metrische Beziehungen zu benutzen. Im nächsten Absclinitte gibt der Ver-
fa».ser diejenigen BejjritTe und Satze an, die nach seiner .Ansieht am natürlichsten

zur Grundlage der (leonietrie gewählt werden. Iliebei jiriift i r t iiij/fhi iel die ein-

schlägigen Arbeiten von ITberweg, Tilly, Pasch, Bettazzi, Wuudt, Lindemann,
Schotten (Inhalt und Methoden de» planimetrisrhen rnterrichts, Teubner) und
O. Veronese (Fondanu'uti di geometria, ubersetzt von Schepp, Teubner). llelinholtz

und Lies, (irundlagen der Geometrie, würdigt K. im letzten Abschnitte, in dem
die Beziehungen der allgemeinen Raumformen zu den Liesschen Transformations-

Heppen eriirtert werden. Wer mit Lies' Gruppentheorie nicht vertraut ist. mufs
dieses Kapitel überschlagen; indessen gewähren die übrigen Teile so vielfache

Anregung, dafs Niemund das Werk ohne die gröfste Befriedigung aus der Hand
legen wird.

Heden und Vorträge von Otto Ribbeck, Leipzig isOi), B. G. Teubner,
y u. 806 S. — Hier sind jene ri- deii uini \'orträge des Leipziger Gelehrten
vereinigt, welche buchhändleriseh nicht mehr erreichbar sind und zwar in

3 Gruppen: L Akademische Keden 1>G4— 1872 dem Stoffe nach dem klasdifiehen

Altertum entlehnt, aber dadurch, dafs sie bei besonderen i>atriotisehen Anlä.ssen

gehalten wurden, in Beziehung zur Gegenwart j^eset/t: 1. llybris; 2. Griechenland
und Deutschland; 3. Dämon und Genius: 4. Majestät; 5. Gesundheit des Staates;

6. Politische .\nwei.^ungen. — Gruppe II ujnfafst IJfdeti niid Vortrüge iilier die

klassische Literatur der (J riechen und Kühner: 1. .Vul'^aben und Ziele einer an-

tiken Literaturgesehichte; 2. Lobpreis von Fürsten und lUlden bei Griechen und
Hörnern: :t. Die Poesie des Krieges im Epos der (it ieehen : 4. Euripides ntid .seine

Zeit; 6. Die Idyllen des Theokrit; U. M. Porcius Cato Censorinus als Schrift*
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stollfi". <lit' III. (Ivu)i|ie lirinjxt (i<'»l!i( lif nisrodi ii : 1 Hede zur Feier «les Ge-
üüclttiiisaes Kaiser Wilhelms 1.; 2. Nekrolog auf Karl Buresch, den Lei|>^iger

liieblingsschiiler Kibbecks: 8. Nekrolog auf Hermnnn Petersen, einen im fran«
/"(sisi-liL'n Krii'}; IS70 jrefalh'iien Kieler Schüler; i. Zu Friedrit-h Kitschis (Je-

dächtuis; ü. Zu .luliuM Lohuheiins Gedächtnis; U. Zu Joh. Jak. Bayers Gedächtnis

;

7. Zu Anton Si>riiiirprs OedSphtnis.

/u (licMT liili:ilts;iiii>;il>i' sei luuh heiiierkt. dafs das Buch wegen der Auf-

sätze iler beiden er-stun Ahteiluugen sieh auch zur Anschaffung für .Schüler-

itibliotheken unserer oberen Klftssen eignet.

Abseits der 'i'ouristeustrafse, Keisebilder aus Üalmatien VOD l'rof.

M. Kleiber. Lindanersche Buchhandlung, München. M. ],S3. — Der ProfesscMT

!<•!• Kiiiis-gewerbescliule und liegeistcr'. X it irfnMmil M. Kleibor bat »-ine

An/iihl Beiseberichte, vorgetragen in Abeud/UHauiuienkünften der Alpenverems-
sektion München, dann zerstreut gedruckt im „Sammler**, m einem Büchlein ver-
eini^''t und unter obiirein Tiffl IiiM'.ui'^i.'otiohf'ii, Sir cr/iililcri von Ausfliisüfon in der

l ingegeiul von iViest und an iler dalmatischen Küste, zumeii«t unbedeutende per-

«önlicne Krlebnisse, hie und da sind landschafUiohe Schilderungen gröfseren Stiles

und gei .i,'r.i|diis<die Heidcichtunjreii eiri^'p^trcnt, m\ !t 'Tn'ti Sti H"u sclnvlng^t ^icdi

die iJarstellung sogar zu — freilich mitunter an i''renidcubuchHi»uesien crmuernden
— Versen auf Fns«;h und lebendig geschrieben, lesen sich die Darstellungen an-

genehm und erli» it.'in>l. ifidien dabei uugeHueht ein anschauliches I'.iH von Land
uud Leuten. Schüler mittlerer und oberer Klassen, für deren LesebibUuthek das

Buch in Betracht kommt, werden ans der Lektüre zwar wenig unmittelbar Ver*
vvcrtl'iiro. lernen, aber doch tuai\c1ien (iewinn ziehen k<">nnen. .Tedenfnlls werden
>ie /iir Fremle .an der Natur angere;,'! werden, ilie die beste Krholung bietet von
der Kulturarbeit in der Schule und sie bewahrt vor manchen Abwegen und minder
bannlrtseu I!« -' liiitti^^iiriLTcii und l>estri'lmiii:cii. Wenn dann einer oder der amlere

durch (biH srheiui>ar Iciclit nachzuahmende .Muster veranhilst würde, in lauuiger,

ergötzlicher Darstellung der kleinen Begebenheiten auf eigenen Fahrten für per-
si'.idirlie Krinnerun^r oder etcj-crcn Frcunil^cliatf «^kreis sich zu versu(dien, so wäre
das immerhin als ein Nutzen /.u In trai liteii einmal lur siiraehliche (iewandtheit,

dann aber durch die Mahnung zur Bescheidenheit . wenn er sich überzeugte,

wie schwer ist. auch nur «Iii' ( letalli^^keit in^ilicincnd so leichter IMaudereien

zu errtiichen, Kin weiterer etiiiM her Gewinn wäre es. wenn mancher aus dem
Beispiele des Erzählers di« Lehre zöge, wie fJirderlich Freundlichkeit, liebens-

würdiges Fntge)j-cnkotniii>'n . \ n-pr-i'l:-!os)«rkeit sind, wie solche Kigciiscliaften

und kleine persiinlichc Kuiisic l eidie deldnnttel ersetzen können, wie ein zutriedenes

(iemiit aus geringen Dingen, ja aus soDst irgerlichen und verdrierslichen Lag;en

(rennfs und Freude m schöpfen vermag.

Paläontologie Von l'r. lludolf lloernes. riotessor an der l'niversitiit

(ira/ Mit s7 .Abbildungen. Lc p-ij .1. I iöscliensche Vcrl.igvlnuldKindl. IS'.Ml

(>aiiniiliing (iiischiMii. l> i- Biiclilcin luctei. wie illc seiner Art. in gedrängtester

I onii eine F.infiihrung in dic-e hochinteressant! ^ ;
- -hwierige WissenschafL

Nach einem iliucinciinTi Teile. ib»r von StotV, Methode uinl Fntwickelung der
l'al. handelt, werden, nach Stammen und Klassen geordnet und durch lelirreiche

Abbildungen veranschaulicht, die vorwehlichen Pllan/en- unil Tierfamilien in
tijiltungcn besproclien. A ul' I iin/elarti.-n ein/ugelien. verbietet natürlicli iler knapp
bemessene llaum. her .\aiur d''s «o-jmstandcs gemiHs nuii's \'eif:iss.>r mehr als

elementare Kenntnisse in <ler Z« ,1 i i, un l Ibitanik bei seinem |.. s,
i

>
i uissetzen;

für nnseVi' Srliülcr Wf^jt das \\Crkclien :dsti cutscliieil-'n /.u hocli. Wer aber

jene besitzt, dem gewährl es in aller Kürze eine vortreliliche l bersicht über den
gcgenwürtigeu Stand der Kenntnisse aitf diesem Gebiete.

Ans N ;i 1 II r iiml (i e i s ( e r w e 1 f . Sammlung wissenschaftlich gemeiii-

verslandliclicr I l.U'-tcllungen aus alleu (!cliletcü des Wissens. '^. Händchen: Hau
und Lel < ii des i'ii res. Von Dr. W. [I a a k e. Li'ii'/ig. 15. (i. Teubner l^W.
Pr. geb. 1 .M. l'» Vi. — W. Huake, der sicli u. a. .schon in beiner „Schöpfung der

Tierwelt" als einen der besten Kenner dos Darwinismus erwiesen bat, gibt hier
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iler Ljiieiiwelt in i^n-ofseii /iigeii einen Vlterblick iilter Bau und Lel>ea de« Tieres.

Zw«ok der Schrift ist liier ^da« Tier als Glieil der (iesanitnatur «uflßMsen zu
lehren und dadurch einen Einblick gewinnen xu lassen in deren wundervolle
Ilannonie". Scheuiutischo Zeichnungen in beschränkter Zahl unterstützen das
Verständnis des tiott und entsprechend geschriebenen Textes, den jeder Lehrer
mit fienufs und Vorteil lesen wiid. In <lie Hand der Schüler pafst aber da»
Huch, abgesehen von sonstigen Gründen, schon deshalb uiuht, weil es seinem Titel

entepreohend aaeh da» Sexuelle in den Kreis seiner Betraohtong riebt

Leh rb ut;li für den Unterricht in der M i ue r al o g i e. Für (i\ lunasien,

Kealgynmasit'ii u. a. höhere Lehranstalten. Bearbeitet von Dr. M. Krafs und
Dr. H. L:iiid<»is. Mit IM cinged ruckten Abbildungen nnd 3 Tafeln Krysfull-

foruiennet/.e. Zweite verbeKserte .\uflage. Freiburg i. Hreisgau. Ilerdersche
Verlagsbuchhand 1. 1899, Pr. l.tiO M., geb. l.l>5 M. — Das Buch ist nach Inhalt und
Wortlaut ziemlich identisch mit den\ „Mineralreich" der gleichen Verfasser, nur
dafs der petrographisch-geolugische Teil weggelassen ist. Ausgehend von einer

Überti(At der Krystallsysteme und der \vii;htigsten Krystaltformen werden in der
„Besonderen Mineralogie" die eiu/plaen Ki'irper durchgesprochen, wobei überall

auf die chemischen Verhältnisse Bezug genommen wird. Auch ist das Wesent-
lichste über die Gewinnung der Mineralien, die Verarbeif uii<r der RohstolVe und
die gewerbliche Verwendung oder den Hnnstigen (Jebrauch der Mineralien in die

Darstellung aufgenommen ; das Buch läfst sich uUo auch bei uns im Unterrichte

and m hinsUober Wiederholung gut' verwenden.

Lehrbuch für den U n t e r r i c h t in d e r Z oo l og i e. Für (iyniiiasieu,

Kealgymnasien und andere höhere Lehranstalten, bearbeitet von Dr. M. Krafs
und Dr. H. Landois. Mit 22i eini^edruckten Abbildungen. Fünfte nach den
neuen Lehrplänen verbesserte Auflage. Freiburg im Breisgau. Ilerdersclie Ver-
lagsbuchhandlung 1898, Pr. :i.!ö M.. geb. 3.70 M. — Wie schon das Erscheinen
in fünfter Auflage beweist, erfreuen si<di die Ilenlersi-hen Lehrl»ücher dauernder
(iunst und \ erbreitung. Und das njit Hecht, denn vorliegender Band liietet iu

Text und Biidei-u eine reiche Fülle von interessantem nnd wohlgeordnetem StotVe.

Da das Bu(di nicht trockene Bes(direibungen gibt, sondern überall auch das

wirkliche Leben der Tiere in ihrer Umgebung schildert, su eignet es sich auch
zur Lektüre und kann also in Schülerbibliotheken aufgenommen werden, wo sonst

aNaturgescbicbten" eben ihrer dürren Systematik halber keine rechte Zugkraft haben.

Vereinsnachricht.

Der gegenwärtige Ve r 0 i n s rt US ' Ii ; r.s sotzt sich zusammen aus folgenden

Herren: G.-Pr. Dr. Friedrich Gebhard (,Wilheimsg.) , L Vorstand; G. - l'r.

I)r. Eugen Brand (Ludwigsg.), Stellvertreter de« Vorstandes; G.-Pr. Dr. Aug.
Stapfer in !'i ''Ising. Kassier: G.-Pr. Dr. J. Mclber (Maxgymn). Redakteur;
ferner: G.-i'r. Dr. Phil. Ott (Itealg., N. Spr.); G.-L. Dr. Theodor Preger (Max-
gymn.): G.-L. Dr. Karl Raab (Theresiong.) ; G.-Pr. Dr. Karl Ruck (Ludwigsg );
i'i-Vv. Korbinian Sach.s (Ludwi;isg.. Math.); G.-L. Dr. Otto Schwab (Wilbelmsg.);

G.-Pr. Jos. Wenxl (Ludwigsg., Math.).,
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Nekrolog.

Anton JjWillei^,
K. l^'ktor (Iis alt<'n (Jyninnsiiniis zu Würzburi;, jrclKiren am

21. DezcmluT IbUO, ge&torbeu am ^pt^iuber lb*.)9.

WiMUi icli (>s iitiici'iicliiiic, iin'iiHMii l;inciähri;f<'ii Vdrstatnl»-, tlt^ni dahin-

K^scliiedeueu liuktur des alteu (iymuasiums, Autuu Miller, an dieser Stelle einige
Worte der Erinnerung zu weihen, so bin icn mir der Schwierif^keit, mit den mir
'

;
(.'- Im 1(> sti llenden Mitteln den Veidit-nsttn des lioehverehrten Manne«' viiIIIl'

gerecht /.u werdeu, wohl hewulst. Deuu da mir nur äulserst wenige Mitteilungen
von anderer Seite ror Verfügung; stehen, bo rnnfs ich so nemlich Mies nus eifpener

F.rinnenuiir scliriprt'ii und k:itin also Nüljeres nur iilit r die letzten zwölf Lebens-
jahre des Verblicheneu berichten, während deren ich das (ilüuk hatte, an seinem
(}ymnasium nt wirken. Daher trete ich mit einer gewissen Scheu nn meine Aaf-
<ra!)o heran, mid nur da» Vollgefühl des I'anke'<, den i< h persiinlieli Kekfnr Miller

schulde, veranlaist mioli, einem Wunsche des LehrerkuUegiums gemäfs ein kurzes
Bitd seines Lebens im folgenden sn entwerfen.

Anton Miller wurde «jebdren am 21. Dezen !' r zu Keichertshofen
bei bchwabmünchen als der Sohn eines wohlhabenden Okonuniiebesitzers. Da er
liereits in den ersten Schuljahren bedeutende FShifrkeiten nnd ^rofsen Fletfs zeigte,

wurde er von dem rfarrcr 'icinr-?- Ilriniaturti's im I . it. iii' i lu ii /tir Anfnalinie in

das <iynina8iuni vorbereitet. Im Jahre lf>-i'i trat er in die Latenischuie St. iStephan
in Augsburg ein und sollte dem Wunsche seiner Eltern gemäfs sich dem geist-
lii lien Staude widmen. .Mlcin in den uliiMcn Klassen k.iin er zur Erkenntnis,
dals er hiezu nicht berufen sei, und da er seinen festen Entschlufs alsbald seinen
Kitern mitteilte, so verweigerten ihm diese jede weitere UnterstHtzang, and Miller
war nun darauf are^'i'wipsen, sich snineri Cnterhalt selbst zu i rwcrben ; er mufste
in der Nacht „bei einem ivreu/.erkerzchen'' studieren, da er die Tagesstunden zur
Erteilung von Privatunterricht zu verwenden gezwungen war. Trotz dieser
drückenden A'erliälttiisse absolvierte er im .I.ilirc ls4'^ das (lymna^iiuni mit den
l'rädikaten „vorzüglich würdig" und „ausgezeichnet" und errang sich dabei unter
63 Schillern den ersten Platz. Die Not natte also seine Leistungen nicht be-
eintr-iclifigf . jn vi,, war vicllci(dit soj^ar die (^hielle jener Arbeitsfreudi-xkeit und
Willenskraft, die Miller sein ganzes Leben lang in hervorragendem Maise sein
eigen nannte.

Xaeli Al»s<)l\ icrunj,' di'v (Jymn isiums be/.oix er die Universität Miinelien. wo
tM- sich dem htudiuni der Philologie widmet«;. Mit welchem Fleifse er sich seinem
Iterufsfache hingnb, beweisen die »och vorhandenen« musterhaft gehaltenen Kollegien«
licl'le. ( Icsinnuhji[sver\vaiiilt!' l'reunde fand er beider 15ursclit>n<-(diaf"t .\ I ^ o v i a

Ijet/.t Arminia), der er gleich anfangs beitrat. Dem StaaUcxamen unterzog ersieh
im Jahre 186B. Seine erste Anstellung erhielt er 1^55 als StodienlehrerinDiilingen,
WM er sich schnell die Zuneit.'uiirf seiner Scliülcr erwai'li und maiiehen Freund
für das Leben gewann, so UbersludiemMl Dr. Markhaus er, Dr. (i er Ii nger u. a.
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Mit letzterem iiiHbesoitdere verbünd ilm eine geradezu Vtriiderltehe Liebe, di» uicht
aiif'die nesinnuiig besrhriiiikt blieb. Im .lalii e 1S<?3 wurde Millor nacb Ke^eiisburp
verset/.t und ISi'A zum Gyinti;isialitrutt.'«sor diiselbst ernannt. Kurz nach seiner Ver-
setzung hatte er den Grund zu seinem üufserst glücklichen Familienleben gelegt^

indem r-v sicli Ti.it Verona, der Tochter des K. Bezirksmaschinennieisters Kleitdienz

Voll Aitgsbuig \ erheiratete, die ihm in mancher schweren Stunde treu zur Seit©

stand. Im Herbst 187() berief ihn die K. Staataregierung zur Leitung der Studien*
anstalt Würzburg. Höchst ungern sahen ihn seine Freunde und .XmtsfrPnossen

von Kegensburg scheiden. Wie beliebt er sich durt bei seiuen Schülern zu machen
wnCrtef bewiesen die Zeichen der Dankbarkeit, die noch anlafslicli seines Todes
von vielen an die gelipu<?te Witwe iibtM'«ni<lt wurden. Von seinen Unterrichts-

erlolgen zeugt am lie-steu eine Aneriieimuiig der liochsten Stelle über den von ihm
am nealgymnasium zu Regensburg erteilten Unterricht im L:itriii:s( In n, in der
es u. a. heilst

.
.. l>er K. Gymnasialprofessor Anton Miller, welcher wiihreii l zweier

Jahre den l uterricht der lateinischen Sprache an dem K. Kealgymiiusium iu

Kegensburg mit ausgezeichnetem Eifer und nach dem wie«lerholten Zeugnisse des
K. Prüfungskonimissärs mit hervorragendem Erfolge erteilt hat, wird bei de.ssen

nunmehrigem Rücktritt von gedachter Funktion die vollste Anerkennung aus-

gesprochen."
Als Miller die Ifektoratsgesehäfte in Wiltvlni!'!;' tiliernahni, wartete seiner

eine scliwcre Aufgabe. Es war besojiders tu dis/iplinarer Hinsicht sehr viel zu
regeln, da eine Reihe von geheimen Verbindungen unter den Gymnasiasten die
Krziehungs- und rnterrichtserfoljTf». teilweise gerndezii tiniiuiü;licli machte. .Mlein

.Miller wulste diese Krelisschiitlcn den Würzlxu'ger Gymnasiums (lur(!!i Strenge und
Wachsamkeit, noch mehr aber durch (iewährung derjenigen Freiheiten, welche
die Schulordnung den l-i iilcn udeien Klassen '„'estattet, allmählich zu beseitigen.

Seine Thätigkeit blieb von nun an tast a us sc h 1 ie Ts 1 ich der Schule gewidmet,
bis ihn am 28. September lö99 der Tod ereilte. Sein sehnlichster Wunsch war, bis

zur Vollendung des 70. .lahres im Amte bleiben und ^eiii L'" jiihriges JubiliiuTii

als Rektor feiern zu können. I'nd wer Millers ansclieineml eiserne (iesundheit

und seine bis zu seinen lot/.ten Lebensjahren andauernde körperliche und geistige

Fris'che kannte, wird seine Hotl'nung auf Erreichung flieses Zieles völlig begreiflieh

tinden. Allein die Erfüllung dieses Lieblingswnnsches blieb ihm versagt. Er starb

noch vor Vollendung des HS. Lebensjahres, nachdem er gerade 23 Jahre Rektor
gewe.ien war. Den ersten Stöfs erlitt seine Gesundheit vor mehreren Jahren durch
ein gastrisches Fieber, das ihn sechs Wochen vom (iymnasium fendiielt. Wnlir-

sohemlich ist in dieser Krankheit der Reginn oder die l'rsache des Leidetis /u

«uchen, dein er zuletzt erliegen sollte. I>eiin willir<'nd er bis dahin trotz aller

Anstrengungen des Berufes immer frisch und munter war und sich auch lebhaft

an geseusehaftlichen Vereinigungen beteiligte, so lebte er von jelst an anirfiok-

gezogener. Doch liels er anderen, j;» selbst ilen Anitsgenossen gegenüber nie
etwa.s von körperlichen Verstimmungen merken ; er wollte nicht krank sein, er
hatte keine Zeit, krank zu sein. Die ersten Spuren eines tieferen Leidens zeigten
sich im Dezember iHils. Miller klagte ül»er Api)etitlosigkeit und Fieber; aber er

führte die Amtsgeschäfte noch zwei Monate fort und wies jede l nterstützung

seitens der Amtsgenossen beharrlich zurück. Erst als die Glieder fast ihren Dienst
versagten, lugte er sich in die Notwendigkeit, die Leitung des (Tymnasiums in

andere Hünde zu legen. Ein Vierteljahr nmlste er das Rett hüten. Fm aber
nicht ganz aufser Rerührung mit seiner Anstalt zu kommen, führte er auch während
dieser Zeit wenigstens den linanziellen Teil der Rektoratsgeschäfte. Und kaum
schien er wieder notdürftig hergestellt, da übernahm er wieder sämtliche Rektorats-
funktit)nen und einen Teil seines l'nterrichtes, sowie die Leitung des iiäilagogleoh-

didaktischen Kurses, die er während seiner Krankheit ausschiiefslich dem Seminar-
lehrer hatte anvertrauen müssen.

Allein Miller hatte sich mehr zugetraut, als es seine noch nicht völlig

wiederhergestellte Gesundheit zuliels. Fr w;ir <len .Arbeiten, die der Schlul»

des Schuljahres und insbesondere das <iymna'-ialabs«ilutorium nnt sich brachte,

nicht mehr völlig gewachsen. Dazu kamen noch die Anstrengnngen' und Un*
annehmlichkeiten, die ihn» ans den» l'mbau (K^s Gymnasiums erwuchsen. Denn
wenn er auch in der Person des Gj ninasiulprofessors Dr. J. l'. SchnuiL einen
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mcbkundiff«!! B«init hatte, der die Anferüfrung' von Bauplänen» sowie als Rektorats-
vpr\vf?8er den Schriftverkehr mit dem K. Stiiatsministeriuni in dieser Angelcfjenheit

auf sich nahm, so blieb ihm dodi immer noch mehr zu thun und zu ertragen,

als seine KrKfte erlaubten. Vwcsh Erledi^n^ir flftmtlieber Arbeiten fiSr das ab-
[rrl iiifi TK^ Schuljahr suchte er tlcHlialli auf «leii Tfat <ler Arzte Krholunj; und jyfiinz-

iicho Bofreiunf; von seinem unterdesseu weiter fortgeschrittenen Leiden in Bad
KisirinKen. Allein die Krankheit safs bereits za tief, und der Rakoezy, von dem
man Heilunfr erwartete, halt« die p-ppiMifpiliLri^ Wirkunif. so dafs sjcli 'Mill.M- stlion

nach 10 Tagen wieder zur Heimkehr genötigt sah. Sein Zustand lieis jetzt das
Schlimmste befUrehten. ünd wenn er, naohdem er sieh ein wenig erholt hatte,

wieder voll Mut in die Geschäfte des neuen Schuljahres eintrat, so war dis ein

letztes Aufflackern der alten Energie. Die Unannehmlichkeiten, die ihm daraus
erwachsen, dars der ümban des Gymnasinms nnr snm Teil vollendet war, konnte
sein kranker K"trper nicht mehr ertragen. Kr mii!'sfo .sich abermals von den
Berufseeschaften zurückziehen, und schon nach 8 Tagen war er sanft verschieden.

Das alte Gymnasium in Wfirzbnrg' hat dnroh den Tod seines Rektors Anton
Miller einen schweren Verlust erlitten. Es hat in ihm ein Muster vnn un-
wandelbarer Pflichttreue und Gewissenhaftigkeit, von eisernem
Kleifs und nnbenfrinmer Willenskraft, von pünktlichster Ordnnufr
lind f

i'

•• Ii a u i
[,rk e i t vi>i-l. irr>ii. Wenn e.s wahr Ist. was Plato san^t. dafs Tuß;end

nur durch Tugend lehrlnir sei, indem ihre lebendige Erscheinung iäebe und Nach-
ahmung erwecke, wenn es wahr ist, dafs das beste Rnriehnngsmittel das frute Rsi-
spiel ist, dafs dadurch, dafs man anderen da.s Gute in concreto vorzeig-t und
vorlebt, das Gefühl für das Gute auf das nachdrücklichste angeregt und so am
besten dem Wollen der Boden bereitet wird: dann hat Miller die beste Erziehung«-
metliode lic^essrn nml witr ^oniit VtPi'ufen zur T-eitnti..' fiups (lymiiasimiT-- wie «selten

einer. „Im Punkte der Gewissenhaftigkeit^, sagte mit Recht der amtierende Geist-

liche an seinem Grabe, „werden wenii^ ihm ffleichkommen, keiner ihn Sbertrefren."

Miller war stet.s der erste und (1<m- letzte am Platz. Schon am Mortron,

noch ehe der Tag graute, befand er sich in seinem Amtszimmer und verliefiB

dasselbe nur xu einer knncen Mittaf;H])au8e oder liegen Abend zwischen 5 und
(\ rhr zu einem halbstündif^eu Spaziertrantje. Krsf am .\hi'nd fr'»nntc er .^ich

eine längere Erholung im Kreise seiner Familie. Aber auch hier war er auf das
Wohl seiner Anstalt bedacht, indem er sich von seiner Tochter Jusendsohrifken
vorlesen lie^. nrn jüntrei-fn Amtsgenossen Ihm .\nschaflrun<r vuu T^iicl; rn fiir die

Scbülerlesebibliothek mit seinem llate dieueu zu können. Selbst an Sonntageu
waltete er mit Pünktlichkeit seines Amtes, nnd wenn er nm TThr regelmähii^
beim S(:liuli,fntf psdionstf (M schicn. >-o liatt*^ er fast inuner seinen vorhr'r eine Reihe

von Amtsgeschäftca erledigt. Einen längeren l^rlaub gönnte er sich fast nie.

7m einem solchen hatte er keine Zeit. TTnd wer die peinliche Ordnung und
Genaui;;keit kennt, mit <ler Miller alli"< vorl'ereitete. was seines .\mte.s war. wird

dies begi'eitiich finden. Der Stundenplan war schon Wochen vor Beginn des
Schuljahres unter Berücksichtierunfp aller m(ij!:Uchen fmdatrogiscb - didaktischen
(irunilsiitze vim ihm ausfT'-n-lioitet worden. In Disziplinarfiillin Imtr.^ or. noch

ehe unter Lehrern oder Schülern etwa^ bekannt war, die Voruntersuchung mit
peinUohster Gewissenhaftigkeit und unter Berücksichtigung' aller Eventualitäten
voi-j,fenomnien. Den Tt^xt zu lateinischen oder frriechisclion Sclnilauffralu'n lioklo-

graphierte er, um nicht durch das Diktieren zu viel Zeit zu verlieren. Den Dingen
der Ordnung tind Sufseren Zucht wufste er die gebührende Anerkennnn? zu ver-

ifl'cti. Fnil Wenn in K< Hifi'rcn/'Mi manchmal eint' t-tw a- .

. [
"V'-i ri' 1 a-r''Lrun;4:

herrschte, so legte er selbst dabei eine solche Ruhe und Mälsigung an den Tag,
dafs sein Beispiel allein schon die Gemüter r.n besänftigen vermochte.

Diircli ^olchf» riiaruk1i'ri'i._i(Mi-. )iafti'n war ^Tiller für T.ohrer uml Schüler

ehi leuchtendes Vorbild. Aber auch seine pädagogisch-didaktische Au*
schau ung verdient eine eingehende Würdigung.

Sein-' < ii/etitliche Drunänc war der I'nt'M-riclif in der Oberklasse. Von den
Lehr^egeustäuden dieser Klasse mufste er diejcnij,'en, die ein besonders enees Ver-
hältnis zwischen T^ehrer und Schüler bediufren, nämlich Deutsch und Geschichte,
^nw'j- i'ineti Teil 'It « - '''ffhisi lifn l'ntci'rii lits infolLft.' der hiichst nmfaii<;n«ichen

llektoratsgeschäftc in andere ilüude legen, so ilafs ihm nur der lateinische rnterricht
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Sau/ uud der griechische zur Hälfte verblieb. Aber auch su gestaltt^t^* sich der V er-
ehr swisohen Lehrer und Schülern recht herzlich, da Miller uinen Sohfi-

lern stets oinp rücksichtsvolle Beliaiultunj^ r.u teil werden Hefa, l'nti wenn auch in»

Unterricht stets ein gemessener Ton iierrsehtt* und wniil auch lierrschen mulste,

SO änderte sich die Sache im persönlichen Verkehr. Hier /.eigte Miller den einzelnen

gegenüber oft ein geradezu väterliches AVohlwollen. l'nd bei geselligen Zu-
sammenkünlten der Schüler der beiden oberen Klassen trat er in einer Weise aus

sich herauH, wie man es von dem ernsten und sein ganzes Thun sorgfältig ab-

wägenden Manne nicht hätte erwarti n ^Jollen, und alle Teilnehmer erinnern sich

gerne der von ihm bei solchen llelegenlieiten gehaltenen launigen Reden. Hei der
Lektüre der Klassiker legfte er noch mehr Gewicht auf eine genaue Erklärung all

auf eine kunstvolle lT)er?'et?:ung, so be.sonders in den Horaz'st hen Satiren, in diMcn

Verständnis er durch seine genaue Kenntnis der inneren (ieseliiehte Uonjs seine

Schüler ganz besonders gut eioznfuhren vermochte. An die häusliche Thätigkett

der Schüler bei der Pi"äpar:if imi der Schriftsteller stellte er keine grol'sen An-
fordermigen, damit die Schiller nicht zu unerlaubten Hilfsmitteln griHVn, und die

Behandlung der Klassiker in der Schule war derart, dafs der Gebrauch gedruckter
TT)ersefzungcn den Scliülern ni<-ht viel nützte. Als geradezu glänzend aber wird
von ehemaligen Schülern sein I nterricht im lateinischen Stil bezeichnet.

Miller hat aber seine Einwirkung nicht auf die Oberklnsse beschränkt Bei
seinem Amtseifer und seinem IMliehtgefiihI t,'ewann er Zeit, auch ilie übrigen Schüler
seines (Tymnasiums genauer kennen zu lernen uud deren leibliches und geistiges

Wohl nach Kräften zu fordern. Er liefs es sich angelegen sein, die Privat-

Verbältuisse der einzelnen Schüler kennen zu lernen, um gegebenen Falles Klagen
ftber Uuileils u. a. auf ihr richtiges Mafs zurücktühren zu können. Er sorgte* iür

die Durchführung sanitärer Malsregeln und ftir die Anschaffung geeigneter An-
schauungsmittel, die iiiclit lilr.f«! in den Klafszinimern. sondern auch in den (iängen

aufgehängt und aufgestellt und so der allgemeinen benutzuu^ zugänglich gemacht
wurden. Auch war er darauf bedacht, Überbürdung zu verhindern. Ja ehemalige
Schüler des alten (ivnui: »«iunis wi-^t rt < s nicht genug zu rühmen, dafs sie selbst

in der Ol^erklasse noch Zeit gelial)t, sich privatim mit Lektüre, Musik u. s. w, zu
beschäftigen.

Gesundere Aufiiierksamkeit widmete er dem Turnunterricht. Wie sehr

seine Bestrebungen in tlieser üeziehung von Erfulg gekrönt waren, das zeigten
die turnerischen .'Vufnihrungen, die fast regelmäfsig einen Teil des Programme»
tler SclmH'i'ierlirlifeeit n bildeten, und der iJeifall, mit rlctn dieselben stets auf-

geuomnien wurden, Iiri Turnsaalc liels er sinnige Sprüche, wie; l'erter et obdura,
mens sAna in corjtnre sano u. n. anbringen, um den «SchQlern die Wichtigkeit einer
harni iiiini lien .\ U'^liildung des Leibes und (ieistes stets vor Au^en zu fuhren. Audi
liefs er alljiihrlicli die Kaiulidaten des pädagogisch-didaktischen Kurses den Turn-
unterricht eine Zeit lang besuchen, damit sie simter als Ordinarien wenigstens ihrer
Klar 0 rnferriclit in diesem Fache erteilen könnten.

Auch iler N a t ur k u nd e liels er wanne Ptlege angedeihen und unterstütato
diu Lehrer derselben durch Anschaffung von Anschauungsmitteln. Den Gesang*
Unterricht iiiulstc weni^rstciiN in den unteren Klassen jeder besuchen, der für
»lie> 'S Fach verunlagl war. lM>erliaui>t erfreuten sich die Wahllacher von seiner
Seite einer I nterstützung wie nicht leicht anderswo. Und er war nicht wenig
stolz, darauf, dais ein j^qofser Teil dcs fakultativen IJuterriclits von Lehrern der
Anstalt gegeben werden konnte.

In den Gang des l' n t e r r i c h t s griff er fast nie anders ein, als es die
Ilaiullialinng der Disziplin erforderte Kr liefs dem Lehrer alle nur mögliche
Freiheit, l nd wenn er bei Ins^^ektionen der einzelnen Klassen manches nicht in

Ordnung fand, so bestand die Rektifizierung lediglich darin, dafs er selbst das
^\ ort ergriff, um /.u zcip'ri. wie er die Sache angreifen wiinle. Doch t^'es^'hah

auch dies nur selten und immer mit der gröfstea liiicksicht auf den bütretfenden
Lehrer. Durch tinzeitige Methodensuoht die freie Bewegung im Unterricht zu
hindern lug ihm fern, lie«!)!!'^^"^ wenn er wui^^te. dafs der Lehrer wissenachaftlioh
sein Fach beherrschte und seine Schuldigkeit that.

Was den persönlichen Verkehr mit den ihm untergebenen Amts-
genotsen betrifft, so hat Miller darin eine gewissd* Grenze nicht überschritten.
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„Eine Würde, eine Hobe entfernte die VertnraHvhkeit", und nur selten greetattete

er t'iti«'!!! Anit8genn"=';r'n ciin ii dirokten Eintlnrs auf scinr Kntschlicr' k; ; allein

er liels die Anschauungen anderer durchaus nicht unbcruckBichtigi^ und wenn
auch ftlles, was er that, seiner eigenen Initiative zu entstammen schien, so fand
doch jeder dal>ei seine Rfc lirnu!^;.

Am klarsten traten Miller» pädagogische Anschauungen hervor in der Art,

wie er das seitdem Jahre 1898 mit dem alten Gymnasium verbundene päd agogri sch-
did a k t i s ( Ii p Seniiniir loitote. \\"if oriist er dio Krfiilliinij dieser neuen Aufgalie

nahm, geht schon daraus hervor, dals er gleich nach Errichtung des Seminar» die
Herbstferien daau benutste, um einen pädagogischen Kurs bei Professor Rein in

Jena durchzumachen. Er hat sicli /.war nie cinfrelien l*>r 1 iriilier auf^pesprophen,

wie er denn überhaupt in seinem I rteil über die >ieuerungen aul pädagogischem
Gebiet sehr xurSekhaltmd war, sei es ans Bescheidenheit und Achtunjgr vor den
bis ins Kleinste ausgearbeiteten, wenn am Ii 'Irr psyrhologischen firiiniila«."' vipitarh

entbehrenden Systemen, sei es aus licsoruniä, durch irgend ein abtaliiges l rteil

den Kandidaten einen Vorwand zur Yema^lftssigang der pädagogischen Theorien
überhaupt y.n geben. I)ai8 er aber von .leiiu keine besonders liefriedigenden Ktn-
(brücke mit nach Hause genommen, konnte man recht wohl aus meinen Andedtangen
entnehmen. Dies hinderte ihn aber nicht, sich vmi nun an noch eingehender mit
«ler modernen l'iidagogik zu beseliüffigen. aln er es sclmn IVilher gethan. l'nd er

ver.schaffte sich darin eine ziemlich emgeliende Kenntnis, ohne dal'» er jedoch tlen

extremen Forderungen gewisser Schulen auch nur den geringsten fiinflufs auf die
Praxis eingeräumt liiitte. Er war mit Hfdit fl -r I lierzeuguiig. dafs die Leiter so

wichtiger Institute, wie es die püdagogiüch-dulukttsclien Seminare sind, mindestens
wissen nUifsten, was man heutzutage als wissenschaftliche I^dagogik ausgebe.
IHf Kanditlatcn aber in ein bestiimntrs ))jiila;[rogisehes System einzuführen, konnte
er sich nicht entschlielsen, nicht bloJs weil es dazu an Zeit fehlte, sondern auch
weil er davon einen gtiten Eintbils auf die Praxis nicht erwartete. Kur einer ver»
n ü n f t ige n Iv on / e n t r a t i i> n ii ti d i n e r in a Is v ol 1 c ii A n w e n d iin g der F( > r in 1

1-

stufen redete er das ^Vort. liitolgedessen nahm er als Stoti /u neineu Vortrügen. d»e
er ^lland Weisungen für .Anfänger im LehrgeschSfte" nannte, stets (regen-

stände, die tür die I 'nterrichtsj)raxis Bedeutung hatten, Tind in ilie'ier Hinsieht IneU.

er nichts bis herab zum Auiliängen der Karten lür unbedeutend. Al>er nieht blol's in

finl'serlichen Dingen, simdern in sehr wesentlielien Punkten konnten die Kandidaten
vr.n Miller l'iiiiktliehkeit und ( u'navuLrkeit lernen. Wer von iliiien in der Vorbereitung
und Iteliandlung einer Lektiun es an Soiglalt un<l Exaktheit fehlen liefs, der mufste
von vornherein auf ungünstige neurteilung gefafst sein. Indes sjtraeb erden Tadel
imnu-r mit Schonung und Takt ann, wie er denn die Kaii<iidaten überhaupt stets

„gcntlemaulike" behandelte und in ilinen die zukünftigen Amtsgenossen elirte, was
flreilich nicht immer anerkannt und gewürdigt wurde. Den Stdiwerpunkt seiner Unter-
weiMutigen verlegte er in die jtraktiselie Tliätigkeif . nrni diese (lehnte er soweit

aus. dals er es nieht versehmälite. mit den Kandidaten alljähriieh mehrere Klassen
der \ i lksselude, darunter selbst sol»;he. <lie von notorischen Zillerianern geleitet

wurden, sowie die Ubung^schide des hiesigen Seludsemiiiars zu Itesuchen. Natürlich
brachte ilirn eine solche Auffassung seiner Aufgalie viel Mühe und Plage, uiul wie
schwer »t di. -e selbst empfand, zeigt eine Äufserniig, die er kurz vor Beginn de»
laufenden Schuljahre«, einige Wochen vi>r seinem Tode, dem Schreiber die<ier Zeilen

gegenüber, der ihm als Scminarlehrer zur Seite stand, mit den Worten macht'C:

„Wir beide haben noch Ferien bis Xovendier." Er meinte damit, dafs seine eigent«

liebe Arbeit erst beginne mit der Ankunft der Praktikanten.
Trotz alledem hatte Miller noch etwas Zeit zu selbständiger w i s s e n f- c h a f t-

1 i c her 1 Ii i I i g k e i t. Schon in den ersten Jahren seiner beruflichen Thätigkeit
hatte er sich als spezielles l'eid für seine wissenschaftliche Arbeit Strabo
auserseben. und er ist «lie-icr Wahl treu geblieben bis in die letzten Jahre seine**

Leliens, ohne jed»)ch andere (iebiete ganz iuiIm a. litet zu lassen. Er verfafste eine

ziemliche Anzahl von Schriften und war nueli als Ibv.ensent vielfach thätig. Die-

selben Eigenschaften, die er als Lehrer und Jieklur zeigte?, nämlich Pünktlichkeit,

Sorgfalt und wissenschaftliche Exaktheit, Zieren ihn auch als Schriftsteller.

So ist also mit Miller ein Muster von Perufstreue uriil l'llieliJircnihl. ein

gewissenhafter uml für das Wohl tler ihm unvertrauten Schiller treubesorgter
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Lelirer und Rektor, t*in exaktn- l-'m-'^clior uvif dein G*'l>iH(p ilcr A If <^r(uniswiRscn-

schaften aus dem Leben geschieden. Seine Verdienste wurden auch von der
K. Staatsrepiernng stets gewürdigt and «aerlcftiint, so durch Verteihangde« Miehaelt-
(inlpri IV. Kl issi>. ilnifli wiederholte Beriifunp;' in die K'nmmission fiir die Lehrnnits-

prüt'ung aus den philologisch-historischen Fächern und ganz besonders durch die

folgenden wurmen Worte in dem Beielieid anf seinen leisten Jahresberieht; „Nach
Ahl;uif dps Schuljahres erlitt dris K. altcGymnasium durch d;i'; Abh'hpn dfs K. Gym-
nasialrektors Anton Miller einen schmerzlich emplundenen Verlust. Dem dahin-
geschiedenen Amtsvorstand, der sieh seit Oktober 1876 an der Spitse der Anstalt
befand und scinr <:anyv Kraft der Leitung des Gj'mnasiums snwic des seit mehreren
Jahren mit demselben verbundenen pädagogischen Seminars in treuester Hingebung
widmete, wird als einem kenntnisreichen, unermfidlioh tMitigen und wohlverdienten
Sobalmanne stets ein dankbares nnd ehrenvolles Andenken bewahrt werden."

WQntburg. Dr. P. Schmitt, K. Gymnasialprofessor.

Constantin von Höfles.
Am :50. Dezember 1^97 kuTii aus Prag die Trauerkumle. diifs ("onstanfin \ nn

llötler, der \Viedererwet:kur deutsch-böhmischer Gosehicht Schreibung, iu Prag, wohin
er im Jahre IH')2 durch den Regenerator des österreichischen Hoch« nnd Mtttel-
stdiulwesenn Graf Leo Thun als Professor der (»eschichte berufen worden \v;u-, der
Wissenschaft und seinen zahlreiehen Frtainden durch einen sanften Tod hinweg-
^renonimen wnrde. Es ist nicht meine Absicht, den liebensgang des berühmten
(ielelirten zu zeichnen, sondern ich verweise die)tMii^-i>n, die Näheres über unsern
bayerischen Landsmann kennen lernen wollen, aut dw in Nr. H und !> am 11. und
12. Jannar 18!){) in der Beilafre zur .,Allgemeinen Zeitunj?'' veröttentliohte recht
intcreM^j-infc Lebeusskizzf vnn Viktor Hayer, sowie auf den uu^^nihrliehen Nekroloj;

, A, liachniauns iu den Milteilungi ii des Vereines für (iesehichte der Deutschen in

BShmen, der auch der kleinen Arbeit Viktor Hayer» als (irundlajü^e gedient sn
haben sclu int. Mir (^'enii'^'t es vii/luKdir, des? Iiochliedrutenden Mannes in diesen

Blättern ^(-(lacht zu halieri und einif>;e l'ngenauigkeite?», die nur in den erwiiiuiten

Schriften aufgestnlsi n sind, zu berichtifjen. Wenn e« Ix i Iteiden heifxt. Höfler
halie seine (iymnasialstudien in Lan<lshut {gemacht, so ist dii s nirlit Lraiiz rir-htiy;

wenigsten»') in den zwei letzten Jahren — der 4. und 5. (()ljer-)(iymna.sialklasse

finden wir ihn in den Jahres))eriehten des seit 1824.25 bestehenden „Neuen
Gymnasiums", des jetzigen Ludwigsgymnasiums, in Münelien, welches er 1H27 als

der 4. unter 49 Schülern, erst Iti .lahre 5 Monate alt, Zögling des K. Krziehungs-
institutes, absolvierte. Im vorherfjrehenden Jahre, in der 4. Gymnasialklasse, war
er Schüler des nachmaligen Pektors des Freisinger Lyceums ^''liastian Freuden-
sprung, dem zu seinem Namenstage eine Anzahl Schüler eim n kleinen Kranz —
im ganzen 12 — selbstgefertigter und selbstgescdirieb ii-r (redichte widmeten.
Der hübseh frodichtctt" und in kriiftif^eri Zii'^i'ii seliTtn t^esclirieliene Prolog stammt
von dem damals noch nicht sechzehnjährigen Ibitler. Schnn diese Krstlingsarbeit

zeigt seine dichterische Begabung, die namentlich in seinen späteren bis ins luichste

(treisenalter fort<resetzteq. Arbeiten, der Habsburger Trilogie und anderen i)ramen,
so schon zu Tage trat.

Nach Absotriening des Gymnasiums trat Höfler nicht sofort an die l^ni-

versität über, sondern an das Lyceum in Landshuf, an welchem damals .lak. Fall-

merayer als Lehrer der l'hili)iogie und Geschichte wirkte. Das .lahr vorher hatte
.sein um 14 Monate älterer Hruder Gnstav diesem Kursus des ah Krsata ßr den
Verlust der Universität Ende 1826 von München nach Landsliut versetzten

Lyceums angehört*)

*) Sur «U«'«»' iM jilfii .ItthrcHljcriilit*' »tttiMlen mir z\ir V('rfUt,iintf.

*) In JMturo 18ai;;i.'> wturd<> daa uiivoUiitliMUfiP, tinr xwrt ^ikiwtipliUicim Xurm nmfSuiwaap tynnim
TOD liSaasliut twrli FMtobig vtriest und dMPllMt dvrrb Htw tkooto^srho floMion angSnzt.
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N;i< Ii litnarui wurtle Ilofler ls7:{ \u» Herrenhaus berufen, wäliri nd Jm
lirockhuus .sehen Lexikon 1872 und für seine Berufung an die Univemitiit Prag
1851 angpfi^ehen ist : als THg «einer KnilaRdun^; an der Munchener ITniTersitSt ist bei
Brockhaus »Iit 2i'>.. I>ei Hiichtnaim d.M' 27. März — Iliiflers Cieburtstug ^ hezeichnet.

Unter den hei V. Bayer — allerdiau;» nicht vollzählig — aufgezäklten
Sebriften Hnflers venniiM ich dreibKnmiore auf Befehl Seiner Majestät des
Ki'iii^'s Ludwin: I \ rrfalvt»' Lehrluicli iler f{,>M fliehte, nadi welchem litntr'^re Zeit
liindurch die hchüler bayerischer Gymnasien ihren Unterricht erhielten ^fehlt auch
bei Broekhaos).

Aufli i^i Iii T^ri rklüius (U-r (Iruiul der Kntlassung nicht erwälmt. was zu
Alil'sverständnissen Anlais geben kann, sowie die >iotiz hei V.Bayer, HöHer habe
ihm wiederholt enShtt, „mit welcher Bittemia ea ihn erfüllte, daT« der K)">nig mit
(lial.nlisclior Boslieit gerade «einen (icburtsiag nuscrsi-bcn liafti'. um ihm seint-

Kntlas.sung an7.ukUndigen und ihn so in dopi>elter Schärfe mit seinem königlichen
Zorn an beehren**, mit Vorsicht attfonnehmen sein durfte, da die darin behauptete
That.sacho lediglich auf cinor Vermatnng Ilöflcrs beruht, die durch nichts !,'e«fiitzf

wird. Dieses Zuzamnientretien konnte ein zufälliges sein; auch ist kein (irund
denkbar, warum der Kfkiig Hdfler hÜtte doppelt treffen wollen; auch konnte
irgend l iu (Ic^iht Hiiflcrs aus der I niiiobung des Königs — und an «td»'hcn

Klementcn Ichlte es gerade in jener Zeit nicht — die Hand im Spiele haben.
Von allen damals inf<Hge der Lolawirren gleichzeitig mit Hofler entlassenen Pni-
fessoren der Mtincfaener Universität lebt nur noch emer — Professor Dr. Sepp.

Freising. Höger.

Personalnacbiichteob

l'rnannt; al an huiiintii-ti^ichcu Anstalten: Dr. Phil. Thiel manu,
(iyniii])r<>l. in Landau zum Gvmn.-Rektor in I' iirth; Dr. Wilh. >V anderer,
(iyinni. in Würzlmrg (A. G.) 7.um Gymnprof. in Landau; Karl Bnllemer,
Assistent in l'ayreuth, zum fJyinnl. in ^V^irzl>urg (A. (J.)

b) an Bealanstalten: David Heinemann, gepr. Lehramtskand. zum lieal-

lehrer in Günzenhausen (N. Spn).

Versetzt (auf Ansuclien): a) an hunuinistischen Anstalten: Dr. Wilhelm
iiurster, (tynin.-Rektur in Fürth an das alte (iyinnasium in Nürnberg^

Assistenten: a) an hunianistisclieu Anstalten: —
b) an Realaiistalteii : der Realsclnile Günzenhausen wurde beigegeben als

AssistjCiit f. X. Spr. <lfr gejir. I <eliran)t.skatiiii<l-if Aiilt. 1? a u e r in München;
A u > / e 1 (• Ii n u ng : (ieistl. Kat Dr. .1. iv üg e I

,
tivmnprof. f. kath. Bei. am

MaxgyiMii. in München erhielt das Kitterkreuz des Verdienstordens vom heil
Michael III. Klasse

-.

In Buhestand versetzt: aj an humanistisclieii Anstalten : Oberstudienrat
Pr. Gg. Antenrieth, Rektor des alten Gymn. in Nürnberg, seinem Ansuchen
etits|ire( lieiid t1ir inuii' r. iiu li /lu ii' k-i'Iegtein 4<). Pienstjahrr, wnhei iluu wiederholt
die Ailerliocliste Anerkennung seiner langjährigen mit Treue und Eifer geleisteten
ausgezeichneten IHenste ausgesprochen wurde;

b) an I'-Ml.iiistalten : der im zeitiielii'n Huliestand befindliche Heallebrer
Jos. Liebl in Straubing lür immer

j Ug. Winkler, Heallehrer jn Günzenhausen
auf ein Jahr;

Oe8tnrl>eii: a) an Inn ; uiisli^* hen Anstalt<'n: -

b) an Healanstalt eti :
.Ins. .M ii Ii 1 .1 u 0 r , Iteallelirer in Kemjiten fMath.);

Dr. Wilh, ll(»rn, rrul, 1, Math, an <ler l<uiti»uldkrei«re;tlsohule in Müncl»en.
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X. ^loteilvLxisr.

AbhandluDjgfen.

Zar tieschiclite des Ujrmnasiams bei 8t» Anna.

Der Unterzeichnete ist damit beschäfligl. in den hiesigen Archiven
Maleriiil zu sammeln zu eine r Bloj^naphie, die den M. Gottfr. Hecking,

Rektor des St. Annagymnasiunis von 1743— 1773, behandeln soll.

Bei dieser Gelegenheit sind ihm auch vier Aktenstücke im evang.

WesepsarchiT in die Hände gekommen, welche dem 17. Jahrhundert

angehören und die als Beitrag zur Geschichte des Erziehungswesens

jener Zeit hiemit veröffentlicht werden. Das erste ist eine von dem
praeceptor Bernhard HeupoH in Heimen verfafste Beschreibung und
Geschichte des St. Annagynmasiums von 1531— 1623, v( ratilafst durch

den Neubau des Gymnasiums, den Elias Holl, der berülimte Augsburger
Baumeister, von 1613—1616 au^brte. Dp als Anhang beigefügte Ver-
zeichnis der Lehrer der Anstalt von 1531-^1623 ist als wenig interessant

weggelassen worden von dem Unterzeichneten, zumal da die Rektoren

schon in den vorau^prehenden Heimen genannt und namentlich des be-

deutendsten derselben, Hier. Woil (Rektor von 1557—1580j, schon in

den Versen ausführlich gedaciil ist.

Das zweite Aktenstuck enthält die Disziplinarsatzungen für die

Schüler des Gymnasiums aus dem Jahre 1634, das dritte die Schul-

ordnung für die Lehrer des Gynmaslums aus dem gleiclien Jahre.

In derselben ist niolirfach Bezug -^enonimed niif das vierte Akten-

stück, das eine neue Lehrmethode ( jiu lliudiis tiuva dücendi'') für das

Gymnasium aus dem Jahre 1033 euÜiüU. Dieses gescliriebene vierte

Aktenstück ist das umfangreichste und wohl interessanteste von den
vier hier mitgeteilten, da es einen Einblick gewährt in die I^ehr-

gegenstilnde der einzelnen Klassen und die beim Unterricht befolgte

Methode. Es wird in übersirhUielier Zusammenstellung im Auszug
milgeleill, nur einzelne Stellen sind wiutlich angeführt.

Da£ä in Augsburg mitten in den Drangsalen des dreifsigjährigen

Krieges, im Jahre 1633, eine neue Schulordnung erlassen wurde, hängt
zii-iimmen mit dem Schicksal der Stadt während dieses Krieges. Durch
das Kestitutionsedikt Ferdinands II. 1029 war neben andern kirchlichen

Gütern auch das Gymnasium, das an die Stelle des St. Annaklosters

getreten war, für die katholische Religionsparlei in Anspruch genommen
worden. Rektor Ehinger, der von 1617—16^29 und von 1632—1635
die Anstalt leitete, verliefs Augsburg, um das Rektorat zu Scbulpforla

zu übernehmen, und die Jesuiten ergriffen nun Besitz von dem Gym-
Bllttw f. «. OynuiHiiMinlw. XZXVX. Jaliig. 25
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nasiiun. Aber bald trat eine fQr die Protestanten günstige Wendung
ein, als der Schwedenkünig auf seinem Si^eszu^' nach dem Süden
auch nacli Augsburg kam im April 1G32. Er gab den Protestanten

ilire Kirchen und kirchhchen Güter zurück, so dafs ihnen auch das
Gymnasium aufs neue zufiel. Die wieder in ilir Amt eingesetzten

prot. Scholarchcn riefen den Rektor Ehinger zurück und setzten an
die Stelle der Jesuiten teils die früheren, teils neue prot. Lehrer. Am
16. JuH lCri2 übernahm Ehinger zum /weitenmale das Rekidrat. Um
nun (las («'ymnasituu, das sich unter dem bedenlendcn Philologen

Höschel iloMl — 1617), dem Vorgänger Eliingers in der Leitung der
Schule, eines sehr guten Rufes erfreut hatte, nach seiner Wieder-
herstellung und Zurückgabe an die Protestanten zu heben, stellte das
Scholarchat 1633 einen neuen Lehrplan auf. Man setzte groCse Hoff-

nungen auf dessen Durchführung, aber er konnte dem Gymnasium
nicht zur lUüle vcrliolfcit. tlcnn dio jwlilischen Verhrdtnisse ämlerton

sich rasch \vii<(|rr. Die S( iilaclil bei Nördlingen lO.Si wurde tür die

Augsburger Proteslanten sehr verhängnisvoll. Alle Kirchen wunlen
ihnen entrissen, obwohl sie an Zahl ihren katholischen Hitbürgern

weit überl^en waren, und sie mu(sten sieh zur Abhaltung ihres

Gottesdienstes in das St. Annakollegium flüchten, wo sie 14 Jahre

lang sich im IlotV dieser Ansl.iU /.luu Anhören der l^redigt versammelten.

Auch das Gynrnasiuiu wnnli iliiit n abermals genommen und fand eben-

falls Unterkunft im Kullt«,nuni, wo einige Leluer des Gymnasiums mit

Unterstützung des damaligen verdienstvollen Ephorus des Kollegs,

Meyderlin, den Unterricht bis 1648 fortsetzten. Erst der westiUische
Friede gab den IVotrslanten ihr Gymnasium zurück.

Die in jener unruhigen Zeit lO:^:! erlassene Schulonlnimg') läfst

dentlicli tit n Einllufs des Ralichius, des iK^kannten Reformers auf dem
Gebiet der Pädagogik, erkennen. Ralichius war ja 1614 nach Augs-
burg berufen worden*) und Höschel, der Rektor des Gymnasiums, und
Meyderlin, der Ephorus des Kollegs, hatten sich für seine Lehrmethode
interessiert. Dies war kein Wunder, denn schon der Rektor Hier Wolf
war kein Freund des damals im Gymnasinni herrschenden Formalismus
gewesen, halle Lektüre des Homer verlangt, aut Verständnis der Klassiker

gedrungen und mit seinem Kollegen Hönisch dem Unterricht im Deutschen
mehr Verständnis als seine Zeitgenossen enlgegengebradit. Nach an-
fänglichen Erfolgen verliofs Ratichius Augsbui*g wieder 1615, da das
ihm zuerst geschenkte Vertrauen nicht andauerte und er mit seinen

Mitarbeitern nicht auskam. Aber seine Tliätigkeit in Augsburg war
doch nicht ohne Einlluls geblieben, die Schulordnung von 1633 beweist

dies. Die Grundsätze des Ratichius kommen in derselben entschieden

zum Ausdruck. So verlangt die Schulordnung wie Ratichius, dafe zum
ersten Unterricht int I. sen und Schreiben das Wort Gottes benützt

werden solle. Sie betont wie Ralichius den Unterricht im Deutschen.

') S. .loiK'liiiiisnlin in tWr /fKschrilt ilt's liist. Vereins fiir Scbwaben 1896
S. 214 r., w<t ein kleines Stiu k der Seliiiliir<lnnn<ir uliu'f^'lriK'kt ist.

') S. llelnireieh in tlen Hliittern lür ilas bayerische (.iyHiaasialschulweäen XV
a. 2H9 IX.
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Auch seinen Grundsatz, da£s man nach der Ordnung der Natur vom
Leichten zam Schweren fortschreiten, alles oft wiederholen und es da-
durcli dem Verstand und Gedächtnis einprägen solle, eignet sich die

Schulordnung an. ,A notioribus ad ignota" soll nach ihr der Unterricht

fortschreiten. Sie hebt die licklüre hervor im Gejjensatz zu der bisherigen

grammatischen Unterrichtsmethode. Sobald die Schüler lateinisch lesen

können, soll mit der Lektüre eines Autors begonnen werden. Beim Ober-
setzen des Autors hat der Lehrer zuerst den Schfilera den Inhalt des-
selben vorzusagen und einzuprägen, wie es Ratichios übte. Die Grammatik
soll den Schülern nicht durch Auswendiglernen, sondern ,ex perpetua

a|)plicatiütie creberrimaque repetitione" beigebracht werden. Man müsse
vom Autor ausgehen, denn die grammatischen Regeln seien ja aus

dem Autor gebildet, nicht sei es umgekehrt Die Grammatik soll bei

Beginn des lateinischen Unterrichts nur deutsch, nicht lateinisch be-

handelt werden und beim Obersetzen soll sich der Lehrer «innsonder-

heit eines ^uten Tetilsehen befleissen". Zeigt die Srhrdordnung in der

vorgeschriebeiieri Lehrmethode deutlieh den Einflu£s des Ratiehius, so

war das Lehrziel so ziemlicli das alte geblieben. Es war im wesent-

lichen das humanistische Bildungsideal des homo Latinus. Der Schäler

soll lernen nicht bloCs die deutsche „sondern auch die Latinische Sprache
zierlich zu reden und 7M «schreiben, der Griechischen und Flebraischen

aber sich zur notdurftl zu bedienen". Dazu kam natürlich Religions-

unterrichl und in der obersten Klasse Geschichte. Im Griechischen

war die Lektüre nicht eingeschränkt auf das neue Testament, sondern
es sollten auch Xenophons Werke .als die eines sehr nuzlichen und
anmuthigen autoris" gelesen werden. Auch Homer, den schon die

grofsen Gräcisten des Sl. Annagymnasiums, Wolf und Höschel, im
Gegensatz zu den amleren Rektoren ihrer Zeit in den Lektionsplan

aufgenommen hatten, behauptete noch seine Stelle in dem Lehrplan

von 1633.

Es folgen nundie vierAktenstücke in der bereitserwflhnten Ordnung.
I. In Reimen vt i fafsle Beschreibung Der defe Heiligen Römischen

Reichs Hoehlöbliclien Stall Augspurg Berümbten Lateinischen Schul

bey S. Anna. Von Ursprung an selbiger Schule im Jahr 1531 bifs

ins Jar 1G23. Und Erzehlung wie dieselbe Anno 1613 von grund
auff widerumb von Newem zu Bawen angefangen und Anno 1616.
gentzlich vollendet worden. Sampt ßeyfügung eines Gatalogi aller und
Jeden Professorum Publicorum, Primariorum, Praeceptorum classicorum,

und SyiH'r<rornni da^dhst, in was Jahr Jeder zur Schul angenommen
worden bils auf obgenielt Jetzt LaunViides Jahr. Durch Bernharduni

Ileupolt Praeceptorem daselbsten in Truck verfertiget. Getruckl zu

Augspurg bey David Franken 1623.

Den Edlen Vösten^) und Hochgelehrten Herrn Carolo Relilingero

Praesidi : Herrn Johanni Udalrico ( )slerreichero. Herrn Jnlio Schillero

beider Rechten Doelori, und Referendario: Herrn Johanni Anfhonlo Lau-

gingero, auch beysitzern defs Gerichts alhie und der Löblichen Schuel

1) = Ehrenfeilt
25*
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bey S. Anna Scholarchis: Meinen GroCsgfinstigen Herrn sainbt und
Sonders.

Die Vösl liocligelehrlo Herron
1 Scbolarchae, E. V. hab zu ehren

Ich (lisen kurtzen B'riclit verlafsl
| darinnen mich hab atigcinafsl

|

V üi) Hochlüblicher bchuel alhie
|
Hey S. Anna, darin niil iiiüehe

Man fleissig underweist die Jugendt
| In Sprachen | auch in Lehr und

Tugendt
|

Kl was zu brinj^eii au Iis F\ipir | Weil albereit mir kommen für
|

Dafs dtT Scluilbaw in Kujtff r \virl
| Artlich') Gestochen und Oradiert |

Von Luca Kilian mit flcil-^
| Su hab ich n»in Schrifl'llicher weils

j

Auch etwas davon melden Wüllen | Thu solliches Ewer"j Vösl zustellen
|

Mit Underthenig hoherbitt ) Mirs in argem zu mercken nit

)

Sondern Grofsgünsti^' znemmen an | Und Ihnens nit Mifsfallen lan
I

Wann ich mit lleifs jetzund anschati
I
Don herrlichen gantz Newen Baw

|

niscr Srlinl bey S. Anna hie
! So auIVbaut ist mit 'grosser mühe

|

Kan ich gleidilals nit underlon^i
|
Denselben zu beschreiben thon.

Dann als man jetzund zehlct frey | Tausend Sechshunderl Zehen drey
1

Hat ein Ehrsam wolwelser Raht | Diser ganz Löblichen Reichs Statt |

Die Alte Schul abbrechen lan | Weil Sie fast wolt einfallen thon |

Und gleich strax an der LiluM i y^i
|
AutVrichten lan ein New Gebeu

|

Auss '^»rosser Libernlitct Der Magistrat auch solliches Ihet
]

Darlür Wir billicli Lob und Dank
j
Sagen sollen unser Lebenlangk

Dann sollen Gaist: und WeKlich Stand | Gut Policey und Regiment
;

Im auffnemen*^) erhalten werden
| So miessen bleiben hie auff Erden

|

Wol bestehe Schulen fortan | In welchen man erlernen kan
|

Nutzlich Künsten und Sprachen Irey I
l ixl was deiisrlljcn wohnet bey •

Soll ein Lehrer den Fredig Stuel Nut/.li( Ii erbawen
|
in die Schuel

Mul's er zuvor gegangen sein
|
Wie Syrach') uns bericiilel fein

|

Will einer Gottes Wort furtragen | Mucfe crs zuvor gelernet haben
|

In seiner bluenden Jugendt zart | Dem Studieren obligen hart
|

Wie dann Christus der Herr fürwahr
|
Seine Apostel Vierthalb Jar

Dey sich
|
wie in einer Schuel het |

Und sie fein underrichten thet
(

SaniHeri das frond> Kindiein zwar I Als er war in dem zwölfflen Jar
;

Het ein Schuelsack umb sein Halfs hangen
|
Ist zu Eli in die Schuel

gangen
|

Johannes <1< r TciitTi r sich in
|
Der Esseer*) Schuel Disciplin

|

HcgebfM '/leicli von Ju'^'endl an |
Seins fleifs halb er von jedermail

i

Gelobet wirdt zu aller Irist
|
l'ythagoras dcrselbig ist

|

So lleissig gewesen deruiassen J
Kein mühe noch weg sicli taureii

lassen
|

Erstlich in Egypten | nachmals | In Persia auch gleiches falfs
|

') So (lais i'S eiia- Art liiit, 84'hi»n.

') - Kut h KhronfeKteti a. v. E. V.
')

I iit< rln.osiMl.

'l r(miitti'll>:ir an <lt r liililiotlit'k.

(..-.L-iIm-ii. liliit.-.

*) — lUu'U Sinicli cp. :m>.

') ~ I. Saiii. I, 2 t.

•) -- Jiid. Sekte der Essener.

Uigiiizeü byvjOOgle
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In das Welschland thet er Refiereo)^ | Und darin IreiTlichen Studieren

Und ist ein gierler Mann gewesen
| Von defs Cleanlis*) lleifs Wir lesen

Dafs er geren Gesludiert het | Als Ihme aber fehlen Ihet
]

Die Zehrung j hat er ohnbetrogen | Zu Nacht umb ückt. Wasser ge-

zogen
i

Sein Narung damit zu gewinnen | Defs Tages mit liedachlen Sinnen
i

Hat er Cäirysippum geehrt fein | Der auch ein glerler Mann thet sein
|

Zum andern soll ob') dem Rathaufs | Was nutzliehs gericht werden
aufs

I

Und fürfallend') grosse beschwerden | Ik^ciil eij]fonllieh erörtert werden
j

Und Sie die Statt löblich iiegieren | Müssen Sie aulaiigs dem Studieren
|

Sein obgelegen mit Verstand | Und Ihnen gemacht haben bekandt
|

Inrnasseii dann zu diser zeit | Unser Uibliche Obrigkeit
|

An Weiisheit und hohem Verstand | Nichts manglet | wie da ist be-

kandt
I

Ilaben glernet die Künsten lein
|
So zu ihrem Ambt dienstlich sein

;

Der liebe Gott aufs Lieb und Trey | Steht Ihn mit gnaden ferrner bcy I

Dafe wir sambt Ihnen in der Statt | In Friden leben frue und spat
|

Damit leli aber widerumb
|
Komb aufTs vorig Proposituni

|

So muefs Ich sagen welche Knaben j Don ersten Stein gelogct haben
|

Marx Walter dcl's Geheimen'') Sohn | Hat glegi den ersten Ecksleln mm
Nächst defs Herrn Primarii' ) Haufs

|
Gegen dem Uotf fürwerls'j iiinaufs

Darbey was nmi Elias Holl 1 Der Statt Werckmaister merckets wol
,

Und Jerg Erlinger sein Pallier | Dessen ich hct vergessen schier
|

(Diser gut Ehrlich redlich Man
I

Als man Dschofsgättcr") fallen lan

Bey Jacober Thor roerck mich eben 1 Wie man sonst alle Jar thut

pfle^MMi
I

Warde ertruckt von einer Werben ')
| Dais er bald drauU hat miessen

Sterben
]

Gschach eben in demselben Jar
i
Da der Stein an der Schnei glegt war);

Sambt andern Herrn noch vil melir | Die ich nit will setzen hieher
(

Am andern Eck |
gegen den Garten | Herr Christoph Fuggers thet auiT-

warlen
|

Hieronymus gnandt Lauginger | Herrn Burgerniaisters Sohn war er
\

So gleget hat den andern Stein j Umb Siben uhr Vormittag fein
|

Fürs Dritt an S. Eli& Tag
|
Legt den Eckstain wie Ich euch sag

|

David Langenmantel am Eckh
|

Gegen dem Hoff und l'ibliolhe« k
|

Herr Melchior Larigenmantols Sohn
|
In bey sein gar viler l'ersohn

Am vierten Eckh gegen den Gai'ten | Thet Adolph Zobel auch aufT-

warten
\

') — Sicli li»'gel>en.

f)<'r stoihuhe Thilosoph Cleaiithe».

*) - Auf.
*) - Vurkomntende.
*) = Geheime Rat.
•) = Kekt<nr den Gyiniiai.

') K= Nach vorn.

•) - Schutzgitter.

•) ^. Winde.
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Und legt den vierten Eckstein schon | Dcfs Herren Martin Zobels Sohn :

Und da man hat gezehlet schier |
Tuusondt Scclishuiidert Zehen Vier 1

Hat man auch an der Liberey | Den Thurm daselbst erhöcht frey
|

Und grud eben im selben Jahr | Hat man die Uhr auHgricht aldar
|

Als aber jetzt gezehlet war | Tausendt Sechshundert Zehen Jar
)

Und noch fünffe mit Ficifs darzu | Ist die Statipiren*) in guter ruhe
|

Gmacht worden an die Liberey 1
So vor stund an dem Rathanfs frey

i

Grad eben in demselben Jar Fiengen Wir an dschulhallen dar
|

In gleich draulT volgendem Jar auch | Als der Hoff war von Steinen
' rauch 1

Steffan Kastner Pflestermaister fort | Den Hoff abmasse da und dort
|

Der hat dreyhundert dreissig acht
|
ClalTler | in der Heller betracbt

|

Hat darzu braucht der Kiislmg Slein^) | Vierthalbbundert Kerren gar

fein
I

Ohn die so vorhin graben aui's | Eill darnach bald zu dem Rathaufs
;

Setzt zuvor Siben Aichin säulen^) | DaHs man sieher sey vor den Gäulen 1

Und Ton dem bin- und widerfahren | Sonst Ueff mancher Knab an
ein Kam

|

Ferners mnefs ich aiidi melden frey |
Dafsdifs einCloster gewesen sey

Unser Frawen Brüder genandt I Der (^larmiliten weit bekandt
|

Da Tausendt und dreyhundert Jar Und ein und zwantzig zehlet war
i

Ist dises Closter aufferbawen | Da noch Antiquiteten zschawen
t

Als nämlich in der Vierdien Clafs
|
Findt*)

Den Prior auch in Holtz geschnitten An der Dillen") fast in der mitten

Sampterlich'*) Geschleehter Wappen t(ut Daraull man noch vü halten thut,

Annos') quom mille, quadringentos numeraris

Et sexaginta, penultima quando Novembris
Ex toto nec dum transüt ipsa dies,

Absumptum fuit hoc igni claustruni quasi totum
Sed tarnen erigitur, restauraturquc tricnni

Temporis id spaeio dum inocurante secundo

Hoc Patre Provinciali Lectore Priore

Cognomen Weilhatmer') erat huic propriunuiue Johannes
Quem DEUS ipse loco non ab re praetulit illi

Carmeli cultor Paradysi Rector Heliae

Ür»]inis est tUu tor, quem firmat virgo Maria,

In voce (Jan in Ii. ([uasi sit pia filia roeli.

Der Prior auch desselben ort [ Hat diese nuclivulgende Wort
|

An einen Zettel gschriben da | Kniet vor der Jungfraw Maria:

') Stadtiiyr, Stailtwaiipen, eine Zirbelnufs.

•) Kit'si'lsti'iin'.

^) — Kiclu.Misiiiik'M.

*) Dus t'<i|<ri>n<li' t'i'lilt im l>ni(.-k iinil ist mit iirileserliclier Uaudschrifi er-

gänzt, viellficlit ^ man die uhr nuch .sluha furlniis.

*) I)iel<-.

' Siiiufli.-h.

( itat (K's H«?up. aus cim-m hLlirilt^^tellcr, ilav drei Zeilen weiter unten

stehen sollte.

") =: Job. Weillieimer, l'riur des St. AouHkloeters.
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Ora pro fratre Johanne Weilhaimer.

Hernacher als gezehlet war | Tausendt Vierhundert Seehtzig Jar 1

Bran das Closter ab widerunib I Durcli eines -Kochs verwai losung
|

Die Kirch aber und Liberey | Sein blibon ohnverschret frey
|

Und wie oben der Verfs bericht ! Wars in drey Jar wider auffgricht
(

Grad eben in demselben Jar | Joban VVeilheimcr Prior war
|

Und da man hat gezehlt fürwar
|
Tausendt Fünffhundert und ZwöhT Jar

[

Llessen die Herren Fugger Bawen I Wie man noch heutige Tags kan
schawen

(

Ein überaiifs schöne Gapell
|
Und darin ein slalllich Orgoll

Da man Tausendt Fünffhundert zefilt
!
Ein und dreissig Jar dazu mclt '

VVards Gloster in ein Schuel verwandt 1 So jetzt ist weit und breit

bckandt
|

Derselben Schuel Prftceptores | Will Ich beschreiben der Ordnung gemeb
Und von dem Ersten fangen an

I
Nachmals will Ichs beschliessen thun

Im Jar obgemelt dreissig ein I Stell sich der Erst Präceptor ein
|

Gerhardt Goldenhauer mit Nam | Von Neumegen in die Statt kam
|

Ob wol im trucklen Exemplar | Wirdt gselzt das er sey kommen dar
|

Von Neuburg her aufs dem ßairland [ Ists doch nur ein Errör und Dant
{

Bald WolfTgang Anemetius | Stracks Seehoffer Arsatius
|

Und Slephaiius Vigilius | Wie auch Xystus Betulejus
|

Der war der Erst Primarius
I
Nach ihm kam bald Matthias Schenck

|

Von Gostnitz
|
dafs Ich sein gedcnck |

In ehren | Primarius auch war
j

Achlzehen Jahr
|

glehrt
|
fleissig zwar

|

Fün£fzehen hundert sibentzig ein
i
Jar | nach Christi Geburt gemaln

Hewmons') | der einundzweintzigstTag | Sicher lieffen Ich euchjetzt sag

Da gemeller Schenckh insTodtb( th kam Ein ondts Zeitlichen Lefaiens nam
Der Dritt Simon Fabricius

[
Ihm gleich slracks succedieron muefs

|

Und führet auch das Hectoral ' Bifs dafs man jetzt gczclilet hat
|

Tausendt Fünll hundert Neuntzig Drey
1
Den Fünfften Julij Starb er frey

|

Nach disem grad im selben JTar { David Höscbel Primarius war
|

Und führet den Primariat, BI& dafs man jetzt gezehlet hat
|

Tausend! Sechshunderl Sibenzehen
|
Starb darauff bald in einer gehen

I

Den Zweinlzig?(( 11 Octobris fein | Da er jetzt ruhet bey Goff allein
j

Als nun diser Gesluriien war | Kam einer in demselben Jar
|

Der hiefs Elias Ehinger | Von Rotlenburg war brüllen") her
|

Und ward gesetzt ans Höscfaels statt | Auch der FQnfRe Primarius Wardt
|

Zmal auch Bibliothecarius | Dem wardt er ab ohn all verdrufs
|

Bi& hero habt ihr nun vernommen
|
Wieviel Primarij in der Summen '

Gewesen sein | seidt die Schuel gestanden | So theils gewest sein aus
fremlxlen Landen

j

Jetzt was für Lieb ein Ehrsam tiulit
|
Zur Scliul und Freyen Künsten

hat
I

Spürt man an dem | das Er mit flcifs
|
Authores zeigt auff alle weifs

|

Helt Sie von wegen Kunst und Lehr | Gleich einem Kleinodt hoch und
höher

|

•) - Im ITeumonat.
*) — Berufen.
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Die Dibliolhecken /.übereil
|
Bezeugen soliiches alle beid

|

So unser Allen vor vil Jaren
[

Eiiisif;: zus^ainen theten sparen

Daher ihr Lob in Ewigkeit 1 Erschollen ist gar weit und breit
i

Da sein geschrieben mit der Hand | Vil Exemplar sonst unbekandt
|

Was auGs ist gangen in Latein | In Truck
|
Dasselbig hat die ein

|

DurchauTs die Ander Griechisch ist
I
An allen beydoi nichts gebrist

'

Zu unser Zeil ist gwest rin Matm
| Gebohren aus dem Riefs etwan

Zu r)lliiigen im Schwabt iilaiult
|
Das ist noch meniglich bekandt

|

Herr Hieronymus Wolllius | Diser die Scliuel abtheilen mufs
|

In Sechs underachldlicho Clafe
i
Wie man in der CronicJc Ufet dafs

Derselb | hat auch die Griechen zwen | Lateinisch geben zu verstchn >

Als nftmlich den Demosthetu ni
|

DefsgieiclKn auch Isocralem^
|

Darzu mit (üceronis Worten Dem keiner ^[leit ht wie gmell zuvorden*) .

Darnmb in der CJclelirliMi schar
|
Beliell geuielter Wölfl' fürwar

|

Den Preils vernimb in beiden discn
,

Sprachen Griechisch
,
Lateinischen '

Wer aber meint Ich thu ihm zuil | Der fhig ein Glehrten wann er will

Der wirdt bezeugen es sey war
1 Dals ich nit gfehll hab bey eim Har

;

Die Zeil seines Lebens hat zubracht | Mit Bücher lesen Tag und Nacht '

Nach Kunst hat er ein solch verlangen
i
Wann er ein Buch ziesen

angfangen
f

Vom Lesen er sich ninniier wendt
\
Er hels dann bracht biis zu dem end

Was ihm sonderlich gfallen thet [ am rand ers aUsbald verzeichnet

Ist freundlich gwest gegen Jederman | Wenn er nun kendt 1 hat guets
gethan

1

Was er ghabl Bücher
\
Gelt ' ILuifsrath | Eim andern mitgelhcilet hat

Hats nit bhaiten für sicii allein | Ein Frommer
j
hals ghabt mit Ihm

gmein
j

Kein ileifs Arbeit hat er gespart | Mit der blüenden Jugendt zart

)

Da& er ihn einbildt gute Künsten | Dafs man fleissiger nit kundt
wünschen

|

Darzu beid Sprachen obgemeldl
|
Dies Lob haben in aller Welt

|

Dals sie beid schön u. nutzlich sein
|
Nämlich die Griechisch u. Latein

\

Wie WolfBus gmacht den Anfang
|
So bleibets noch in vollem schwang

|

Wann diser Mann Gestorben sey
|
Zeigt Uns an dife Distichon frey.

Oclavo terraslinquens Hironyme Wollfi Oetobris fato coerula tecta petis,

Herr Hieronymus Wolll ist genaiuU (Jr horn z' Ottingen bekandt.

In Christo am Adil Odobris. Hie /. Augspurg stirbet seliglich.

IL Ordnung und (Jesetze lür die Scliuljugent des Evang. Gymnasii
bey S. Anna in Augspurg.

1. Alle und yede Schuler dises Evang. Gymn. bey S. Anna
sollen sicli zuvordeisl der Gottesforcht befleissen j die H. Schriflfl nicht

allein in der Schul fleissig l"<eii
|
=;nnd<'rn nurh daheim widerholen

1

die Sonn- und BVyrtag^nioigt iuls und abends
|
wie auch an Milt woclis-

abcnds Predigten
|
sambt duii Bellslunden mit andacht besuclieu

i
und

sich des milkbrauchs Göttliches Namens I schwörens | und fluchens bey
unaufebleiblicher | ernstlicher straffe enthalten.

') Kekior Wolf hl Ilerauogebvr des Demostheuos un<l Isukrates.
') Vorher erwähnt.
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2. Den Herrn Scholarchis, lleclori (iymnasii, sowie aiicli ihren

fürgeselzten Praeceptoribus sollen sie in allem
i
was sie inen anbefehlen

werden
[
gehorsam seyn | und sich keineswegs widersetzen | auch ihnen

; wie nicht weniger der Löbl: Obrigkeit |
Pfarrherrn und SeeLsorgern

und andern vornemmen Personen ( wo sie denen begegnen | alle £hr
erzeigen und erweisen.

3. Autf die gewohnliche Schulstunden sollen sie gute und lleissige

achlung geben | daCs sie zu rechter zeil erscheinen
|
und dem gemeinen

gebett
I
davon der Anfeng und das Ende allzeit gemacht werden solle

{

beywohnen. Auch wann sie in dio Schul und daraufs gehen | sich

auC dem Wege still
I
/.üclitig und erbarlich verhalten | nicht auf der

(Jasscn herumb schweytfen
|
weniger geschrey und gepöldcr anrichten

|

oder andern ungebürnus treiben.

4. Insonderheit solle kein Schuler einige Lection verabsäumen
|

es were dann sach | dafe er Leibssehwachhelt | oder anderer wichtiger

Ursachen halber nit erscheinen kunte
|
aufT welchen fall er aber von

seinen Eltern
|

Pflegern [ oder Verwandton einen genügsamen schein

mit einverleibter ursach
[
warumb er aufsgebliben

|
fürweisen solle:

Wer aber hierwider lliele I der solle ernstlich darumb gestrafft | und
wann er sich nit ändern oder bessern wolte | als einer [ an dem kein

Ehr zu erlangen ) und dai-ducch die Schule nur verkleinert | und yer-

schreyt wird
|
gar von der Schule ab- und aufsgeschafFet werden.

5. In der Schul sollen sie nit mit einander schwelzen zanckcn oder
andere Narrentheydung treiben

|
sondern autf dasjenige |

was inen vor-

gelesen
I
und gesagt wird

1
gute achlung geben

|
damit sie dasselbige

nit allein bald ergreiffen
|
sondern auch behalten ( und also die zeit

wol und nutzlich anlegen mögen.
6. Solle kein Schuler einen Pandagogum, oder Privat Praecep-

toi um annemmen | er | seine Eltern oder V'erwanten haben dann solches

vorher dem Rectori Gyninasii anj^e/.oiget | der ime denn einen taugen-

lichen Praeceptorem zugeben wird. Wer aber hierwider handien

wurde | solle ohn alles mittel von der Schul abgewisen werden.

7. In gleichem solle sich auch keiner | der dises Gymnasium und
Schul frequentiert

|
einiger Paedagogi, oder privat Institution, ohne des

Hectoris vorwis'^on nnd Vergünstigung | bey oltenmässiger slralV des

absclialVens von der Schul
|
zu unterfangen geluslen lassen: Die aber

defswegen von dem mehr bemeltem Uectore licenz bekommen | sollen

sich einig und allein des Methodi, der in der Glafe | darinn ihre privat

discipl. sitzen
|
üblich ist

|
gebrauchen | massen sie solches dem Rectori

mit handpflicht versprechen sollen.

8. Die f'.lasses sollen von den Schulern rein 1 sauber und un-
zcrbrochen gehalten |

nnd au Wanden
;
banekcn

| tischen | feilstem
|

und Öfen kein schad von ihnen /Aigefüget werden.

9. So sollen sie sich auch aller bösen leichtfertigen Gesellschaft

entschlagen |
und sich hingegen zu denen ( welche fromm

|
zuchtig

auffrecht und ehrlich leben
|
fleissig halten.

10. Woltc dann einer oder der andere von der Schul aufs-

stchen | oder gar in die frembde sich begeben ] so solle er ein ge-
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räume /.eil vorher solches nicht allein seinem Praoceptori. sondern
nnch (Icni Heclori grhulirlich an/.eijjren

|
und nicht hindcr der thür

Urlaub iieinmen: Hingi-geri solle er von bemelleiu Rectore ^'utw illi'^r

etil lassen | und von iiime nicht autlgühallen werden. Darnach wiäse

sich ein jeder zu richten.

Der Deputierten Herrn zum Schulwesen ubergebene leges Gym-
nasii seynd | als der Jugenl luilzlieh

I
und fürständig |

hieniit appro-
biert

I
lind gut geheissen. Decretum in Senatu secretiori, U. Feb.

Anno 1G34.

III. Instruction, und Ordnung | Für die Herrn Hectorcm, und
Praeceptores del's Evangei. Gyrnnasii bey S. Anna in Augspurg. Ge-
druckt Bey Joh: Ulrich Schönigk. 1034.

Demnach die Herrn Scbolarchae mit vorwissen | and belieben

der Herrn Statt Pfleger | und Gehaimen Rh&ten
|
unlängst dnen newen

Mcthodum docendi in das ailhiesige Evangel. Gymnasium eingefQhret

und aber nicht gar alles
j
was etwan in acht zu nemmen seyn möchte

darinn expriniieil liat werden kiuiiien; als ist für eine NollurlTl cr-

luessen worden
j dem Herrn llectori und Praeceptoribus nachfolgende

Ordnung und instniction zu ertheilen | dern sie erwehnte Rector und
Praeceptores nicht weniger als bedeuttem methodo selbsten

|
fleissig

und gelrewiich nachkommen sollen.

1. Und Erstlich sollen sie | und ein jeder derselben
|
bey er-

WHliiiteni newoti Methodo praecise verhleihen i und darinnen für sieh

sellj.steii liurchaurs nielit.s ändern i nielirn oder mindern
|
oder einigen

autorem, so in dem Metliodo nicht ernennet
j
einführen |

noch die

stunden änderst aufetheilen | oder verwechfslen: Wa fem sie aber
etwas verinercken

I

oder selt)st durch die ubung erfahren wurden
|

dardurch der Methodus gebessert
|
und defs (iymnasii nutz und wol-

stand befördert werden ni<ichte ' da.s sollen sie nicht verhallen
|
sondern

dem Herrn Reclori fürderlicheii anzeigen
|
der es hernach an die

Herrn Öcholarchas in SchriÜ'ten gelangen zu lassen
j
und beschaides

darüber zu erwarten wissen wird.

% So sollen sie auch ihre Schulstunden fleissig halten | und
dern ki iiic ohm sonderbah.re wichtige Ursachen | die sie jedesmals
dem Heclori anzei^^en soll m

j versäumen 1 auch allwegen zu rechter

zeit sich vor den Üiscipuii.s in den Cla.ssen linden
|
damit nicht wann

die Knaben vor den Praeceploribus kommen
|

allerloy mutwill ge-

trieben
I
und den andern Classibus bcschwerlichkeit gemacht werde.

Wa fern aber einer oder der andere aufs Leibes Schwachheit oder
andern i i lieblichen uhrsaclien aussen bleiben rnüfste | so solle ers

dem lit.'cturi anzeigen
|
damit er an seine statt | einen taugenlichen

Yicarinin ordnen und stellen möge.

3. Und damit sie iren CIa><en der gebür abwarten mögen
j

Süllen sie sich mit keinerley Irembden Händlen und geschailten be-
laden

I
auch keiner über zwo privat paedagogien annemmen | sondern

die zeit und gedancken fömemblich auff ire functiones publicas wenden
|

massen dann eben defswegen ihnen die Sataria gebessert worden.
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4. Dieweil auch bifsbero bey den Discipalis und Lehrknaben
grofeer unfleifs verspürt worden

|
indem ihrer vil manchmals nmb

eines schlechten liederlichen Dinpfs willen aufsgeblieben
| dardurch dann

nicht allein solche unfleissige Knaben j bevorab bey jetzigem newcn
Metbodo ) der kerne dergleichen interruption durchaufe nicht leydet

|

mercküch hinder sich geschlagen | sondern auch zuvorderst die Schulen
zusammt den Praeceploribus verscbreyet werden

I
als sollen erst-

gedachte Praec. inen ins knnfftif^e anj^elegen seyn lassen | ihre under-
gebene und anverlrawte Discipiilos alles ernstes dahin zu halten

|
dafs

sie die Lectiones und in supreuia tllasse neben erstbedeutten Lec-

tionibus | auch die Dfsputationes und DeclamaUones fleissig besuchen
|

und keine | ohne sonderbare
|
wichtige und erhebliche ursach ver-

säumen
1
und wa kein erinnern und warnen helffen wolte

|
solches

dem Rectori unverlilngt anzeigen
|
der daraulT die Eltern

|
Pflogern

|

oder belVeundto solclier uiifleissigon Knaben für sich fordern | und
ihnen mundlich

| oder wa sie fürnennne
j
angesehene Personen weren

j

oder auf sein erfordern auCsbfiben | durch einen Gollaboratorem Scholae
andeutten solle

| wa fem sie ihre Kinder ] oder Verwante nicht fleissiger

zur Schule schicken wurden
|
dafs sie alfsdann bey dem Gymnasio

nicht mehr geduldet
j
sondern davon gar und gäntzlich abgeschafft

werden sollen
|
welches wann es gicichtals nicht verfangen wurde '

solle darauff die execution von ihme Kectore
{
jedoch mit vorbewufst

der Herrn Scholarchen
|
fürgenommen werden. Wann aber ein solcher

unfleissiger Discipl. ein Gantor were ' solle gegen ime neben obermeldtem
zusprechen

]
uiul orirmern auch dises mittel gebrauchet werden

]
dafs

man ihme für ein jedes leichtfertiges aufsbleibon
|
die hellflo dessen !

was ihme selbe Woche von dem singen sonst gebührte
j
abziehe | und

innhalte. Doch mag in den zweyen understen Classen mit der zarten

Jugent dil^rts nach gelegcnheit wol dispensirt | und durch die flnger

gesehen werden.
5. Und sollen ilie Schulen

\
sowol Winters- als Sommerszeit

morgens von 8. bifs 10. uhrn gehalten
|
nachmittag aber also an-

gestellt werden
I dafs man gleichfals 2. stunden zu der Lehrnung

haben ] und nach voUendter Sclmle die Bettstunden besuchen könne.
An Sonn- und Feyrtagen aber | wie auch Sambstags Nachmittag
sollen berührte Schulen gesperrt seyn

|
sonsten aber von den Prae-

ceptoribus einige feriae Scliolaslicae
|
ohne vorwissen und Jjelieben der

Herrn Scholarchen |
nicht erlaubet werden.

6. Es solle auch kein Praeceptor dem andern einen oder mehr
seiner Schulknaben ohne vorwissen der Herrn Scholarchen uber-

geben
I
oder in eme andere Clal^ transferiren | vil weniger die Knaben

eigenes willens an- oder auffiiemmen | sondern die translationes sollen

järlich nur einmal
|
und zwar umb Pfiiiprstpnzeyt

| aulT vorhergehendes

Examen | in beyseyti der Herrn Scholarchen geschehen; doch mag
der Rector entzwischen aufs der understen Clafe in die andere die-

jenigen versetzen | welche expedite Teutsch lesen können; Was aber

für Knaben von newem in die Schul geführt | und eingestellt werden
wollen

I
die sollen durch ihre Eitern

|
Pflegern oder verwante dem
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Herrn Rector praesentierl | von ihmc examiniert | und aJCsdann in

diejenige Clafs | dahin sie lauglich
|

locierl werden.
7. In dem instituirn und I.ehrn sollen sich die Praecept. gegen

der Jugenl aller IVounilliclikeil und Leiilscli^'kcil bclleissen
i
die.srlbt'

bevorab die jüngere | und zartere mit harten Worten [ ohne grosse ur-

sach
t
nicht anfobren

|
weniger auff sie zuschlagen | und sich in all-

wege defs fluchens [
schworens und nachnamens | auch schmälichcr

sclicllwort gar und gantzlich enthalten
[

hingegen mit werten gebärden
und werckon sich dergestalt erzeigen

1
dafs (^io Tugent eine liebe gegen

sie die Praercpt.
|
und eine lusl und frewiii' zu dem lehrnen

|
und

studieren gewinne
[ und behalte: wa sie etwan aufs mangel defs vor-

slands | und der gedächtnub fehlten
|
geduld mit ihnen tragen | ihnen

die Lectiones
i

Iml des Melhodi
|
fleissig j und zum öflflern vorlesen

sie mit all/.ufrülier forderung derselben
]

uri(i ehe sie von ihnon recht

gelafst worden
[ nicht beschweren

| oder über ein Ding lang rathen

und amni Creutz hangen lassen
|
sondern inen bald darein heitren

'

und mit einer daptlern | kecken | und reinen auCssprach (daraulT sie

unter anderm fürnemblich zu sehen | und die Knaben gleichsam an
ihren .Munde zu gewehnen haben) vorgehen | auch keinen | der in

der lection haesiticrt inid sfatiuneit reciliren
|
sondern so bald sie

nuMckon
j
dnfs er darniil nit lorl kan |

ihnc slillschweigen 1 und besser

autmercken lassen | allsdann erst
|
und wann ime berührte lection

noch etliche mal | Iheils von ihme dem Praeceptore I theils von den
oondisdpulis föigesagt worden | widerumb examiniren ] auch nichts

newes fömemmen
I
oder handien

|
bifs die Knaben das vorigo recht

eingenommen | und begritren
|
sich auch alles ubertlüssigen diclirens

und commentirens enthalten; niassen solches alles in dam Methodo
selbsteti genugsam auisgeführet | und allein derswcgen hielier erholt

worden
i
damit es von oCn gedachten Praeceptoribiis | als em sub-

stantial punct defe Methodi | umb so vil fleissiger in acht genommen
werden möge.

8. Wa lern aber die Knaben entweder iiil fleissig aulTmercken
|

sondern mit einander schwatzen
|

oder sonst uiiarhisani seyti wolten
[

so mögen und sollen olVt gedachte IVaecept. solche unlleissige Disci-

pulos mit ernstlichem zusprechen auffmuntern | und wann dises nichts

ergeben wolte ) alfsdann mit der Ruthen | doch mit mals castigiren

und züchtigen,

'J. Das sollen sie nucli lium
i
wann sich die Knaben in den

Sitten j uiul gebärden
j
ungebiirlich 1 und ärgerlich wolten verhallen

:

massen dann ilmen
1
den I'raeceploribus

|
obhgel [ ire untergebene

Schulknaben nit weniger in guten Sitten I als den Sprachen und Künsten
fleissig zu underrichten | und ihnen durchaufs nichts zu gestatten | und
nachzusehen

|
was wider die Erl)arkeit streitet | oder sonsten ubel-

ständig
I

und unhcUlieh seyn möchte.

10. Wann auch ein oder mehi- Knaben eines so harten ingt'nii

seyn sollten
[
dai's der Praeceptor duriur iialten wolle 1 er were zu dem

studieren nicht tüchtig | so soll er solches dem Rectori anzeigen | der
allsdann ine weiter probieren | und wann ers auch also liefinden
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wurde | solches den Eltern oder Verwanten (jedoch mit vorwissen der

Herrn Scholarchen) fürders zu verstehen geben solle | damit sie sich

in Zeiten darnach richten | und ob sie wollen
[
solchen ihren Son

|

oder befreundlen etwas anders leinnen lassen mögen.
11. Dieweü auch yil daran gelegen | da& die Knaben bey zeit

das Schreiben ergreiffen
I
so sollen sie gleich mit dem lesen | oder

doch bald hernach darzu angehalten | und keiner ad tertiain Ciassem
admittierL werden I der nicht zuvor aufT das wenigste ein halbes Jahr
sich in benihrtem Schreiben underricblen lassen.

12. Es soll aber die Schreibschul wie bifshero | also aucii inns

kfmfllig
I
sowol Morgens | als Abends | dann zumal gehalten werden

{

wann die Sprachschulen aufhören: Und wiewol niemand daran ge-

bunden
i
dafs er sein Kind eben praecise in discr Schule müsse lehrnen

schreiben hissen
[

so wird doeh '^nit seyn
|
dass man diejenige

| so

ihre Kinde r oder Verwanten zu disem (iyninasio schicken
j
so vil

möglich
i
dullin disponire

|
dafs sie sich diser Gelegenheit auch difs-

orts bedienen | in betrachtung von den Herrn Schohirchis mit fleifs ein

solcher Praec. pflegt geordnet zu werden | der etwa vor andern dar-

zu taugenlich erfunden wird.

\'.). Cdoiche mainung hat es auch mit der arithmotir und Kechen-
kunst

I
dern kein Mensch füglich kan entbehren

|

welche bey disem
Praeccplore mit und neben dem schreiben gleichfals kan erlernet

werden/
14. Und dem nach die Musica

I
unangesehen dieselbe ein sehr

schönes Ornament I und vorlrefl liehe freye Kunst ist
|
nicht mehr

lioch aestiniierl ' sondern fast veraclifet werden will
|
so sollen Reetor

und Fraecept. dieses Gymnasii ire Auditores und Discipulos erinnern

und vermanen { dafs sie auch die Singschulen ileissiger
\
als bifshero

geschehen [ besuchen ] weil bevorab dardurch an der andern lehrnung
nichts versäumet

| sondern vilmehr das Gemüt erfrischet
[

auff-

gemundert
|
und zu den gewohnlichen laboribus widerumb lustig

gemacht wird.

15. Die Fraecept, in den obern Classen sollen ihnen auch lleissig

angelegen seyn lassen ( die Jugent in dem Lateinisch reden lleissig zu

exercieren und zu fiben { und defswegen mit ihnen | de rebus quotidie

eonlingentibus
| als auch aufs ireii autoribus ] die sie werden nnder-

banden haben | olVt conferiern und sprach hallen
|
ihnen di( selbij^e

nicht allein lassen antworten
|
sondern auch ihre fähler allsbald eor-

rigieren | zuvorderst aber genaue achtung darauf geben
|
dafs sie sicli

an keinen Germanismum | oder andere böse art zu reden (wann sie

schon Grammatice recht were) sondern gleich anfangs an rechtschaffene!

gute
[
und bey probatis autoribus gewohnliche Phrases gewehnen | und

darbey in allwege wol in acht nemmen
|
quod a teiferis assuescere

multum Sit.

IG. Und auÜ' disem allem
|
besonders aber dafs der Methodus

in allen seinen puncten recht und ordenlich obeenriert und gehalten
|

wie auch die Leges Scholasticae Quatemberlich in allen Glalsen der

Jugent fürgelesen werden ( solle der Rector Gymnasii seine fleissige

Digitized by Google



398 K. Koberlin» Zor Gwchiohte des Oymiuuiums bei St» Anna.

inspeclion und obacht haben ] wa i^in inangel eiilweder bey den
docentito | oder diMentibus erscheinen woUe | denselben entweder
selbst alsobald abschaffen | oder doch den Herrn Scholarchis förder-

lich andeuten | damit nichts verabsäumet 1 oder verwarloset werde.

17. Dieweil auch letztlich bifehero durch die privatinstituenten dem
Schulwesen sehr grosser schade geschehen | indeme ein guter theil

derselben ungeschickte Gesellen seynd | die selbst nicht vil gelemet
habon

|
woniger in dem docieren einigen Mclliodum zu gebrauchen I

oder mit der Jugent gehürliili und)ziigehen wissen
|
dahero dann die

Knaben gleicli aller anfangs von solchen unerfarnen Leulhen verderbt

,

conflmdiert und verwurt werden | also dals es vil besser were | dass die

Kinder selbige zeit | die sie manchmablen mit grossem Unwillen | und
verdrufs bey solchen Störern silzen und schwitzen haben müssen

|

gar gofeyret hetiori
j oder (iafnr auf der Gassen umbegelaußen weren

;

alfs werden die Herrn Scholarchae darauf! l)cdacht scyn
|
wie solchen

ubel ins künlllig vorgekommen
| und gewehrt werden möge. Under

dessen aber solle allen denjenigen ( so dises Gymnasium frequentieren
|

bey straff der auf's- und abschalTung von der Schul und den bene-
liciis ernstlich verbotten seyn

| sich keiner privatinslilulion in der

Statt zu underfangen
|
er habe sich dann defswegen vorhero bey dem

Rectore des Gyninasii gebürlich angemeldet
| und von ihme im bey-

seyn zum wenigsten eines aufs den Herrn Scliolarchis examinieren

lassen. Und wann al&dann bemelter Rector finden wurde | dafs er

darzu laugenlich were | solle er ihme fleissig einbinden |
dafs er eben

denjenigen Methodum
|

so in dem Gymnasio gel)rauclit wird
|
praecise

observiere | besonders aber mit denen
|
so das (Jyinnasium besuchen

nichts anders | als \fas derselben Olafs
|
darinn sie sitzen j ist ver-

ordnet worden | fürnemme i
es were dann sach | dafs er sie imm schrei-

ben
I
rechnen

|
singen | und dergleichen

t oder in pietate underrichten

wolte I
Aveldies ihme unverwehrt seyn solle. Darauff sulli' er disem

also nachzukommen mit dem handgelilbte versprechen
| und wann er

ins kunlTtige noch mehr Paedagogias bekommen solle | solches jedesmais

vor- und mehrermeldtem Rcctori | ehe er dieselbige annimmt 1 an-
zeigen

I
da dann bemcldter Rector .ihme dern nicht mehr zulassen und

erlauben solle | als die er vermeinen wird | dass er sie ohne abbrach
der Lectionen und Verhinderung seines defs Paedagogi eigener Studien

versehen könne. Wer aber zu solcher privaliristilulion untüchtig er-

funden werden solle ! der solle keines wegs darzu admittiert |
und zu-

gelassen 1 auch von den Praeceploiibus üeissig nachgeforschet werden

;

ob
I und was för privat Paedagogos ihre Discipuli haben ) und was

sie deswegen in erlahrung bringen | das sollen sie dem Rectori an-
zeigen

I
damit

| wann difsfalls wider die leges Gymnasü etwas pecciort

wiu'de
I

die darinn vermeldle strafte der aufssehalTung ans der Schul

fürgenonunen werden knndte. Darnach sieh Heclor und Fraece|)lores

defs allhiesgen Evangelischen Gynuiasii ins künlliig zu richten | und
das übrige | so hierher zu setzen filr unnolwendig erachtet | von Selb-

sten zu betrachten wissen werden.
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per Deputierten Herrn zum Schulwesen ubertjebeiie In-

struGtion ist | als der Jugcnt nutzlich { und förslflndig | liiemit

a])probierl und gut geheissen. Oecretum in Senatu secFeÜori,

II. Feb. Anno 1634.

VI. ^[etho(luf> nova docondi. pro Gymnasio Evangelico Augustano
praescripta anno Christi MDCXXXIII.

„Es ist unleugbar, dais die Scitulen PUanzgarleu siridl des mensch-
lichen Lebens, alfe darinn die liebe Jugent zuvorderst inn recht-

schaffner waarer Goltcsforcht auch Zucht und ertmrkeit, und dann
inn allerhand nuzlichen, auch nothwondi^'iri wissenschafTlen, und
künsten aiiTorzogon und so form underrichlel werdon ninf-;. dafs sie

mit der Zeil nicht aüoin iiineii selb.sten, und den iiirigcn, sondern

auch anderen Icuthen, und vurncmbHch <ier Kirchen Gottes, und dem
gemeinen nutzen dienen, denselben nuzlich vorslehen, und sie inn ihrer

Ordnung, Zierd, und^ürde kräflnighch erhalten helfen mögen: Dannon-
hero der nuz, und die frucht wolbeslelter Schulen, aU «ho sich inn

alle Stünde der weit aufslheiien, dicselbige regieren und fTilireti, niciit

wo! zu beschreiben, und aufszusprechen. Und ist <les weisen Ciceronis

meinung, dafs sich umb den gemeinen nuzen niemand mehr und
besser verdiehe, al& der die Jugent lehre, und underrichte; Mde dann
kluge Regenten, denen das hoyl und aurnemmen ihrer nndcrthanen
lieb gewesen, yeder Zeit ihre erste sorg sein lassen, die Schulen recht

und wol zu bestellen, dahingegen andere, so ein conimun volk oder

land undertrucketi wollen, dieweil sie gewüsst, was an den Schulen

gelegen, selbige abgeschafift, und verbotten haben. Demnach dann
nun der gutige und Allmächtige Gott das reine wort seines h. Evan-
geliums, welches inn diser löblichen Reichs-Stadt Augspnrg eine Zelt-

lang vcrdunckelt gewesen, bei uns wideranib angezündet und niifs dai zu

noch dise grosse gnad widerfahren lassen, dafs das Uegiment auf

den Evangeiisclien theil verwendet worden; alGi hat ein Ersamer
Hochweiser Raht diser Stadt solche wunderbare und genftdige Schick-

ung Gottes danckhbarlich betrachtet, und seiner Allmacht zu schuldigen

Ehren, auch datnit Er sambt .seiner lielieu Burgerschaffl und der
wehrten j)nslerilet bei solchem srli,_'en Stande beständig erhalten wor-

den mochte, gleich bei anlretluug .-.ciiuM- regierung unnd vor allen

Dingen auf bedeutes Schulwesen (als darauf die ganze Hesp. unfehl-

bar gegründet) seine gedancken gerichtet, unnd dannenhero die vor
disen.i gestörte Evangelische Schulen zu eröffnen, mit wohl quali-

ficierten und geschicken Praeceptoribus widerumb zu bestellen, aUCh
öffentlich darinn, w'ie vor disem, zu lehren anbevolilen.*'

Da die bisherige Lehrmethode manche .Mäug(;l gehabt habe, so

habe sich die Schulbehcirde nach langen Beratungen, zu denen auch
auswärtige Gelehrte zugezogen worden seien, entschlossen, eine neue
Lehrmelliode einzuführen. Das Ziel derselben sei, dafs ,,ein Knab
mitteliiiri-i;^'t:ii inirenii, in dem 15. oder 10. Jahr seines alters, nicht

allein in seiner Multersjjracli und dero eigensrhalTlen aufs dem grund
underwisen, sondern auch die Latinische zierlich zu reden und zu

schreiben, der Griechischen und Hebräischen aber sich zur notdurffl
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zu bedieuen geschicklit wie aucli in denen freyen künslen, nicht

weniger inn lüten und neuen historien und geschichten wol erfahren,

mit allerhand nuzlichen, zu dem gemeinen leben nothwendigen lehrn

genng?amb versehen, endtlich in unserer wahren Christlichen Religion

heylsumblich gegründet und also inn suiiinia tüchtig seyn solle, dafs

er mit grossem lob und nuzen in die trembde verschicket, und heul

oder morgen der Kirchen Gottes, und dem gemeinen Nuzen erspriels-

lige Diensle leisten, auch zu solchem allem mit vil geringerer, ia

haltier inüehe alfs bifshero hat angewendet w-erden müefsen, wird ge-
langen können". Mit Zustimmung des Hates solle nun diese neue
Methode probewei^o am (lymnasiuin eingofülirl wonlon und wird be-

stimmt, ,,dafs ili('.--( !br', zu verhüelung (von) Unordnung und Verwirrung

der ingenien von undcn auf, gradatim und stalTelsvveise von clafsen

zu classen" eingeführt werde. Die Lehrer sollen sich genau an die

neue Lehrmethode halten, aber etwaige Mängel iJerselben, die sie in

der Praxis beobachten, der S( hnlhr lKudc anzeigen. Ein Hauptvorzug
der neuen Lehrart sei, dafs nacii dt ivelben nicht mehr wie früher so

vielerlei Gegenstümle neben einander behandelt werden, sondern

einer nach dem andern und dafs nun in den oberen Klassen das
frühere Pensum repetiert werde.

Bisher sei „in Ionischer Spr;i( In nichts gelehrt worden"' im Gym-
nasium, jetzt sollen aber „zwo souderliclie teutschc ciasses errichtet

werden", deren Lehrgegenstände Religion und Deutsch bilden.

Die Jugend müsse das bisher verachtete Deutsch besser lernen, femer
müsse man a notioribus ad ignola fortschreiten und endlich sollen die

fürs Lateinisciie noch unreifen Knaben dadurch beschärtigl werden.
Bisher seien otl ganz zwecklos 5— Ojidirige Knaben in der 1. Klasse

herumgesessen, nun sollen nur solche Knaben aufgenommen werden,
die auch die höheren Klassen besuchen wollen. Vor allem sollen

sie das L^n ordentlich lernen. Die dabei zu befolgende Methode
wird genau vorgeschrieben. Die Figur der Buchstaben ist genau zu

erkhlren, z. B. ,,o =oyt^ wie ein ringle, ein strichlein daran herunter

seye das a, ein strirliicin mit einem tüpflein ein i" u. s, w. Nach dem
„syllabisieren" soll man den Schülern langsam, später schneller vor-

lesen, sie selbst lesen lassen und sie an eine „reine, kecke und' tapfere

auisprach gewehnen". I^iesestoft ist der deutsclie Katechismus Luthers,

später die Psalmen, das Gelesene soll auch dem Gedächtnis eingeprägt

werden, ein Tag zur Repetilion verwendet wenlen. Im Religions-
unterricht, der in allen Klassen am Samstag erteilt wird, wenlen
Katechismusübungen vorgenonnnen. Der tägliche Unterricht soll mit

Morgensegen begonnen und mit Abendsegen geschlossen werden und
das Vater unser und die Psalmen sollen so lange vorgebetet werden,
bis die Schüler sie hersagen können.

Der tJnterri( iil soll in der 1. Klasse wie in allen andern anfser

der obersten Klasse, die mehr Slumien bat. je 2 Stunden vormillags

und nachmittags i.aulser am Mittwoch un«l Samstagj gehallen werden.

9. (unterste) Klasse.
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8. Klasse.

Don t sc Ii. CJclo?on wird das neue Testament in Luther? Uber-
setzung. Die scliönsten Sprüche worden durch Zuhören dem CJcdäclifnis

eingeprägt und ein Tag zur Ikpeülion vorwendet. Es werde sich

dann zeigen, „das ein kaab in disem Gymn. Ton 7. oder 8. oder
9. Jahren mehr von Gottes Wort und unserer heiligen Religion wisse,

als manches alles mensch, das sein 20. oder 30. und nielir jähr er-

reichet hat". Beim Einfrilt in (iii sc Klasse beginnt der Scliroihunter-

Hchf. Ferner soll der Sthülcr ini liosen des Lateinischen unterwiesen

werden., Religion: Wiederholung des deutschen Katechismus, des

Psalters und Lektfire der kirchlichen Sonntagsevangelien und Episteln.

7. Klasse.

Lateinisch. Es sei bisher der Fehler gemacht worden, dafs

man die Grammatik zu lang getrieben und die Lektüre zu spät be-

gonnen hal>e, so dal's mancher ,.den ganzen Donat aufwendig kundte
und voll reglen steckcte, aber keinen aulorom gelesen halte". Nun
solle den Schülern, sobald sie ordentlich lesen köinien, ein passender

Autor gegeben werden. Weil nun die Autoren „so abwechfelungs-

und gesprächswelfse von allerhand underschidlichen materien ge-

schrieben der Jugent vor andern arigenehm sindt, also sind die Gollo-

quia D. Ghrist. Helvici, ex Erasmo potissinuun adornafa diser clafs

destinirt". Zuerst soll der Inhalt des coli, kurz uii^'egeben, dann soll

es gelesen und übersel/A werden. Die Schüler sollen dabei anfangs

nur ins Buch sehen und aufmerken, später aber Fragen und Ant-
worten nachbilden, selbst exponieren und fleifsig repetieren. Nach
dem coli, sollen sich die Schüler in einer viertelstündigen Pause er-

holen, ehe die Grammatikstunde folgt, „damit sie nit also ijrlrich auf

ein ander obiectum geführt und irr gemacht werden". Die Gram-
matik soll nur deutsch, nicht lateinisch behandelt worden in dieser

Klasse. Die Hauptregeln des Lateinischen sollen kurz in deutscher
Sprache gegeben werden mit Beispielen aus den colloquia und sollen

gedruckt werden. Zunächst soll Deklinieren und Konjugieren geübt
werden nach ^'edruckten Tubellcii, Krsl w(?iiti die Schüler darin sicher

sitid, soll sich der Lehrer an die Anordnung der Grammatik hallen,

aber nie etwas Neues beginnen, ehe das Alte „ganz in die köpf ge-

bracht worden". Den coli, sind täglich zwei, der Grammatik eine

Stunde gewidmet. Nach der Formerdelue winl die Syntax be-

handelt. Der Knabe übersetzt ein coli., der Lehrer nimmt daraus

ein Beispiel zu einer lie;.'el, liest dann die belretVende Koi;el aus der

Grammatik und erklärt sie. Sutlaiui werden im lateinischen Texte

weitere Beispiele zu der Tiegel gesucht. Es soll nur eine einzige

Hegel in der Stunde erklärt und die alten Regeln wiederholt werden,
damit sie im Gedäclilnis haften. ,,nas verdrielsliche aufswendig
lehrnen der Granaiialic, damit die kiiaben vor di-em ohne allen

nuzen und zu ihrem ^'nHsesten schaden gemartert worden, wird hie-

mit ganz und gar abgesclialTt. und hiegegen geordnet, das sie

Blatter f. il. bayir. ÜjiuuaHitiiiR-liulw. XXWl. -Jalirg. 26

Digitized by Google



40i K. Köberlin, 2ur Geschichte des Gyronaaiums bei St. Anna.

änderst nicht, alfs ex pct pelua applicalione, creberrimaque repetitione,

und also durch eine lebendige uebung denen knaben beigebracht

werde." Beim Übersetzen soll sich der Lehrer ..innsoiiderheit eines

guten Teulschcn beflcissen damit die MuUersprach nicht weniger alfis

die lateinische excoliert wenlen möge".

Relifiion. Daiiiil die Scliüler in der Kenntnis der hl. Schrift

gelTirtkrl w( riU n, suilen alle Leklioiien nicht nur mit Gebet, sondern

auch mit ilem Lesen eines ßibelab.schniltes begonnen und geschlossen

werden. Am Samstag sind die wichligslen Spruche zu erklfiren und
den Schulern einzuprfigen.

6. Klasse.

Lateinisch. Als Lektüre dienen epislolac Giceronis Joanuis

Sturmii pro schola Argcntinensi. Der Lehrer soll zuerst die Sum-
marien und den Inhalt jeder Epistel vorsagen, sodann die Epistel

selbst lesen und zwar soll er „obiter mit gar wenigem vermelden»

welches (h\< (»xonlinm, propositio, confirmatio ,
refutatio, concliisln

seil), hcniacli dem .sensu noch ein *^utes Teulsch geben, volgt'iits die

knaben der reihe nach einen periodum quuad lileram exponieren lassen,

volgents wiederumb, doch ohne cxposition vorlesen und ime darbet

die rürnembsten phra<( .s. sententias, ada^a, epitheta. anthiteta, histo-

riolas dictieren". Der Lehrer soll die Schüler lateinisch fragen, aber
deulsch antworten lassen. Anfscr ih r Lokliire soll auch die Phraseo-

logie betrieben und der Stil geübt werden. Die vormiltags behandelte

expositio soll nachmiltags von den Schülern ins Deutsche übersetzt

werden, am andern Tag aber „auf die volgendc E|)istel ein argument,

so von dem text nicht gar zu weil abweiche und die fürnembste

phrascs der expos. in sich begreilTe dictierl und von denen knaben ad
imilatinnem inn das lalein. gebrach! werden''. Es soll also jedt' Fpistel

,,lam versioni lalinae <|uam germaincae ' dienen. Die grannnatischen

Hegeln sollen wiederholt und ergänzt werden. Der Lehrer solle ja

nicht in den Fehler der alten Metbode verfallen, nach der man die

Schuler zu früh ins Lateinische übersetzen liefs. Sie sollen lateinisch

lernen durch das lebendige fürsagen, nicht aber auf die alte weise,

da man ofVt einen armen knaben si/cn und scliwei'rrcn hat lassen,

bifs er ein ding errhaten sollen, »las nicht in seinen krallten gewesen,

ihne auch bilsweilen mit streichen darzu getriben, dergestalt auch ein

so wunderbarlich geschoren Latein heraufskommen**. In dieser und
den folgenden Klassen sollen auch die antiquitates eifrig getrieben

werden von dem Lehrer, damit er den Schülern den Sinn der Srlirifl-

slellcr crkläriMi könne. Die collo(iuia sollen n pclicrt und von den
Schülern reciliert werden, dannt der Lehrer dabei „pronunliation und
gestus" der Schüler ausbilde.

Heligion. Zm i-'örderung in der.selben dient die tägliche Bibel-

leklurc. Dazu kommt am Samstag Lesen und Erklären des Katechis-

mus D. Cunradi Dieterici.
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5. Klasse.

Latciniscli. Die Ofßcia GIceronis dienen als Lektüre. Dabei
sollen „die phrases elegantiore^ sentenliae notabiles, adagia etc. doch
mit inasse ad calamiim elidieret und dann dor Text selbsten von
denen discipulis inn gut Teutsch versezt" worden. Auch sollen „argu-
menta ad imilationem fürgegeben, und damit nicht änderst als mit

den cxcrcitiis epislolaribus verfahren, auch zugleich daraus elymologica

et syntactica praecepta examiniret werden". Da die Schüler sieh auch
elegantia aneignen sollen, so „soll der praec. nicht allein darauf
bedacht seyn, wie er ihnen aptam verburura stniem et palchram
collorattonem zeigen, 'jondorn sie auch mit einer copia verborum in-

struirei) könne, dafs die knaben lehrnen eine sentenz ascilis orationis

(losculis zu varieren und also abzuwechslen, welches sie am aller-

besten ex Erasmo lehmen können". Zu den Stilfibungen kommt
noch Repelition der coli, hinzu. Die Unterrichtssprache soll in dieser

Klasse nur die lateinische sein, doch unter sich sollen die Knaben deutsch

reden, damit sie sifh nicht an ,.kuchcn Latein" gewöhnen. Die

Nachmittagsstunden sind der .Metrik gewidmet und zwar werden in

der einen Stunde die Hegeln der Metrik behandelt, in der andern die

disticha sententiosa Gatonis. £s sollen Hexam. und Pentam erklärt

und skandiert werden. Nach dem Cato soll mit den Schülern „die

Ilebrais l-'risclilini (alfs welche propter dignitatem materiae, facilitatem

et iucurdidalem andern fürgezogeii winitl i'ürgenommen wenion".

Dies soll in der Weise geschehen, dais der praec. .1) die dispositionem

kürzlich entwerffen, 2) täglich denen discip. ein sluckh daraus für-

mache und desselben summum aliis verbis et stylo soluto anzeige,

']) argumenta et figuras Bhetoricas evidentiores und 4) was proprio

Foelicum im selben Text seie, so sonslon in oratione solula nicht

gebräuchig, wei>e. 5) die versus sontentiosos ad calamum dictiere,

G) darauf in die volgenden stund die Knaben selbigen Text dem sensu

nach exponieren und prosodiace resolvieren lasse". Zur Übung sollen

materiae versuum aus der Geschichte diktiert und komponiert werden,

dodi soll der Lehrer dabei nachsichtig sein, weil es heidse poetas

nasci, non fleri.

In der Religion wird fortgefahren in der Lektüre der Bibel

und der insliluliones Gatechet. D. Dieteriti.

4. Klasse.

Lateinisch. Hauptpensum ist die Rhetorik. „Damit nun
auch di&orts usus et praecepta wie es der methodus erfordert coniun-

giert werden, so sollen mit und neben der lUietorica die oraliones

Ciceronis dergestalt zugleich tractieret winicn, dafs man allwegc dip

1. stunde dem aufori, die andere aber denen praeceptis eonnideuHjue

applicalioni tril>uire und der Praec. denen discip. aller unlangs die

natureigenschafft und den nuz der Rhetoric anstatt einer vorrede kürz-

lich erklflre, nachgehents eine oration für sich neinme und 1. ver-

melde, was der status orationis seyc, 2. wieuil partes selbiger oration
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Seyen und wie sie hcissen, auch wo ein jedes theil anfange und sich

onilo, 8. dieselbige der ordnnnu nach furneninic und (kit n innhalt
küi/lirli ajizeigo. 4. einen jtcrioiluin nach dem andern Itirlose und
explieiere, 5. >^in^'ula ar;_ninior!ta conlirmationis et refutalionis weise,

und dabei andeulung lliue, woher sie genommen, item wie sie trac-

liret und probirt werden, 6) und endlich die scliöne senlenlias, adagia,

similUudines. so etwann darinnen förkommen, ad ealamum, doch ohne
einiges conin lent didiK : und das solle er so lang treiben, bifs er in

der andrrii ^IüihIc mil (h^nen praeceplis Hhelorieis hinanr-koinnion.

alr^daiiii liitl (Icni ii oralionibus wiederunib von vornen anlangen unti sie

von neuem tradieren, inn der andern stund aber diu praecepta

explicieren, wie mit der Graromatica und Prosodi oben auch geschehen,
und wann die disc. diCs dings gewohnt, sollen sie sich alsdann selbst

probieren, ob sies, wie es Inen von dem Pracc Torgezeiget, naeh->

machen können, auch eines jedwederen Dingos ursach ex praerepti«

llhetoricis anzeigen, nnd dasselbe praec, darein e.s lanlTl, (Ings her-

lesen, weldies alsdann 4. oder 0. Knaben alsobald nachlesen sollen,"

Alle Reden des Gic. sollen so in diesem Jahre gelesen werden. Diese
ausgedehnte lieklüre sei ein Hauptvorzug der neuen Methode. In der
Poesie wird Metrik behandelt nnd V'orgil-s Aeneis gelesen. Die latein.

Slüuhiingen werden Ibrlgesd/I und die Schüler an^rfhalliMi nun auch
unler .Nich lateinisch zu realen. Der Lehrer soll aber daraut adden, dafs

sie „nur derjenigen plirasium sidi bedienen, welclie sie ex ipso Cicerone

vel colloquiis gelehrnet oder von dem Praeceptore ergriffen haben*.

Religion. Fortsetzung der täglichen Bibellcktüre und am
Samstag explicatio accuratior institutionum Gatechelicarum Dieterici.

3. Klasse.

Griechisch. Im griet hisi lien Unlerrichl soll der Lehrer rasclier

vorwärts gehen, da die .Schüler sdion «hu'ch das Laldnisdie sprachlich

gesdiuH sr'jf'ii. Lektüre sind die Kvangdion und die Ai)Oslelgeschidite

,in graniniaticis sull man des Herrn ürigers praecepta gebrauchen".

Aus dem Griechischen wird ins Deutsche übersetzt, dagegen in das
Griechische aus dem Lateinischen, nicht aus dem Deutschen.

Lateinisch. Es sollen Reden des Gic. wiederholt und daraus
den Si hülern »die oflicia oratoris sambl allem deme, was ihnen noch
der Zeit in oraloria abgehet, expliciert, bifsweilon eine maleria, quae
dilalelur ex regnlis de copia rertnn et verborum, sentenlia, chria,

ai)(){ihh'!jnta . fabnla vel siniile pi o^'^ynniasina , zu Zeilen auch ein

maleria v» ! inveidio Poetica a<l imilalionem Frischlini vel V'ergilii pro-

poniert werden*. In einer Wochenslunde soll der Lehrer Ordnung
bringen in die adnotata der Schüler d. h. in den Vorrat, den sie ge-

sanmiell haben aus «sententiis, similitudinibus, adagiis, versibus,

hisloriolis".

Religion. Fortsetzung der Bibelleklüre und der catech. Dieterici.
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8. Klasse.

Griechisch. Diu Lektüre bilden .die opera Xenophonlis alfs

eines sehr nuzlichen und anmutiiigeii autoris*. Sie sollen «auf die
weise wie die lateinischen Scribenien tradiert, besonders die phraseologia

fleifeig getribcn uml daliiti laborieret werden, das die Knaben auch mit
dem reden unib etwas foi tkominen mögen, was ffir «cliönc sorilciitiae,

adagia etc. in diesem Aiitorc lürkommen, solle der Praeceptor allewoge

seine discip. erinnern und iinien die locus coniniunes, darein sie ge-

hören, anzeigen*.

Lateinische Hauptpensum ist Dialektik. Auch hier sind

praecepla und usus zu verbinden und zwar sollen die [traec. auf die

Reden Ciceros angewandt werden. Wie früher bei der Hiietorilc die

Reden rhetorice beliandelt wurden, so nun dialectico. Die Stilübungen

sind fortzusetzen. Es soll den SclHilern entweder ein progynmasma
oder die Disposition einer Deklamation in deutscher Sprache diktiert

und von denselben komponiert werden.

Religion. An die Stelle der Lektüre der deutschen Bibel tritt

nun die des griechisclien neuen Testamentes. Dazu kommt exegesis

Augustanae confes^innis, wot^ei sich Gelegenheit biete zur Übung in

der Dialektik, da nia[i hier zeigen könne, wie man dogmalischen
Irrlehren entgegentrete.

1. (oberste) Klasse.

In derselben haben sich der Rektor und Conreklor in die Auf-

gaben des Unterrichts zu teilen. Als neue Lehrgegtuistände kommen
hinzu Hebräisch und Geschichte. Im Hebräischen dient als Lektüre

das alte Testament, in der Geschichte soll der Lehrer „die fur-

nehibsten (lescbichten ab orbe condito ex libello Sloidani de IV. >ununis

Imperiis fürtrage?), und dabei die observationes l'olitica.s et Fthicas

lleifsig illustrieren". Nach dem Sleid. solle Jul. Caesar oder Sallusl

oder beide vorgenommen werden. Eventuell sollen auch noch commen-
tarii SIeldani de statu reiigionis et rei publicae den auditoribus vor-

getragen werden. Der Lehrer soll darauf sehen, dafs die Schüler die

bistorias bebalten. .,p]r mag auch solche noch mehrers mit andern
exempleii, biisweilen auch mit schönen der heweiu'ten autorum sen-

tcntiis bestätigen", doch soll er sich auf das Nötigste beschränken.

Im Gr ie einsehen wird zur Lektüre Houjcr verwendet „als

pater Poetarum". Ferner sollen die auditores angehalten werden
„zum fertigen reden und schreiben in hac lingua".

Zum Pensum im f.ateinischen gehört Poesie und zwar Horatius.

Ferner soll ,,Ethica gelegen und neir>ig, docli ohne grofses commtMit,

expliciert werden". Die Dialektik ist zu rei»elieren, auch sollen die

auditores in arte disputandi unterwiesen werden. Es solle eine von

den Schölern selbst komponierte declamatio oder oratio gehalten oder

logice oder ethice oder theologice disputiert werden. Dabei sollen die

Schüler angehalten werden „dafs sie hinfürter nicht nur allein ad
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forniain syllogismi. soüdern aiicli a l inaliiiini ipsain ri^sponditTen

können". Die übuiigtii in der lateiniscliun Slilisliii sind forlzuscUea.

Die Schüler bekommeQ ein argumentum declamationis auf, das in der
Schule verlesen und korrigiert wird.

Religion. Es wird die exeg. Aug. confess. repetiert

Der Sclilufs des nuthodus lautet: „Leztlidi, diewcil die Jugent
durcli die acliones Comicas sehr abgerichtet, keclch und beherzt, ja

ad oniiKMti corninunis vila<e> srcnani laugenlifh gemacht wird, so

solle jährlich t ili Conioedi aus dum Tcrenlio Christiano oder Frischhno
von elhcheu discipuhs trium äuperiorum ordinum agiert und gehalten

werden, doch also, daCi« die Licenz allwegen zuvor bei denen Herrn
Scholarchis gesucht werden solle. Der Allmächtige, gütig und allweise

Gott gebe zu disem vorgeschriebonon nielhodo sein gnad und so^^on,

damit dadurch viel guto^ vorrichtet, und die liebe Jugent zu seines

Namens lob, eiu"e und preise, und wolfarlh des gemeinen nuzens inn

wahrer Gotlesforcht, tugent und geschickligkcit auferzogen werden
möge. Amen.

Auspice qui Christo rerum primordia sumit,

Illius optato tramite coepta cadunt:
Cursus enim fehx et casu prosper in omni
Successus coelo, non aliunde venit.

Perscriptnm iussu Ünn. Scholarcharum
Aug. Vindel. anno MÜCXXXllI."

Augsburg. K. Köberlin.

Sophokles' Oedipus auf Kolouos und der attische Blutprozefs.

Geht III in V ni Studium des attischen Blutprozesses an die
Lektüre des -(inhoklcisclien Oedipus auf Kolonos heran, so wird man
mit Erstaunen ^'owuhr. wie dor Dichter dem Gang und Lokal dos
Blutgerichtes auf dem Areopag, das er selbst v. 947 erwähnt, eine

Reihe von Zügen entnimmt, um sie in die Handlung und Scenerie
seines Dramas zu verwelken.

Erscheint doch als Voraussetzung' der Tragödie einerseits Oedipus
selbst mit der gräf'^liclistiMi Blutschuld behaftet und andrerseits Kreon,
der Anverwandte des Erschlagenen, als der wenn auch ungereciile

Vertreter erbarmungsloser BachegewulL: genauso, wie es das attische

Blutrecht vorschreibt, dafs die Klage auf Mord nur von den männ-
lichen Anverwandten') des Gemordeten beim ^a/iXev$ eingebracht
werden konnte. (Übrigens bemerkt schon das schol. zu v. 939 mit
den Worten: i i]v (> r^Toi)^ iitv na{)a(fv).a^<n\ et rwv ith' xanjoQiflfti'-

tm' avtuv (.sc. Oidijiudoi) ov^ li^ptiai^ xaivn 6i iiva hYih'iti]nata x<(i

ndw evXoyu tiev^icxmv dviegely dafs sich der sophistische Ankläger
In der altercatio derselben rhetorischen Mittel bedient, wie sie wohl

') Sclioeiiianii-Liiisius : ^flriecli. Altr-i t
" P S, HdS. Husolt: „Griech. StMlts»

u. RocbtSiiltert.'* (ildbch. d. klass. Altertums wiss." IV. 1. A.) S. 179.
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auch sonst in dor Zeit des Dichters tmlz dov frröfseron Strenge,') die

nach dieser Seite hin vor dem Areopafj horischlc. hier zur An\V(Midunt:?

gelangten, der Miltrl, welche Oedipiis selbst sclion vorher v. 70:2 als

Aoyov äutaiov (niixdvtißa noüulov kennzeichnet und zurfickweist.) Wenn
mm in unserem Stück die Handlang sich im heiligen Haine der
Erinyen abspielt, so pafst dies zur Bestimmung, dafs die Verhand-
lungen des Rlut^'enchts unter freiem Himmel') statt'/ufmden hatten

und zwar auf dem Areopag, den Aristot. 'Alhp>. ttoX. 57,4 ein Uqov
nennt. Dabei sollte der Beklagte auf dem uQyog Xll^og v^i^ewi^) Platz

nehmen und bezeichnenderweise hat sich auch Oedipus im Hain der
Erinyen» also im Bereich der göttlichen Vertreterinnen der Blutrache,
f7i' d'^ttfTOv TTtTQov (v. 10 u. 100) niedergelassen.') Kein Zufall ist

es ferner, dafs der ganze Prozefs der Rechtfertigung des Oedipus sich

vor dem ßaüilevg. Tlieseus abspielt, wenn man sich vergegenwärtigt,

dafs das Blutgericht unter dem Vorsitz des (iaffdtvg''') tagte. Endlich

wird der Held unseres Dramas v. 466 ff. zu demselben xai^a^fiog für

die Eumenldcfn aufgefordert, wie ihn „die Handlung der Reinigung
und Süjmung''*') des von Blutschuld Freigesprochenen zu £hren der
Itfirui •) erheischte.

Noch augenfälliger wird das Vorgehen des Dichters durch die

Beziehungen, die Sophokles dem Ort des Blutgerichtes, dem Areopag,
entnimmt und dem Schauplatz seines Dramas leiht, was er umso
leichter bellultigen konnte, als einmal dessen Lokal wohl erst Erfindung
des Sdphnklps ist,") und dann weil er als Scencrie das Iloiligtum der
^t,«i'(a' annahm, der Göttinnen, die auch zum Areopag in besonders

enger Beziehung standen.'') Iiier kommt nun neben dem schon er-

wähnten d^yog Xix^og vßfiaujg vor allem der Umstand in Betracht, dafs

sich am Aresbägel dasselbe Heiligtum der Semnen'®) befand, das
unser Stück auch in dem ihnen 1k n Haine voraussetzt, und dafs

unter dem Hügel des BIntgerichls sich das x«ö"/<ß x^"''"V nachwoiseii

Mfst, dessen Nachbildung im Drama unter dein i)oelischen Namen
%alx6jiuv<; udog (v. 57) oder xuiaQ(jftxi tf<; oJo> (v. 1500) erscheint*

Alle diese Thatsachcn waren ohne Zwcifd schon dem Altertum
geläufig und fährten zu weitgehenden, erkünstelten Intcrpretations-

ersuchen nach dieser Richtung, wie sich aus der Polemik des

AU. Proz. S. 'J:^3"^ Busult :i. ii. O. S. löUl
') Schoemann-Upsins a. a. O. ü. 510. Att. Proz. S. 181. BuboU a. a. 0. S. 180.

') Schopinann-Lipsius a. a. 0. I,<)lling: „Toi)<;>gr:ip})ie von Athen." (Ildbcli,

d. klass. Alterl uiiiswiss. III.) 8.330." Thalheim: Art. "Jqiios Tidyos (8.02«) der
Bealenoyklopädie v. Pauly-Wissowa.

Ein freilich unklar(>R (Tonihl vnn der Bedeutsamkeit dieses Zuges spricht
aus der Anm. von Schneidewiu-Nuuck z. St.

*) 8choeniann-Iiipsiu8 a. a. 0. Att. Proz. S. 175. Rusf>lt a. a. 0, .S. 179.

") Vgl. den einschlägigen Ahschtiitt (H) von Kolules „Psyche", Kap. III:

Elemente des Seelenkultus in der lilutraclie und Mordsühne.
') Thalheim a. a. 0. (nach Paus. I, 2^i,

") dirist: «Gesch. d. griech. Lit.'" S. 249*. Dazu sohol. s. t. 1593 (n^og
'AirixilK).

Christ a. a. 0. S. 221 \ Rohde: ^.Psyche" a. a. 0. (Abschnitt 2).

LoUing a. a. 0. Kohde a. a. 0. P S. 214 und Anm. 1.
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Scholiaston zu v. 947 ersehen läfsl, der zu Ugeog BvßovXov ndyov . .

X9wtov ovra sich folgondermafsen äufsert: lovrov 6i xS^ovtov iinfv
Otov . . . fyxoigtor. fti'x- t'itji^rfiauyor rJoriftf. rraQn ro lorc

rf/ X (f ;0/< f'j'o rc fv ni'io) v n o li^v / ihlva ifiai, also eine I'olernik

gegen die nach Ansicht des Scholiaslcn über die Andeutungen des

Dichters hinausgehende allegorisierende Umdeutung der Trias der
Erinyen zu einem unterirdischen Areopag. Gerade die in dieser

Richtung sich weiterbewegende EKe<^'oso scheint auch der Anlafs ge-

worden zu sein, dal's man sich beinülile, wie in Kolonos, so auch nnf

dein ".liifttK 7n')'iK nach einem Orabmal des Oedipus zu spüren , ein

Streben, dessen Frucht die Nachriehl bei Paus. I, 28, 7 darstellt:

Imrt 6k xa2 evxog tov nffjifidkov (sc. rov 'AQeiov ndynt') ,ui »~f(a OidinaSoQ.

Betrachten wir noch das Schiufsergebnis des Stückes, so geht
aus seinem Ausgang hervor, dafs es die chliionischen r.oitheiten sind«

die den Hcidon erst in so funhlbaro< I.oid (^cfrihrl liahiMi, un<1 nun
ihn bej,(nuciigfn und zu tiborMionscIilitlKMn Glückslosr rihdlirn. gerade
so, wie es die Eumenidcn sind , denen der im Blutprüzels Frei-

gesprochene sein danl[bares Opfer darbringt.

Habrn wir nun gesehen, dafs Sopliokles sich in der Tbat in

Scenerio und Handlung seines Stückes der Lokalität und Form des

altischen liliit^-'cricht«"; anjtafst, so oiln'bl sich dir Pra'^'e, was den
Dicliter /u ilit stMn (üitl' veranlalsl hat. Zu ihrer P.eantvvortung haben
wir uns zunächst die historische Stellung unseres Dramas zu vergegen-
wärtigen, ein Vorgehen, bei dem nur zu loedauern ist, dafs uns zu
finor vollen Krkennlnis der Sachla'^'c ni« ht sämtliche diesen Sagen-

Jtreis heliandi lnden Dramen des .Sophokles und Euripides erhalten sind.

Oedipus auf Kolnnns "•ehörf in seiner jetzigen (lestalt sicher der

allerletzten Lebenszeit des Dichters an.'j Vorausgegangen waren die

Orestie des Aischylos, tles Dichters eigener König Oedipus und des

Euripides Iphigenie im Taurierlande und Phönissen, welch' letztere

Weckicin (Vorr. /.. Ausg. S. 21) in <lie Jalire 409 ~ 408 selzL Die

gelepenf liehe Andeutung, die Euripid<*s in diesem Stück (v. 1707) über

das Ende des Oedipus gibt, scheint Sophokles veraidafst zu haben,

diesen neuen, aber rudimentären Zug aufzugreifen und zugleich mit

ihm das grofsartige Leitmotiv wieder aufzunehmen, das Aischylos im
dritten Teil seiner ol)en genannten Trilogie, in der Freisprechung des
Orestes auf dem Areopag durchklingen lä&t: „Die Versöhnung der

Frinnyen. dif a\\< Miitlcclr/cndcn Furien in segenssjtendeiule IliiM-

^•«»Itinnen sieh wamlcln." ") Denn ,,hinsiclilli( ii der Benützung eines

vaterländischen Myliios zur Verherrlichung Athens läl'st sich unser

Stüclc vergleichen mit den Eumeniden des Aischylos. Wie dort

Orestes, so Hndet hier Oedipus Zuflucht in Athen: Itnüpft sich an die

Freisprechung des Argeiers die Aufnalnne des Eumenidenkultus in

Athen, so ist der (•• •1. Kol. eine Verherrlii liung der gestrengen Gott-

heiten, welclie in Oed. sicii als Eumeniden bewähren und ihn in

lUll.-i-maim: „lun kl.lick" dt-r Ausgabe lü«) ff.

*) Chriat a. «i. O. ». 22L
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iliiein Ilaine aulnelimen'*. Aucii die weiteren von Schncidewin-Nauck
in der Einl. zu OG S. 6 angeführten Stöcke des Aiscbylos und Euripides

mögen ihren Einflufs geltend gemacht haben. Indes ein Zug ist bisher

slols übersehen worden : Iti srinor Behandlung eines der äufserlichen

Mittel, die wir oben aiifrcriihrl haben, ist Sophokles durch des Euripides

Vorgang beeintlursl worden, der in Iph. Taur. (v. 960 U.) di-n Orestes

gleiclifalls vor den Areopag bringt und ihn (v. den „einen 6lein**

i^dtfQov iiii'j(iov d. h. den d^oq Xü^og ^^ßQems einnehmen Iftfet'.

Diese Entlehnungen erscheinen ja allerdings auf den ersten Blick

uns Modernen befremdlich. Doch ist es nötig, bei der Beurteilung

dieses Vorgehens der antiken Tragiker von richtigen Voraussetzungen

auszugehen. Denn eine unbefangene Würdigung derartiger Entlehn-

ungen ist nur daiui möglich, wetui fnun sich vergegenwärtigt, dafs

sich damals im Drama eine reich entwickelte und scharr ausgeprägte

Technik ausgebildet halle, deren Kunstgriffe sich die Dichter gegen-

seitig absahen, und dieser W'echselverkehr fiufserte sich nicht nur in

den äufseren Mitteln der Technik, sondern auch in den besonders

gelungenen Umgestaltungen des Myliius. Denn die Thatsaclie ist nicht

zu übersehen, dafs die stotl'liche Begrenzung und Beschränkung des

Dramas auf den Mythos und weiter die intensive Bearbeitung , die

dieses enge StoflTgebiet erfuhr, direkt zu gegenseitigen Entlehnungen
nr»l igten. Diese Entlehnungen zielien sich durch das ganze uns er-

haltene (leltiet des Dramas, und es biklet eine der anziehendsten

Besclitlltigungen, zu beobachten, wie die einzelnen Dicliter (und unter

ihnen vor allem Sophokles) es meisterhaft verstehen, das firemde Lehn-
gut mit ihrem individuellen Gepräge zu versehen und so harmonisch
in den Bau ihres Dramas einzufügen.

So lialtcn wir die innerliche Regründung der (Jeslaltung der

Handlung in unserem .Stück gewonnen nn(t es fragt sich nur. was

Sopliokles mit den tlabei angewandten üul'serun .Mitteln , der oben
nachgewiesenen Einführung von Zügen aus Lokal und Verlauf des

Blutgerichtes auf dem Areopag, bezwecken wollte. Zunächst war es

doch wohl seine Absicht, durch eine derartige Gestaltung der Situation

das Endergebnis unseres Stückes, den Gnadenakt der strengen Gott-

heiten au einem in unverschuldeten Frevel und Leiden verstrickten

Ungluckiiclien, seinen Hörern in einer ihnen geläuligen llechtsform

menschlich n&hcr zu bringen. Und dann bot ihm dies zugleich Gelegen-

heit, in derselben wunderbaren Weise auf die Stimmung seines Publi-

kums zu wirken, wie ihm dies bereits in seinem König Oedipus

gelungen war. Dort 1:1 f<t der Dichter im Eingang des Dramas mit

den erschüllernden Hnfsclxu en tier Pestprozessitju , die sieh hülle-

tlehen<l an ihren im Glanz von Herrschermacht und Weisheit dastehen-

den König wendet, im Hörer jene dumpfe, gewitterschwangere Schwüle
der Slinnnung entstehen, die ihn bis zum .Schlufs, dem grauenvollen

Sturz des Oedipus, nicht verlälst. Hier seheti wir im Prolog unseres

Stückes denselben t'nglücklichen im tiefsten Elend aid" einem .Sit/,

und in einer Situation Platz nehmen, die wohl alle Zuschauer der

damaligen Zeit an die Blutgerichtstage auf dem Areopag erinnerte
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und so jene atemlos gespannte Stimmung erzcugto, die sich zu allen

Zeiten der Mcnsclien bemächtigt, wenn es sich um ein Schuldig oder
Uns(hiildig. um Sein oder Nichtsein liainKIt. Und diese Slinimung
hält danii der weiteren fuifserliclien .Mitlei, die wir oben crwälinl

haben, und die der Dichter in diskn tcr ^Sa(hbe})a^dlung über das

ganze Stück verstreut, bis /um Schlüsse an, bis zu dem Punkt, wo
die Gottheiten den Unseligen zu übermenschlichem Glfickslos be-
gnadigt haben.

üetracliten wir schliefslich noch dieses mit Hilfe joner Mittel er-

zielte S( hlulsergebnis unseres Slnrkes, die Umwandlung der Krinyt-n

in die segensspendenden F^umeniden, so ergibt sich ein überraschendes

llesullat, wenn wir zum Vergleich ein anderes Stück unseres Dichters,

den Ajas, heranziehen. Dort, in dem vielleicht ältesten unter den
uns erhaltenen Stücken des So|>hokles, tritt uns im Prolog »die steife

Clestall der grinsenden Athene* entgegen, die nach einem geistreichen

Wort lebhalt an das archaische Atlienebild in den .Miincliener Agineten-

gruppcn erimiert. Iiier im Schlufsglied der ethisch-poetischen Eul-

wicklung, die das Leben des Sophokles genommen hat, steht das
wunderbare Bild der Eumeniden, die der Dichter (hier im Gegensatz
zu Aischylos)') durch das ganze Stück hindurch erhoben hat zu der

tageshellen Ilfiho einer wahrhaft verklarten Ethik und dahin gehoben
hat aus dem verzerrten Dunstkreis eines grausigen Volksglaubens. '»

Und ein Mittel zu solcher Erhebung bilden die oben erwähnten Züge
aus dem Areopag, die der Dichter in Handlung und Scenerie seines

Dramas verwoben hat.

Zweibrucken. Friedrich Beyschlag.

Zu Euripides' Medea.

Auf die Frage der vQotpos V. 74 IT.

xal Tttvi* '/ctOtoy Tiatdac ^iurf^trat

ndfJxoVTttgf el xai i(tfi(>i dtaifonav tx&t

;

gibt der Pädagog in unserem heutigen Texte die folgende Antwort:

nrlnia x(tiV(ov Xhirnrai xr^Sfritaron'

xovx Hfl' f'xftroc Hnüöh d(»}i(tatv ifi/.oc.

Die Ijklaiiing de-^ letzten Verses macht grofse Schwierigkeiten.

Üieaelben liegen weniger in dem imadt dw/iaatr, welches man in Eli*-

Innerung an Iph. Taur. 57

tnSloi j'a^ mxmv natdtg tituv aQüeveg

mit Arnim wird erledigen können. Aber was hcifst ixeTvog? Die
Erkl&rung der Alten: f^wi^cv to tri* xai ovn e<niv ixBlw»^ in
(ji)n^ roiaöf riclilel sich nicht blols deswegen, weil sie etwas hcrein-

zieiiL, was nicht dasteht, von selbst, sondern auch weil der Bezug auf

*) Bohde a. a. 0. (Abschnitt 2 extr.)
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Jason, wenn derselbe später durch die Vernichtung seiner Söhne Ins

Herz trofTcn und vollständig zerschmettert werden soll, geradezu
lalsch ist. So wird man denn zu der von Fix vertretenen Auffassung
von f^xth'oc auf den Landesfursten Kreon bezüglich geführt: "nee est

illo tCreon) huic domo amicus." Aber auch diese Auffassung sdieilerl

an der sehr einfachen Erwägung, dafs, ganz abgesehen davon, dafs

der »oiQavog (71) zu weit entfernt ist, um diese Beziehung zu em-
pfehlen, man doch auf die energische Frage der Amme xai tavt'

Ictciov naUac. xi),l einzig und aliein nur eine Bezugnahme auf diesen

erwartet. Nach der obigen Darlegung ist das aber bei der heuligen

Gestaltung unseres Textes unmöglich und ausgeschlosseit.

Wir sind nun nicht wenig erstaunt, heute zu^ unserem Texte
folgendes Scholion zu lesen: xovx eor' txBlvo^i "Ojttij^o^ ^ni tT^

YWatxoc Dctiitv («21) "xfi'vov ßov).stai otxov 6<ftX).€iv, og xiv onviot".

Damit ist auf den ersten Blick gar nichts anzufangen. Aber wer du
weifs und sich immer gegenwärtig hält, wie das ganz vorzügliche

Material der groFsen Alexandrinischen Philologen vielfach durch die

grenzenlose Borniertheit späterer „philologischer Arbeiter** ä la Didymus
und Konsorten zugerichtet worden ist, der wird, überrascht durch das
Homerische Ciint. liifM- r'm wenig Halt machen. Dasselbe mufs fimnai
gut und wohl angebraciit gewesen sein und einen Text erläutert liaben,

der einen ganz andern Wortlaut hatte, als unser heutiger. So steht

es mir denn aulser Frage, dafs das Scholion ursprünglich^ uugeßlhr
folgenden Wortlaut hatte: on eni yvvainoq dxovxtriov »am Tov^OfAtifov

(o 21) "nfirov ßovXetai oixov ogifXXeiVf og xev 6nvioi*\ zu folgendem,

schon von Tournier erkannten ganz tadellosem Texte

Die Beziehung auf die neue Gemahlin dos Jason, liie hier ihre

Hand im Spiel hat und den Gallen zu dieser Lirblosigkcil uiitnMbI, ist

vorlrettlich aus dem Geiste des Euripides und das clu rchez lu leiume

ist nicht weniger passend im Munde dieses so einzig gezeichneten, welt-

klugen Alten. (59, 85 ff.)

Welchen Aufwand von Mitteln der Dichter gebrauchte, wenn er

eine neue ganz ungewöhnliche und aufserordentliche Version des Mythos
zum ersfenmale den Zu.schauern zu Gehör bringen wollte, hat uns

Robert an dem ausgezeichneten Prolog der Medea gezeigt. Darum
also der wiederholle, niclit leise andeutende, sondern klar und deut-

lich ausgesprochene Hinweis auf das Schicksal der Kinder vonseiten

der Alten. Die Fuhrung des Dichters ist äufeerst geschickt, wirkungs-
voll und leicht erkennbar. Was die Amme glaubwürdig in ihrer

Befür« lilimg uns mehrmals versichert (30 (T., 8i) fT.), findet den hüchston,

energiäi hslen Ausdruck in den Worten der Mutter selbst hinter der

Scene 113 IT.

naxdqaxot

naives, ohwr^e arvYsgäg fjnn(f6g

avv nar^ xai nag itofMS Mqqol
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Isl es da aber fiuch nur im enifernlestcn denkbar, dals die das
Scbrecklit bste und Äur^^eisite tiin btonde Alle, in deren Seele nucb
nichl der leiseste /weilel an diesem Fiireiilbaren aulsileii^l, die Worte
spreciieii kann, die wir lieulc in nnsern» Texte lesen V. bU

Die so sdiarfe Ausgestalliuig dieses Cliarakters, vor allem aber

die so einzige üatfttfVfta des griechischen Geistes und der griechischen

Sprache sollte nns doch von einer Erklärung abhalten, wie sie

heule in der Anmerkung bei Arnim niedergelegt isl. "Sie berulii;/!

die Kinder mit dem Versprechen, es werde schon alles wieder gut

werden, an das sie selbst niehl glaubt." Ja gewifs, die Alle glaubt

iiiclit und kann nichl an den Erlolg dieser augenblicklichen Mafsrcgel

glauben; darum hat sie aber auch ninht BCrat gesagt, sondern nur
einem Wunsche Ausdruck gegeben fv yag ffiy, so wie die Alten

auch richtig' lasen: ro f^- fr yti^ ^ (so mufs geschrieben werden
lür fi' yng htTiun Fvxoinn, '/.h'yfi. Das erkennt man aus der gleich

folgenden Paraphrase: loviiauv uti xu/oi dt dito^uci^ ucüAtHv i\««c.

Zu Xenophons JHemorablUen 2, L

Wer einzig und allein im Sinne und Geiste der Platonischen

Apologie sich das tragische Ende des Sokrales zu erklären vorsucht,

der hat niclil an!" Saud ;/f'!taii! und verteidigt anderen Auffassungen

gegeuiiher diu rliaiis keiiu ii verlorenen Poslen. Es isl ein tief er-

greileniles, waliiliari prophetisches Wort, das Plalo dort ii8 C dem
Herrn und Meister in den Mund legt: ov noHov / ^vexa XQovov^ «3

ttvSgfg Ui^i^väiot^ ovofia h'Seif xat curiav vtto räv ,>(> r'/.o it ivM v i i^v

710/. IV /.o i d o Q f^T y . (iK" 2Lo)xo(tnf (In h'xsovttTe ^ urÖQa ao(fnv. Und
wirklirii. da- I'rleil der Geschichte lädt sein Verdikt nicht auf eine

M i n d e i lu' i L . ni( hl etwa auf einen Ausschufs des Volkes ab.

sondern IMato hat nur zu wahr gesproclien. Mit einem solchen be-

gnügt sich auch Xenophon nicht, sondern es ist die Gesamtheit
der Athener, die er ins Auge fafst. So gleich I, 1, i ttoXlaxtg i^av'
tiaau liai 7ioih Xoyntc U iti^vain v c Pif^iaav oi yQUipdiifvoi 2i(jijx(idrr^r.

Nuv ^ 17 de-^selben Kajulels hriren wir einmal von den Hieb lern
na(>ayio)i(it loi'K () i xau i (U. Im so merkwürdiger ist darum, was
der Anfang des zweiten Kapitels bietet I, 1 : &avfi,ainov Sb tpaiverai

ftM xai TO netai^rfVttl ttva^ wg Staxgdiijg tovg v(ovg ifitg>i>€tjfev. Da
hätten wir ja das, was wir suchen, einen Bruchteil, eine Minder-
heit, einen Ausschufs des Alhenisehen Volkes! Aber das nvrtS

isl unvereinbar mit ilem oben ausgeschriel)enen Anlaug, noch un-

vereiidjarer mit den unniillelbar vorausgehenden Worten 1, 1,

0(tind^ui ovv, onms not' ene£at>rf(fav*Ad^ i^valoi Stox^diif 7it()i i^eovg

/I)} (kay>Qovftv, Der ogi^k loyo? verlangt also unbedingt die Streichung
desTiva;, dann ist der Schrift siel 1er mit sie h in vollem Einklang. Auf
das i^av^tdi^ ovv ontai xtX. folgt dann: J^ai^/iatfrov de ^ivetnU fiot
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xai to nettriyrvat mg Somqiuii^. Das Subjekt ist 'Ai^iivaiovg, aus dem
umnillelbar vorausgehenden 'J^»/r«ro/ leicht zu enttiohmen, dessen an-

geblichein Mangel durch £inschiebung des tivas abgeholten werden sollte.

Erlangen. Dr. Roemer.

Zu Cäsar» de hello eivili I, Kap. 43 und 41.

Kap. 44 § 4 haben die Worte der Handschriften neque sine

»ravi raiisa oiiin locum, quem f'o|)i^ranl, dirnitli censnorant oportere

!Sc-li\vierigkeiten für die Ei kläruiig bereitet, so dafs Nipperdey geändert

hat: consuerant operiere. i)iesen V^orschlag hat Kraner angenommen
und so zu rechlferligen versucht: „censuerant ist unzulässig, weil

censuerant oportere servare ohne se grammatisch falsch ist. Außer-
dem ist das Plusquamperfektum unpassend, das man erklärt „„sie

waren von jeher der Moionnpr gewesen'"' oder ,.,,sie waren der Mei-

nung gewesen und daher in Verwirrung geralen'"', wie denn ül)er-

haupt hier, wo die römische Art zu kämpfen der barbari-
schen entgegengesetzt wird, von einer Meinung, die die Soldaten

damals hatten, nicht die Rede sein kann^^ Von der vorgeschlagenen

Änderung dimitli consuerant oporlore gibt er selbst zu, dafs diese

Wendung hei Cäsar auffallend ist. Hofmann hat in seiner Cäsar-

Ausgabe ctüisueranl wieder aufgenommen mid das Plusquamperfektum

dahin erklärt, „sie hatten bis dahin gemeint, dafs es nötig sei Reih'

und Glied zu wahren ; sonst hätten sie dem Vorgehen der Feinde bei-

zeiten entgegentreten und verhindern können, dafs dasselbe so bedroh-

lich wurde. Dafs hier übrigens von einer Meinung der Soldaten die

Rede ist, wo sie doch nur zu gehorchen hatten, erklärt sich daraus,

dafs iiier nicht blofs die genieinen Soklaten, sondern das ganze Heer
gemeint ist''. Zander geht in seinen „Andeutungen zur Geschichte

des römischen Kriegswesens" Seite 30 sogar so weit, aus dem Inhalt

des Kap. 44 gegen Röstows Ansicht den Schlufe ZU ziehen, dals die

erwähnten Antesignanen stärker als 300 Mann gewesen sein müssen,

weil es sonst keiner Entsclniltligung hiMlurn hätte, dafs eine so geringe

Anzahl zum Bückzuge gezwungen wurde. Diesem scldiefst sicli von

Göler an. Alle diese Cäsar-Forscher sind demnach der Ansicht, da&
Cäsar Kap. 44 geschrieben habe, um den Rückzug der Antesignanen,

welcher in Kap. 43 erzählt ist, zu entschuldigen oder wenigstens, dafe

in Kap. 44 die römische Art zu kämpfen der barbarischen
entgegengesetzt werde.

So sehr nun auch für diese Ansicht zu sprechen scheint der

Umstand, dafe eingangs des Kap. 44 die von dem langjährigen Um-
gang mit den spanischen Völkerschaften beeintlufste Kampfesweise der

Afraniancr geschildert ist, femer die Worte des zweiten Teiles des

Kap. nostros . . . .; ipsi autem suos ordirie^ servare etc. llacjne pertur-

batis artesignanis : so bleiben doch hr\ i!ii ~;* r AulTassuug die Sciiwieri;^-

keiten ungelöst, welche das Plusquauiperiekt censueraiiL bietet, ab-

gesehen von den inhaltlichen Unebenheiten. Vollends aber wäre bei

dieser Erklärung der Satz quem ceperant in keiner Weise zu recht-
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fertigen hauptsächlich wegen des Indikativ, da doch in Wirklichkeit

die Gftsarianer bis dahin keinen Platz eingenommen hatten, indem
der Versuch bezüglich des tumiilus vollständig mifshmgcn war.

Demgegeniil)er siello irli nachstehende Behauptungen auf, für
welche ich um einige Aurnierksaniiveit bitte:

1. In Kap. 44 wird überhaupt das Verlialtcn der Antesignanon
nicht enUcliuldigl, sundurn der aulTallende Kückzug der ganzen am
Schlafe des Kap. erwähnten (14.) Legion. Und es wird Oberhaupt
nicht die cftsarianische Kampfesweise der fremdartigen entgegengesetzt^

sondern es handelt sich nur um die letztere.

2. Mit noslros bei perlurbavit ist hauptsächlich die geschlossen

dastehende Flügel-Legion gemeint.

3. Ipsi steht nicht, um den Gegensatz zwischen der Cäsarianisclien

Kampfesweiso und der der Gegner hervorzuheben, sondern sieht ledig-

lich im Gegensatz /.u den inuiiiltelbar vorhererwähnten singulis pro-
currentibus, den Plfinklern der Gegner.

4. Die Wnrie suos ordines servare neque ab signis discedere

beziehen sich nicht auf die Reihen und Feldzeichen der Cäsariancr,

sondern auf die allgemeine Kampfesregel mit Bezug auf das jetzt zum
erstenmal beobachtete abweichende Verfahren der Afraniaucr. Als
Subjekt zu servare und discedere ist nicht zu denken ipsi, die Cäsa-
rianer, sondern „man", speziell die Gegner.

5. Das Plusquainperfekl censueranl mufs stehen, weil damit
die vor dieser Gefechtserscheinung gehegte Ansicht der Gäsarianer
Ober die Kampfesweise der Gegner bezeichnet wird.

6. Zu dimltti ist nicht zu denken a se, auch bezieht es sich

nicht auf die Allgemeinheit, sondern es ist dazu zu denken a singulis

procurrentibus, von den Plänkli rn der Gegner. Und diese sind auch
Subjekt zu ceperant, also nicht noslri oder ipsi.

7. Perlurbatis antei;ignnni« am Anfang des letzten Salzes ist

nur rekapitulierend gesagt und weist zurück auf das im vorigen
Kapitel Erzählte.

Zur Begründung dieser Behauptungen möge nachstellender Ge-
dankengang an der Hand des Cäsar-Textes geprüft werden.

In Kap. 43 ist erzählt, dafs Cäsar in der Hoffnung, die Feinde
von der Stadt und der Brücke abschneiden zu können, den Ante-
signanen einer Legion d- n Befehl gab vorzulaufen und eine Bndt n-

erhebung in Besitz /ii neiunen. Die.-c Altsiclil diuThschauend kamen
ihnen die Afranianer auf einem kürzeren Wege zuvor und vereitelten

so die HofiTnung Gäsars; und als vollends auf feindlicher Seile noch
Verstürkungen ankamen, wurden die Anlesignanen Casars selbst*

verständlich zum Rückzug gezwungen. Es halle sich also um eine

sanguinische .Mafsnahme Gäsars gehandelt, deren Unausffihrbarkeit sich

alsbald zeigte und durch das Zuvorkommen der Feinde voll-
kommen erklärt ist. Die Autesiguanen aber können dafür nicht

im mindesten verantwortlich gemacht werden und bedürfen also
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keiner Recht f er tigung, umsomehr als konslaliert wird, dafs sie

mit den Feinden wetteiferten und kämpften (eonlenditur proelio). Und
damit ist dieses mißlungene Unternehmen auch für Cäsar eine ab-

gethane Sache.

Denn man beachte den Anfang des folgemlon Kap. (genus erat etc.)

Mit einem solchen Übergang pflegt Casar eine Phase seiner Darstellung ,

zu verlassen und die Aufmerksamkeit der Leser auf ein neues Ereignis

hinzulenken. Und dieses neue Ereignis besteht hier in dem auf-

fallenden (quod praeter opinioneni consueludinemque acciderat Kap. 45)

nntl folgensrhweron Riurkziig der p:anzon Firigr]-Lc;:ion, 7.11 welcher

Jene Antesi^'niuicii '^'oliörton. Naclidoiii nun im Anlun'p' di's Kapitels 4i
die Kamplesweibü der Afrunianer, welche sie durch jalirelangen Um-
gang mit den spanischen Völkerschaften sich angeeignet hatten und
welche man wohl am prfizisesten den modernen Verhältnissen ent-

sprechend mit Plänkler-Taktik bezeichnen kann, geschildert ist, fährt

Cäi?ar fort: Haec tum ratio no^lros porlnrbavit irisnelos Imiiis p^prieris

piignao. Also diese nngewohnte Taktik i)raclite jetzt die Unsrigen in

Verwinung. Denn jetzt liefen von Seite der Feinde Plänkler vor

(singulis procurrentibus). Dieses Vorlaufen der Plänkler konnten sich

die Gäsarianer nicht anders erklären, als dafs eine Umgehung ihres

ungedeckten Flügels geplant sei, während sie bisher (nichts von
einer Plänkh^-Taktik gewufsf, sondern) die An.-ielif •^'(lif^'l liatten, dafs

man (speziell auch die (Jer'iieri Reihe und (ilicd rinluiltcn und

bei den Feldzeichen bleiben müsse und dafs nur ein trilliger Grund
(nämlich die vermutete Umgehung) das Motiv zum Verlassen der Boden-
erhebung, deren sich die Afranianer im Kampfe mit den Antesignanen

bemächtigt hatten, für die vorlaufenden Plänkler sein könne. Also halte

die Unkenntnis der Plänkler-Takf ik für die Flügel-Legion die unnötige,

verhängnisvolle Fnrrht vor einer t-uigehung zur Folge, während in

Wirklichkeit die Sache einfach durcli die Plänkler-Taktik der Gegner

erklärlich gewesen wäre und anzunehmen war, dal^ die Plänkler, so-

bald die geschlossene Legion standgehalten hätte, gemäfs ihrer Gewohn-
heit sich auch wieder zurückgezogen hätten. Und so kam es, dafs

nicht nur die wenigen Antesignanen , sondern auffallcndorweise die

ganze Legion von den einzelnen IMänklern eingeschüchtert und zum
Rückzug veranlufst wurde. Die weitere Folge war ^Kap. 45), dafs

durch dieses auffallende Ereignis fast die ganze Schlachtlinie in Schrecken

versetzt wurde und Cäsar die Seinigen wieder ermutigen muMe.
Schwabach. W. Schmidt

Zu Uor. 8at. II, l/,86.

In Band XXXIV 857 f. dieser Zeitschrift ist berichtet über eine

Erklärung von Ilor. Sat. II, 1,S0 (Solventur risu tal)ulai'). welche auf
der Versamnilnnp: der Pfälzischen Gymnasiall'-Iitcr im Sonuner 1898
im Anschlufs an II. Kr man gegeben wurde. Danach so]lt(? das

Objekt des Solvere die Klageformcl sein, d. h. das Schriftstück,
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welches der Pmlor in iure') nach Einvernehmung und unter Zustimmung
des Klügers A. Agcrius und des Beklagten Q. Horalius von seinem
Tribunal aus abfassen hefs; es enthielt die Behauptung des Klägers
und die Gegenbehauptung oder die Einwendungen des Beklagion und
sollte weiterhin dem Richter in der spfderen Gerichtsverhandlung als

Richtschnur lur seine Entscheidung dienen. Als Ort und Zeit der
Solutio tabularum, d. h. der Eröffnung jener Formula, fafsl Erman
die eigentliche Gerichtsverhandlung und als das Subjekt des Solverc

den in den Tabulae oder aufsen darauf bezeichneten (ernannten) iudpx.

Risu bedeutete dann „unter Lachen der Anwesenden".
Von den Herren Rektoren J. Müller und J. Dreykorn wurde

eingewendet, erstens, dafs das Lachen doch erst nach dem Solvere,

d. h. während des Lesens, eintreten konnte (wogegen der Referent zu
replizieren suchte, dafs auch Cicero, wenn er schrieb Timui ne
tabellarius epislolam solveret weniger an das Öffnen des Briefes, als

an das Lesen dachte); — und zweitens, dafs es sonderbar wäre, wenn
der drollige Inhalt der Formel, vor allem das zweideutige Si paret

Horatium carmiria condidisse mala, das der Kläger natürlich (nach

den XII tabulae) als Lästergedicht verstand, während Iloraz sich gegen
den Vorwurf schlechter Gedichte verteidigte, den Zuhörern und dem
A. Agerius nicht schon in iure, am Tribunal, aufgefallen wäre — was
allerdings nur dann erklärlich wäre, wenn Zuhörer nicht zugegen
gewesen und der Kläger ein ganz besonders verbohrter Jurist gewesen
wäre, für welchen die nächstliegende Bedeutung der Worte neben der
juristischen gar nicht zur Gellung gekonmien wäre. — Man wird
beiden Einwendungen-) kaum widersprechen können.

Aber vielleicht kann man den (»rundgedanken von Ermans Auf-
stellung, nämlich die neue Erklärung des Wortes tabulae, beibehalten

und doch jenen Einwondungen ausweichen, wenn man das Solvere

ins Jus, vor das Tribunal, zurückrückt. Freilich kann es dann
nicht mehr die Eröffnung der Formula bedeuten, denn diese war
noch gar nicht ganz fertiggestellt, geschweige denn verschlossen — sie

wurde auch gar nicht fertiggestellt, sondern der Prätor verweigerte

(wir bleiben bei der Fiktion) das Judicium, verweigerte die tabulae,

die hier metonymisch für das iudicium stehen, das mit und in den
tabulae gegeben wird.

Was iloratius zu seiner Verteidigung in die Formel aufgenommen
haben will, ist verschiedener Art: er beginnt mit einem scherzhaften

Mifsverständnis (Sed bona si (juis . . .), gerade als wolle er die

Behauptung des Anklägers geradezu negieren. Aber er bleibt nicht

bei einer langweiligen Negatio, sondern in raschem Quodlibet spielt

er im gleichen Satz auf zwei Rechtsgrundsätze an, die beide auf dem

*) Auf rlie Itckannte Ije<leutun{f von ius im (Jegensatz zu iudicium im
Zivilprozels (Vs. S2 f. ius est iuiiiciumi|ue) ist nulTiiilenilerwtMse in der erklärenden

Ausgalte von L. Müller (Wien nicht liinjrewiesen.

*J Vgl aueh F. Tr a m |) e d a c Ii , Sjiv.-Zt.sclir. .Will Ul, der freili<-li auch

iml>epriind<'te Einwenduiifjen i^ej^cn die nedfutunt; vi»n tnliula = i'nrniula erhebt.

Gegen ihn wieder (i. Kr man, Sav.-Ztschr. .\I.\ 272.
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MiCsverstAndnis von mala carmina — «schlechte Gedichte* ihre Grund-
lage haben, also juristisch hier eigentlich werllos wären. Der eine

ist der l)ekannte Satz Ne bis in idom iSed bona si qui^ iiidice

condiderit laudalus); dor aiidcro, an wclclicn freilich nur das eine Wort
Caesare erinnert, heilst: Judicium solvilur vetante . . . eo qui malus
Imperium in eadem iurisdictione habet (Paul, ad Sab., Dig. 5, 1, 58).

Hätte Horaz sich vor dem Tribunal einfach auf seine Prot^tion durch
den Kaiser berufen, so hätte dies zwar kaum der Gewohnheit von
Anr^oklagten widersprochen. nh<^v e? wäre plump j^ewesen. So aber

l'iilirL er den Kaiser ei^entlicli «.^ar nicht ernsthaft fin — und wird doch
verstanden. — Juristisch aussclilaggebend wäre wolil nur der letzte

Einwand des Dichters: (nisi) opprobriis dignuin latraverit, vgl. Paul,

ed., Dig. 47, 1(K 18 pr. Eum, qui nocentem infamavit, non esse bonum
aequum ob eam rem condemnari.

Der Dichter läfst jetzt den Trcbatius sagen: Solventur risn:

Ein Römer, der diese beiden Worte hörte, mochte als Subjekt die Zu-

hörer erwarten, die vor Laclicn bersten. Statt dessen überrasclit der

Dichter: es folgt tabulae. Dies können nur diejenigen tabulae sein,

an welche der Leser des Horaz schon vorher hatte denken müssen.
Das sind gewifs nicht die tabcrnae draufsen vor der Basilica (falls in

dieser das Tribunal stand); kaum die subseliia; denn um das Tribunal

herum standen vermutlich gar keine BAnke, und falls mau nicht an

die Veriiandlung in iure zu denken hätte, so inüfsten doch erst andere

Stellen aufgeführt werden, in denen tabula einfach — Bank wäre.

Dagegen mufete jeder Leser in Rom, ' der von der Einleitung eines

Privatprozesses hörte, sofort an die Klagforinula denken; sie wurde auf-

geschrieben, das ist unbestritten: und wohin lifitle man sie schreiben

sollen als auf tabulae'?*) Also die TaiVln, welche die Worte tragen:

Si paret Horalium carmina condidisse mala . . iudex Horatiuni . .

condemna, sie bersten vor Lachen — so mu&te der Leser das Wort
beim ersten Lesen verstehen. Sofort aber merkt er« dafs Horaz ihn

wieder irre geführt hat; denn der Sinn ist: die tabulae, d. h. die

') Wenn smist l>i'i Pro/cssfn vfm taliiilat* die Rede ist, liat iiian in der

Kü^el nn Dokumente zu denketi. die der Kliiurer oder der Heklagte zum lieweis

ibres Rechtes vorbrinfrcti (z. Ii. Keelnmngsbiicher. ( ic. i). IJosc. 1 flf.). <'ic. Caec. 71
et fietus t(*><ti< sulxirnari solet et inter]>oni falsae tal)ulae. Su kr»tii\te man auf

den Cledauken kommt'U, unter tal)ulae seien hier die Heweisstüeke des Klägers,

d. h. die Gedichte des Hnray; Helhst. /.n verstehen. Dies ist di«- M<-itiiing von
TramjH'dai'li. neleher dahei solvere = ahsolvere zu viTstdicn «i'tn'int. I'rajnpft-

dach kniiptf an ( ie. liuse. 2 au: Tabulae (ISucht'ülirunjfen) (•»mdemnantur.

Ebenso ..würde der Ausdrnck tabulae eondemnftntar auf eine S« hmäliselirift

pa-^^eii . . . Wetiti es nmi lieilVt: -snlventur tabulae. so Jiedeutel dies: die das

i>chniäl)gedieiit « nt haltenden tahulae, d. h. ilas eijrpns delicti, wird von ht iner

kriminellen Vinkuli-Tuiif; |,a'l'">.st. befireit. I)ars dies unti'r Lachen peseliieht, ist

erklärlich: Die KinHichtnaluiu" des corpus delicti er<ribt. «lals das anpfeliliche malum
curiuen ein in seitier Art. Iiouum cnrnieii ist . . . Die Situation i.st also ^'eradezu

huinoristiseli . . .. vorausj^esetzt. dafs Humor die Wirkung gewisser Kontrast*» ist.

Die Ifrira/^t.vie luvu^'t also, dal's sojrar die starren, herzlosen H("'HM-r dein Tlinuor

uicht unzugänglich waren" (eine neue Entdeckung V V) „vgl. t^uiiit. 5, lo, ii7". —
Diese £rkIKning scheitert an der Bedeutung von solvere.

aUttor f. d.07iiiiMSiidfidialw. XXXtX Jilu«. 27
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Klagtorniei, wird zu nichte, solvilur^) iadicium: nicht durch den Macht-
spruch des Kaisers, der alle iudicia solvere kann, sondern risu, da-
durch, dal's der Kläger die Lacher gegen sich hat.

Ähnliche Überraschungen finden sich bei Horaz auch sonst: In
Epist. 1. 1*1, 7 Erniius ipsc paler nunqtiatn nisi j)o — mufsto der I.oser

die Fortsetzung po -da^'er erwarten, da Enniiis von sich seihst gf<.t;_'t

:

nunquam poelor nisi podager. Uder wenn iloraz Sat. 1, 3, 130 von
Alfenus Va— spricht, so dachte jedermann, es komme Va—rus. Wer
weife, wie viele ähnliche Witze uns entgehen!

Dafs Iloraz selbst in der Jurisprudenz. Bescheid wufsle, kann
niehl wunder nelnnon, da . er ja frülier die einträgliche Stelle eines

Scriha quaeslorius hokleidel hatte; ja es wäre ganz leicht möglich,

daf» er als solcher auch einmal an dem Seilenlisch neben dem Tribunal
amtiert hat und als rechte Hand des Prätors selbst Prozesse instruierte

und Formeln verfaßte. Seinem ursprünglichen Leserkreis durfte Horaz
das Verständnis solcher Stollen mit juristi < h' n Anspielungen wohl
zumuten; cv redete ja zur Elite der Gesell-i hall, und Keruitnis d<'r

Äufsorliclik* ilon des IIlcIiIs und der trivialsten Sätze desselben war
sogar in nicd« lon Schichten verbreilel.

Würzburg. W. Kalb.

Uöuiitüche luKchrifleu iu Bayern.

Das verflossene Jahr brachte uns eine Reihe interessanter In-

schrillenstcinc aus römischen Niederlassungen in Bayern bezw. Ver-
öfTentlichungen hierüber, nämlich von Regensburg, Seebruck, Böhming
und Stockstadl.

In r« 11 s 1) u rg kanion gelogt tillif Ii di>r Knnalisationsarbeiten

auf dciij Arnullsplal/,, also im (iebiel der < ilniedci lassung, zwei Weih-
inschrillen zum Vorschein. Die eine belindel sich an einer Ära des

Vulkanus und lautet:

') Solvt^re scheint iiu Sinn vun n t k rä I t ii n t*inei" Anklage in

«ler Advuk,it.M)-l.i iicbe g»ng und jiiibi' {i^i.-wt's.Mi zu sein. Mr.friidierwewe haben wir
eine unbevvulbl«! Krinnerung^ an IImimz ln>i (jUiint. ."). 10. (Jtl: ..Hie servti«». quem til>i

vindifüs, aut verna tun» est, mit eniiitu.-*, aut tlunulns. mit. te»Uiinenlo relictu». aul
cx huHte captiu aut alienus." Deinde rematis priorÜMia sapererit f^Ueiniis".

Pfrirulosum . . qnia, si in proponoiKlo iiniini i[mi(llilu!t oniiseriniiis. cum ri?a
qucK|ue tota res sfilvitm- <iler ganze l'f'izfl-- ist vfrlorenj. Ähnlich solvere
Quint. ^. 5. 2 (|ii<>(l tahulac routinent . . . aliis ]>n>)iationibuB . . solWtnr ..

5, 13, 2 i>ropunitur (tlit- Anklage) uno nu»do, dissolvitur vario ; i-mii acfnsatnri

'satifl «t plerumqne. verum Ciso id, quod obiöcerit : patronus ne;;i't, detendai.
transterat. fxcii'it't «lerideat. (Diese rlicUu-isthe Lehre beachtet
Horax nach unserer Krkliirung ganz au»|»ei:eichnot.) >, 13. üs Intt rini per partes
di»solvitur, quod contexiu nocet. S, 10 ea urhiinitate (durch diesen Witz) toU
est invidia cHininis dissoluta u. b. w., d. Bonneil« Lexikon.
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VOLK • SACR • AVK
AliTlSSIVS • AEDE

'fERRirOR CüNTR
ET K R DE SVü • FE
CIT V • S • L • L • iM

PüSITA • X • K • S
ORFITO COS

Graf Waldeidorfl M liest sie

Volkano sacnim • Aurelius

Arlissius aediiis

tcrrilorii conti'arü

et Kastroriini Regiiiorum de suo fe-

c'il Volum solvillubens laelusmerilo

Püsila X • k. Septenibres
Orfilo consule

' Schweres Bedenken muts die von VV. nach Th. Monunscns Zu-
schrift angenommene Lesart bozfiglich der Titulatur des Artissius er-

regen; er soll ^Ädil des jenseitigen Territoriums und der (sie)

Kastia Regina" gewesen sein. Bisher wurdo angenommen, dafs l)ei

Regensburg der Flufs die Grenze dei rürnisclien Macht bilde, denn in

SladtamhoF und Umgebung wurden keine hieher bezüglichen Funde ge-

macht. Ferner liegt für den Stifter des Denkmals kein Anla(s vor,

bei Castra Regina diesen Namen selbst anzufahren. Der in D (2. Zeile)

gesetzte Buchstalw dürfte eher ein E als ein I sein, so dafs man acdem
lesen möfste. Man wird gut thun, die Inschrift noch unter die nicht

vollständig entzifferten zu rechnen. — 172 oder 178 n. Chr.

Die zweite Weihinschrifl hei&t:

IN • H • DD

MARTI yu:TO

RIAE • TEMPLVM • RESfl

TVIT - SVLLANIVS • ÄL
BVCIVS ' \fl ' EX . COR
NVGL . TRIB . V . S • L • L . M
D • D • lU • KAL • IVL* GENTIANO

€i ' BASSO . COS
Sic stammt aus dem Jahre 21 1 n. Chr.

in hoiiuieni douiub divinae •

Marti et Victo-

riae trinpluni icsti-

tuit SuManius Al-

bucius veterarms excor-

nuclarius tribuni • Votum solvit

lubens laetus merito •

Dedicatum III • kal • Julias Gentiano
et Basso consulibus

Der ll(?st einer drillen Inschrifl gibt den Naiiieu eines bisher

nicht bekannten Präfektcn der Iii. italischen Legion an. S. beiiage zur

Allgemeinen Zeitung 1900 n. 16« nämlich:

SEGVNDINVS
PRAEP (ectus) • LEGIONIS

EIVSDEM •

Vergl. auch: Bayerischer Volksbote. Regeusburg 1899 n. 302a.

Seebruck am Chiemsee, das Bedaium der Römer, bot endlich

einmal zwei wichtige Inschriden. Im Friedhof daselbst wurde ein

Grabstein gefunden mit Delphinen an den Seileo und der Auischrifl:

') V'ürbaadlunKeu des hiat. Vereins vuu überpt'aiz und Kegenaburg 51 B'l

und Konren>ondeiuebratt der Westdeutsch«! Zeitscbrin 1899 n. 11.
27*
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% D M # Dis iiiatiiiiUd

AMANDA Amanda
O • TES ' UB ob (eskamenlum liberla

OB • AN • L obiit aiinos (}uinqoa(nnta •

FIHMVS I IT Firrnus Lilugena

MAR • EXI'Co(J Maritus ex pecunia coiiiugis

FEC • KT • SIBI fecil el sibi.

Schon hei der Publikation ini /.writcti Moi ^'eiil)la(t (Ut u. ::*54

der Allgeni. Zeitung: sprach der Ikrirliler.slatU r die Wrniulung aus.

es seien aus der ganzen Umgebung Steine zum Fundament der alten

Kirche herbeigeschafft worden, daher seien von dort noch mehr Funde
zu erwarten. Das erfüllte sich auch. Weitere Nachgrabungen brachten
einen Stein ans Tageslicht, welclier den ersten naher erklärte. Das
Wort nach Ftnnns niulsle als Teil einos Titels .Ti!V'»Mafst werden,
etwa liticen, der zweite') brachte aber das W'urt vollstamli^'. Der Stein

bat die gleiche Form wie der erste und ebenfalls Delphine an den
Seiten. Ohne Zweifel ist er gleichzeitig mit jenem und gehört der
gleichen Sippe oder Genossenschaft an. Es heilst darauf:

^ ^ ^ Dis manibus
MÄXIMINVS Maximinus,
CONSTANS Conslans

ET • ANNiUO Annilio

LITVGENAE Litugcnae

VI . SIBI

FFCEB • ET feccre —
PüS TEl 1 1S<J

poslcrisquc

SV IS su's-

In (U'i >iebc'nlcMi Zeilt^ hatte der Stcimnt'fz aus frccrf offonbar

feccr • et gemacht, wozu das lolgende (|ue nicht palst. Eine andere,

aber auch anderwärts vorkommende Eigenheit finden wir darin, dafs

der zweite Ei^,'i'nn;unen ohne cl gesetzt ist. Litugena kommt auf
röin. Steinen einigemal vor. so C. I. L. III, 50G6 • 5430, und zwar als

FrauoiuKirno. Hier kann davon nicht die Bede sein, weswegen man
darin eher die Bezeichnung'^ der Ilerkuntl erblicken niufs. Die drei

Genannten stammen entweder aus der gleichen Sippe oder aus dem
gleichen Orte.

Es ist ferner eine Freude berichten zu können, dafe am bayerischen
Anteil des röniisclien ^in ri/w iHi - eine Inschrifl au>;_'egral)en wurde,
welche ohne /w- if» 1 ilie budeuteih Ule d. r l)is jt t/.t '^lefinidenen ist. Die

Kirche des Doiies Bü Inning ^ü(lu esllith von Kipfeiiberg unftrn der

Altmühl steht in einer Umwallung, die schon lange für ein kleineres

römisches Kastell gehalten wurde. Die seitens der Reichslimeskommission
daselbst gepflogenen Nachgrabungen brachten eine Bauinschrift des
Kastells zum Vorschein, die im Archäolog. Anzeiger 1899 S. 89 von

') AUgetn. Zeitung n. li'iib.
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Heltner, im Limesblalt n. 32 von Zangetneister Teröffentlicht wurde.
Sie lieiM:

IMP CAES LVG AVRANTONIO
AVG Gommodo AR ME NPARTH
GERMN SAUM TlilB POT VI_^C(MIIJPP

SPICIU Ct:UlAI.c l.EG AMI V\\ PH VEX

LEG III ITAL VALLVM FECE C A IVL

IVLINO > LEG III n^AI^ri^MP()lTTAS CVAI

TvRRlB III! PEKFEC AB AELFOHTE
LEG III iTAL PRAEP GOH IBR IMP III BVR

^ Imp(eratore) Gaes(are) Luc(io) Aur(elio) Anto(ni)no

Aug(usto) Gommodo Arinen(iaco) Parlh(ico)

Germ(a)n(ico) SarmCatico) trib(unicia) pot(estate) VI co(nsulL>i III p(atre)

p(alriae)

Spicio Cerial(e) Iog/at(Vi Augiustii pnot pnaolore) vex(illarii)

legiionis) III • llal(icuej valluni feceirunt) c(urain) aigento Jul(io)

Julino (centurione) 1eg(ionis) III ItaKicae), item portas cam
turribiusi Hü • Perfec(lum) ab Ael(io) Forle [centurione]

leg(ionis) lU * Ital(icae) praep(osito) coh(orlis) I • Br(eucoruin) iriip(oratore)

III Bur[ro cos].

Die Regensburger Thorinschrift aus dem Jahro 170/180 nennt
den M. Holvitis Glemons Dt-xliianu^ als Statthaller Uatiens. Bald nach
seinem Tude muis Cerialis eingesetzt worden sein, denn die Inschrift

gehört ins Jahr 181. Zangemeister vermutet mit Recht, dafs dessen
Vorname Sulpicius lautete, der Steinmetz aber die Buchstaben ul ver-

gessen liabe. Der Kaisername Commodus ist bekanntlich auf allen

Inschriften nach eiiieni Senatsorlaf- aiis^'onieifselt worden; doch ist

iiier d<-r Aiitangsbuclistabc noch zu eri^ennen.

München. Fink.

Ein Sehalversucli über die Entstehung des Begeiis.

(Mit einer Abbildung.)

Um die Entstehung des Regens durch einen Versuch anschaulich
zu machen, halle man bisher in ein gröfsores Becherglas erwärmten
Alkohol gegossen und hierauf oben auf das Bechorglas einen Teller

gesetzt, in welchem sich Schnee oder Eis befand. Die aus dem
erwärmten Alkohol au&teigenden Dämpfe kühlten sich an der kalten

Decke ab und kondensierten sich. Es entstanden Wolken, die in

lebhafter Bew(>gung waren, und nach genügender Abkühlung bildete

sich an vorseliiedonen Stellen Unjien.

Die Vi rwendun-^ von Alkolu»! /.ii «lie-etii Ver^nehe or-cheinl ab«'r

nicht einwandfrei. Denn weder bei llerodot noch bei Plinius noch
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bei den phanlasiereichslen naturwissenschafilichen Schri(tstellern des
Mittolalters findol sicli die Thatsaeho venceichnet , dafs irgend einmal
Alkohol vom Himmel gefallen sei, und man niufs, um den Versuch
den wirklichen Vorgängen nachzubilden, mit Wasser experimentieren.

Hiebei ergeben sieh jedoch einige Schwierigkeiten. Erwärmt
man das Wasser in einem Becherglase und bringt dann oben auf das
Glas einen Teller mit Schnee oder Eis. so bildet sich zwar auch die

Kondensation des Wassers, man sieht die Entstehung der Wolken,
aber schon nach äufserst kurzer Zeit hal sich die ganze Wand des
Becherglases mit Feuchtigkeit beschlagen, so dafs die Wand vollständig

undurchsichtig geworden ist ; man kann daher von den V^orgängen
im Innern des Glases nicht mehr das Geringste wahrnehmen.

Es liegt nun der Gedanke nahe, durch Bestreichen der Innen-
seite des Becherglases an der Wandfläche mit einem geeigneten Mittel

die Durchsichtigkeit aufrechtzuerhalten^

Nimmt man zur Bestreichung Ol, so bleibt thatsächlich jetzt

die Wand längere Zeit durchsichtig, aber das an der Wand herab-
laufende Wasser nimmt das Ol mit sich, und es tritt auch hier die
Trübung der Glaswand bald in einer Stärke ein, dafs weitere Be-
obachtungen ausgeschlossen sind.

In .sehr einfacher Weise gelingt jedoch der Versuch unter An-
wendung von Wasser bei folgender Anordnung:

In ein 25 — 30 cm hohes und 12- 15 cm breites Becherglas sielle

man ein zweites Bocherglas so, dafs es bequem iiineinpafst und fülle

den Zwischenraum zwischen beiden Gläsern mit Wasser aus. In das
iimere Bechorglas schul lel man soviel Wasser, dafs es 6 - 7 cm hoch
steht. Ein dopjtelt reclUwinkeliges gebogenes Glasrohr, das in den
(Jummi- oder Korkverschlufs einer mit Wasser gefüllten Kochflasche

gesteckt ist, führt bis auf den Boden des inneren Glases. Bringt man
jelzt das Wasser in der Kochflasche durch eine untergesetzte Gasllamme
zum Kochen, so entweich(^n die VVasserdämpfe «lurch das Rohr und

GJ.isrohr

A| \^ ist das äulsere,

A, A^ das innere Rei^herglas.
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erhitzen das Wasser in dem inneren and auch in dem äuHseren Becher-

glase. HAngt man in das Becherglas ein Thermometer« so kann man
den Versuch bei jeder Temperatur unterbrechen. Günstig ist eine

Temperatur von 70" C. Man entfernt jetzt Hie KrM-Iiflasche samt dem
Glasrohr und ln-deckt das innr re Bechergias nut einem Teller oder

einer MelallpiaUe, auf welche man Schnee oder Eis legt. Die Wolken-
bildung be ginnt sofort und kann, da die Glaswandungen vollständig

durchsichtig bleiben, bis zum Schlüsse eingehend studiert werden.
TT(nt die Wolkenbildung oder der Regen auf, so braucht man nur
den Deckel <'f\v;i< in dif IIöIim zu lieben und rasch wieder aiifztiselzcii.

UUi die Ersclieiiiuiigen in derselben Weise neuerdings einireleii zu st heii.

Die Wolken- und Regenbildung erfolgt solange, bis sich das

Wasser auf ca. 35** G abgekühlt hat. In besonderen Fällen beobachtet

man auf der Wasserflftche ein eigenartiges Krausein, das genau die-

selbe Form zeigt, wie wenn über einen See oder über eine gröfsere

Wasserfläche ein liefliger Sturm hinwegbläst.

Die Wolken in dem Glase bewegen sieh anfangs in anfserst

stürmischen Wirbelströmen von oben nach unten und umgekehrt.

Vielfach tritt eine kreisförmige Bewegung ein, und erst, wenn die Ab-
kühlung weiter yorgeschritten ist, beobachtet man an einzelnen Stellen

das Herabfallen von feinstem Staubregen.

Hof. Adami.
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Rezensionen.

Wio das Kind beton lernt! Ein Büchlein für Lehrerinnen.

Lehrer, Mütter und F>zieher von Fleinrich Janssen. Mil kirchlicher

Genehniij^ung. 1809. Druck und V^erlag der Missionsdruckerei, SteyL

Der Verfasser war vom kalh. Lehrv?rverband (Rheinland) beauf-

tragt, auf der Generalversammlung zu Elberfeld im Jahre 1897 einen
Vortrag zu halten über „das Gebet der Kinder". Daselbst konnte
wegen Zeitmangels das Thema nur in kurzen Zügen behandelt werden.
Der grofse Beifall veranlafste ihn, die Arbeit zu vervollständigen, mit

einer (iebelssannnlimg für die verschiedenen Altersstufen der Kinder
zu versehen und der Oflenllichkeit zu übergeben. Dieses die Ursache
des Erscheinens dieses vorlrelTlichen Büchleins, das mit 157 Seilen in

drei Teile zerfällt. Der erste Teil handelt vom Gebet in den Familien,

von welchem der gelehrte Slaalsmann und Schriflsleller Graf Joseph
von Maisire schreibt: .,Auf den Knien der Mutler wird das Kostbarste,

was es auf Erden iribt, gebildet." Dann folgt ein Kapitel über die

Notwendigkeil des (iebeles für die Jugend, welches die tägliche Nahrung
der Seele, ein Alendiolen des Geistes sein soll. Es wird dann gezeigt,

wie die Schule eine rechte Gebeisweise pflegen könne, wie die Memorier-
gebete behandelt werden sollen, und wie das Kind mit eigenen Worten
beten soll. Dann folgt die Angabe von geeigneten Kindergebetbüchern
und Erbauungslektüre und eine Einführung in die Betrachtung.

Der zweite Teil enthält Memoriergebete vor der Schulzeit für

kleinere Kinder und Gebete für die Unter-, Mittel- und Oberstufe der
Volksschule; der dritte Teil bietet noch mehrere Slofsgebete. Der
Ladenpreis <lieses sehr empfehlenswerten Büchleins beträgt 60 Pfennige.

München. Dr. J. Koegel.

Wie erziehen und belehren wir unsere Kinder wäh-
rend der Schuljahre? Für Ellern und Erzieher von K. H. Lciwe.

Hannover, Meyer. 1899. 3 M.

Das Buch ist zwar für die Volksschule und das Elternhaus be-

slimml und zeigt, wie beide vereint das Ziel der Erziehung und des
Unlerrichts verfolgen sollen : doch ist es auf so allgeniein giltigen

psychologischen, pädagogischen und methodischen Grundsätzen auf-

gebaut, dafs es auch für den (Jymnasialunlerrichl seine Geltung hat.

An vielen Stellen und Abschnillen bietet der Verfasser mil seiner
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reichen praktischen Erfohrang und seinem richtigen püdago^isclien

Takt auch für uns manche recht bolehrende und beherzigenswerte

Winke. Solche interessante Abschnitte fand ich p. 452 „Die Phantasie
eine Vorschule des Denkens" und ..Wann schadet die Phantasie dem
Geistesleben"; p. 54 ,,Wie geschieht »he Ciefühlsbildung"

; p. 70 Bildung

des sittlichen Urteils und des sittlichen W^illens*'; p 93 „Die Behand-
lung der Lesestficke"; p. 197 ,,Über das Lesen*'; p. 211 ,«Anleitnng

zum Aufsatzschreiben"; p. 306 ,,Vom Geschichtsunterricht"; p. 320
„Wie wird das Gedäclilnis unterstützt?" Aufser diesen angeführten

Abschnitten finden sich noch manche anregende und Irellendf Urteile

über Turnen, Erholung, Privatleklüre und viele Sätze der Psychologie.

Ich habe das Buch mit grofsem hitercsse gelesen.

Geschichte der Pädagogik und des gelehrten Unter-

richts im Abrisse dargestellt von Dr. Erwin Rausch. Leipzig,

Deichert. 1900. 2,40 .M.

£1(1 kurzes, praktisches Handbuch der Geschichte der Pädagogik,

welches die Entwicklung des höheren Schulwesens von den frühesten

Zeilen des .Mittelalters bis zur G^enwart behandelt. Trotz aller Kürze
ist jedoch der Geist und die wesentlichen Unterschiede der Zeil-

riciitungen sowie der Schulorsjanisationen deutlich und in prägnanten

Urteilen vorgetragen. Die eintlulsreichen und epochemachenden Päda-
gogen und Gelehrten nebst ihren mafsgebendcn Werken sowie die

mitwirkenden Färsten und Staatsmänner sind in befriedigender Voll-

ständigkeil angeführt, so dafs das gesamte Forschungsgebiet des höheren
Sclitilwesens in ^«einen fertigen Ergebnissen wie eine übersichtliche

Skizze vor unseren Augen lie^'-t. Das Ruch kann deshalb als He-
petitorium der Geschichte der Pädagogik und als Vorbereitung zum
pädagogischen Examen bestens empfohlen werden.

Wurzburg. Nusser.

<i. Cordes: Psychologische Analyse der Thatsache
der S e 1 )) s l er z i e h u n g. Sammlung von Abhandlungen aus dem
Gebiete der pädagogischen Psychologie und Physiologie heraus^'(>,rt>l)en

von H. Schiller und Th. Ziehen. II. Bd. 2. II. Einzelpreis: i,iO M.

Berlin: Reuther u. Ileichard 1898. 8'\ 51- S.

Nach einer längeren, im gegebenen Falle keineswegs notwendigen
Ausführung über den wissenschaftlichen Wert der Selbstbeobachtung
gibt Verf. einen Oberblick äber den zu untersuchenden Thatbestand.
„Erziehung" definier! t il die Thätigkeit eines Menschen (Erziehers),

welche eine nachhaltis^'e IJeeindnssung eines anderen Menschen (Zög-

lings) in der Art zum Zweck hat. dafs die psychischen Vorgänge und
ihnen entsprechende äul'sere Handlungen des letzteren einem dem Er-

zieher vorschwebenden Ideale entsprechen (wir würden vorschlagen:
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iiiö^'liclist ähnlich w erden i. Bei der Selbster/.iehung gellt diese Be-
einflussung von dern zu erziehenden Menschen selbst aus.

Als psychologische Voraussetzungen, also als das, was notwendig
da sein mufs, wenn Selbslerziehung möglich sein und wirklii h worden
soll, erweisi sich zunächst die Vorstj'llung von der Ki^'ciiait meines
bii^hcrig' n pi^yrhi^chen fl) ^rliehens. !)!• >(' Vorstcllun^r >ol/t >ii li zu-

samnien aus trinnei ungen an mein eigt.nes vorausgegangenes Urleilen

und Handeln, aus Erinnerungen an das verscln'eden geartete Verhallen

anderer und dem daraus hervorgehenden Bewußtsein des Unterschiedes.
— Die /weile V^iranssetzung ist, dafs neben der Vorsl«'llung meiner
gegenwärtigen Eigenart die Vorslelltmg einer anderen Art möglichen

Denkens und Handelns in mir vorhandr-n i<t. und weiterhin, dafs ein

V'ergleich zwischen beiden zu einer enlscliiedenen Höherwertung dieser

anderen Möglichkeit gefuhrt hat. — Die dritte Voraussetzung endlich

ist« dafe zwischen den beiden zur Wahl gestellten Handlungsweisen
für die höher geworlete entschieden, diese gewollt wird, womit der
Entsclilufs y.ur Selhslerziehung gegeben ist.

Der andere Teil der Abhandlung beschäftigt sich niil den die

Selbsterziehung ausmachenden psy«'hischen Vorgängen und den Gebieten,

auf denen sie sich dorchfähren lä&t, dem Vorsteliungs-, Gefühls- und
Wiliensleben, wobei neben manchen recht guten Einzelbeobachtungen
und trefTenden Bemerkungen zumeist bekannte Lebensregdn in bald

mehr bald weniger gel*'ln-ler Form vorgetragen werden.
Diese Abhandlung', für welche dem Verf. keine Vorarbeiten zur

Seite standen — die paar Seiten in A. Höf lers Psychologie blieben

ihm unbekannt und sind auch nicht viel wert — , war mit manchen
Schwierigkeiten verbunden. Sie soll der Vorläufer einer gröfseren

Arbeit sein über das gleiche Problem. Wir können diese Absicht des

gewissenhaften Verf. nur begnifs»'!). aber allerdings niehl fjanz ohne
Vorbeiialt. Er nuilslo seiner pn-ycholo^nselieu Hel.r;ichlun'fi; <'iiie breitere

Grundlage geben, müf^le sich vor allem aus jener unbiniiugten Ab-
hängigkeit von Wundt, dem er sich mit Haut und Haar verschrieben

zu haben scheint, losmachen. Er müfste sich mit Lipps, Ziehen,
M ü n s t e r b e r g , S i m m e I , C o r n e I i n s u. a. bekannt machen und
diirfte ebenso wenig die l'üngländer. Amerikaner und Franzosen aufser

Acht lassen. Und weitersliin m(>chten wir ihm für diese weiter aus-

greifende Darstellung raten geringere Vorliebe für Fremdwörter, mehr
Festigkeit im Gebrauch der Termini, weniger Schwerfälligkeit in der
Diklion schon aus Rücksicht auf seine Leser, von denen er billiger

Weise nicht verlangen kann, dafs sie ihm durch das Gestrüpp seiner

nnilisamen Ausdrncksweise sich nachkämpfen. Gerade im Interesse

der achtenswerten (iedankenarbcil , welclie Verf. in diesen Unter-

suchungen bethäligl hat, wäre es sehr zu bedauern, wenn ihre Ergeb-

nisse auf die Kreise der notgedrungenen Leser beschränkt blieben.
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A. Gramer: Ober die aufserhalb der Schule liegen-

den Ursachen der Nervosit&t der Kinder. Sammlung von

Abhandlungen aus dem Gobiele püdagot^ischer Psyclioiogie. lleraiiä-

gegeben von H. Schiller und Th. Ziehen. II. Band. 5. Hell. Einzel-

preis M. 0.75. Berlin. Verlag von Reulher u. Heichard. 1890. 8". :28 S.

Der bekannte Münclioner Nervenarzt F. G. Müller hat bereits

vor ein paar Jahren darauf hingowioson. dafs in gar vielen Fällen gesund-

heitliche Schädigungen unserer Jugend, für die man. Arzte wie Eltern,

die Schule verantwortlich zu machen pflegt, mit der Schule im Grunde
gar nichts zu thun haben, daCs sie vielmehr auf Kosten der von der
Schule immer und Immer wieder verbotenen Kneiperei zu setzen sind,

die viele Eltern und mancher zartfühlende Freund der Studenten so

unschuldig linden, dafs sie es fiir ui^begreiflich, ja für herzlos lialfcn,

wenn die Schulleitungen ihr entgegentreten. Das war ein ehrliciies

Wort aus dem Mund eines Mannes, der selbst ein flotler, vielleicht

manchmal sogar ein etwas sehr flotter Gymnasiast gewesen ist, aber

gerade daduidi das Studentenleben genau kennen gelernt hat und
dem s])ä!oi" au( Ii soiuc Wissouselial'l und seine Erfahrung als Arzt

gar oll (iciegriiliril g^'lioten haben, noch weiter die Kehrseileu des

Studentenlebens und ihre lang sicii hinziehenden, von den meisten

Beobachtern übersehenen oder mifskannten Folgen zu betrachten.

Ein anderer Arzt, Schmidt-Monnard (Halle), weist in seiner

Untersuchung über ,,Die chronnche Kränklichkeit an mittleren und
höheren Schulen", obwohl er, wie es scheint, der Schule ziemlich viel

Kiiitlufs in dieser Richtung beimifst, ebenso entschieden auf die

(ielahren hin, welche der Gesundheit des heranwachsenden Geschlechtes

auCserhalb der Schule drohen.

Zum Gegenstand eines eigenen Schriftchens endlich machte dieses

Thema Prof. Gramer in Göttingen. Sehr abweichend von so

vielen Hausärzten, w'elche wie die meisten Laien die Mitwirkung der

Schule am Entstehen nervöser Schwächezuslände übersc liät/eu. hc-

kermt er ganz ollen, dafs er nicht e i n e n einwandfreien Fall gellnulen

habe, bei dem die bestehenden Symptome lediglich auf Schädigungen

durch die Schule zuröckwiese/i. Und obwohl in der letzten Zeit gerade

über diese Frage so viel und oft in so beweglichen Worten geschrieben

und ge>j)r()fhen worden ist. so nnifslen doch im Jahre 1 883 West-
phal und Virchow in einem olliziellen (iulachten icf. Eulenburgs

Vierlcljahrschrift für gerichtliche Medizin Bd. XI. S. 351 IV.) erklären,

dafs die Sache noch keineswegs spruchreif sei. Die Thatsache, da&
die Zunahme der Nervosität bei Kindern sich nur für grG&ero Städte

wirklich nachweisen läfst trotz des t)rli<>hlen Sehlagwortes vom nervr»sen

Zeitalter, legt den Gedanken nahe, lial's es aufserhalb der .Schule

liegende Ursachen sind, welche diese Steigerung der Nervosität herbei-

führen.

Nach der Definition von Neurasthenie, Hysterie, Nervosität, die

freilich psychologisch kaum genügen dürfte, zählt Verf. die wichtigsten

Ursachen auf und zwar zuerst die endogenen oder inneren: erbliche
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Belasliing, deren Überschätzung durcli Jenny Koller slalistisch nach-
gewiesen ist, Zeugung im Rausche oder sonstigen SchwächezuslArnJen,
intraulinevc Einwirkungen, dann die exogenen oder äufseren: Kinder-
krankheiten, ihre oft so ungeschickte Behandlung durch die Eltern,
Wirkung von Schrecken, Angst, Schlägen, Stölsen u. dgl., Wucherungen
im Nasenrauni, unzweckmäfsige körperliche wie geistige Nahrung oft
infolge der Eitelkeit, Unachtsanikeil, Bequemlichkeit der Eltern, end-
lich Onanie, deren Schädlichkeit gleichfalls von Laien und laienhaften

Ärzten vielfach überschätzt wird.

Aber die Schrift tadelt nicht blofs: sie zeigt auch die Mittel und
Wege zur Besserung der entstandenen Schäden wie zur V'ermeidung
neuer und weist auf die Bedeutung der Klassen für Geistig-Zurück-

gebliebene, der Schulärzte, der Ferienkolonien hin. Den Schlufs bildet

ein reichhaltiges Verzeichnis der einschlägigen Literatur.

Wir legen die Lektüre der verdienstvollen Broschüre jedem ans
Herz, der mit der heranwachsenden Jugend zu thun hat. Es wird
sie wohl niemand lesen ohne Nutzen, ohne Gewinn.

München. Max Offner.

A. W ebner. Die Glocke, ein Symbol menschlicher Vereinigung.

Darlegung des Gedankenzusamnieiihangs des Liedes von der Glocke.

Mit Originaltext. A. Wehner. Leipzig. 8". 75 S. Preis 1.60 .M.

Der Verfasser hat sich die Aufgabe gesetzt, im Anschlufs an
eine Bearbeitung des Liedes von der Glocke nach philosophisch-

ustheti.schen Gesichtspunkten Schillers von K. Wenzig (Programm des
K. W^ilh.-Gymnasiums zu Breslau 1893/04), einer bisher mehr ein-

seitigen oder wenigstens nicht genug gewürdigten AulTassung gegen-

über den Nachweis zu erbringen, dafs das Lied von der Glocke als

Kunstwerk einen inneren Godankenzusammenhang besitzt, der es in

fortlaufender Gedankenentwickehmg als ein einheitliches Ganzes hinstellt.

Zu gründe liegen nmfs eine Idee, aus welcher der Zusammenhang <lor

Teile organisch hervor wächst, und diese Idee, durch w'elche die ein-

zelnen Betrachlungen untereinander nicht als willkürlii h und äufserlicli

verknüpft, sondern als organisch zusammenliängend und gegliedert

erscheinen und auch ihrerseits ein Ganzes bilden, liegt eben in der
sinnbildlichen Bedeutung der Glocke selbsl als des Symbols der mensch-
lichen Vereinigung überhaupt.

„Der Dichter schaut im Bilde des Werdens der Glocke das

Werden derjenigen menschlichen Gesellschaftsform, die ihm als Ideal

vorschwebte."

Der Nachweis hiefür wird durch eitm ausführliche Analyse des

Gedankenzusamnietihangs erbracht, der aufserdem noch eine Haupt-
übersicht der textlichen und logischen Gliedenmg in Form einer

Tabelle beigegeben ist. Ist auch in vielen anderen Schriften die

dichterische Einlieit und Kunstform dieses „unerreichten .Musters eines

di«laktischen Gedichtes" schon (Hier und besonders auch ausgehend
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von L'iner älinlichon Grmididoe von M, Evors ') hinreichend gewiirdigl

worden, so ist doch diese vorliegende Arbeit einer ganz besonderen
Beaclitiing und Enipfelihing wort, insolern sie nachzuweisen sucht,

dafe dieses Gedicht „als ein natürliches Glied in den Kreis jener

Dichtungen tritt, in denen Schiller von den »Räubern* bis zum
„Wilhelm Teil" seine Gedanken über den Staat, den BegrifT der Frei-

heit und die Entwickelung der menschlichen Kultur auszudrücken sich

bemüht hat."

Auch die angeschlossenen einzelnen Gedanken und Sprüche ,zur
Vertiefung und Anwendung* sind erläutert und gewürdigt im
Lichte der eigenen Anschauungen des Dichters in seinen philosophisch-

ästhetischen Schriften.

Einem anderen mehr praktischen Zweck dient die Bearbeitung des

Liedes von der Glocke von Fr. Wegener, Gotha, F. A. Perthes 1897.

Die>tH)0 ist aus der unmittelbaren Behandlung des Gedichtes in

der Scliule hervorgegangen und zunächst wohl für Mädchenschulen
bestimmt. Die Darstellung beginnt mit der jetzt kaum mehr zu um-
gehenden Beschreibung des Glockengusses, der durch verkleinerte

Abbildungen der bekannten gleichfalte im Verlage von Perthes er-

schienenen Reln'schen Anschauungstafel für den Glockengufs veran*

schaulicht wird. Die nun folgende Behandlung der Meistersprüehe

und der an diese geknniiftiü Retrachttmgen. teils in schlichten Fragen
teils in Fragen und biiiidigeii Antworten sich bewegend, und die ein-

gestreuten kleineren von den Schülern selbst gefertigten Aufsätze

machen ganz den Eindruck einer wirklichen Unterrichtsstunde und
euies lebendigen Wechselverkehrs zwischen Lehrer und Schülern.

Auch die übrigen kleineren Abschnitte über die Gliederung, die Zeit

der Enlstehunpr und die Hedeutung des Gedirlit^s. sowie über die

Anwendung der echt dichlerisclien Mitlei entsprechen den angegebenen
Schulzwecken vollkommen. Das Lluchlein lälst sich mit gutem Erfolg

auch in vorgeschrittenen Oberklassen der Volks- und Bürgerschulen

verwenden.

Wörzburg. A. Baldi.

G r e I f M a r t i n , General V o r k. Valerländisches Schauspiel

in 5 Aufzügen. Leipzig (Amelang) 1899. 67 S.

Der rus^sische Feldzug Napoleons, wohl die grofsartigste Tragödie
in df'r Geschichte der Neuzeil, ist darum für die Dichtkunst noch kein

\\ ii klicii geeigneter StolV: er ei^Miet sicli vielmehr zu einem grofsartigen

liiiilergrund einer Dichtung. jNicht welthistorische Ereignisse an sich,

sondern ihre Wirkung, ihr Eingreifen auf einen engbegrenzten Kreis

von daran Beteiligten lassen sich erschöpfend darstellen. In diesem
Sinne hat M. Greif zum Helden seiner neuesten Dichtung den General

^) Im 9. BSndchen der Sammlung : Die deafsehen Klassiker von Kfienen
ond Evers.
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^Ork gL'Miadit. (Ion iiiiihollon VerLiiihaicr der Küiivonli(ni von 'l\iu-

roggen, dessen schlichte (jlröfce und markige, von unentwegter i'llicht-

treuc durchdrungene Gestalt uns stets eine teure Erinnerung aii die

Helden der Befreiungskriege bleiben wird. Bei seinen liistorischen

Vorstudien kam dem äufserst gewissenhaft arbeilenden Dichter neben
anderer einschhifriger I>ileratur wio dem Tagebuch des Majore von
Seydiitz. iiislx'sonden» das imirassentie /.w eii)andige Werk .1. G. Dioysetis

(Das Leben des FeldinarscliulU tJralen Vurk v. Wartenburg, Lpz. 18*jÜ)

zu statten.

Die Handkuig lies Stückes niuCste sich, entsprechemi d<'m Charakter
des Helden, sehr einfach pestalten. Wir sehen York mit innerem
Widerstreben, aber seiriei- rMlidit gelreu als Konnnandeur des preii-

r<is( hell Hilfskorps aull)re( lieii (I. Akt); wir bemerken das gespannte

Verhaitiiis zwischen den Preuisen und Franzosen, das bei Gelegenlieil

einer Generalstafel bei Marschall Macdonald veranschaulicht wird (U.A.):

wir erfahren die vertragswidrige Behandlung der Preufson hinsichtlich

ihrer Verptleguiip dureh gewissenlose Agenten, wir hören die erste

Nachricht" von Napoleons ('npIfH k . sehen aber zunächst York taub

gej;er!Über <lein Ansinnen der Verralen-i illl. A.); wir begegnen ihm

nucltmuls bei Macdonald und sehen Ilm nacii Finpiang des genauen
Berichtes über die entsetzliche Katastrophe der grofsen Armee zum
Rfickzug bereit: da, als der mißtrauische Macdonald Yorks Korps
trennt, als dieser, die Nachhut bildend, durch die Hussen abgeschnitten

wird, als Clausewitz, der russische Abgesandte, die ,Konvention' nn-

bietet . schlägt York nach kurzem .Schwanken trotz des Fehlens dui

königlichen Ordre ein und sieht seinen Schritt allseilig mit Begeisterung

aufgenommen (IV. A.). Das durch diese eigenmfichtige Handlung über

seinem Haupte sich zusammenziehende Gewitter verzieht sich bald

durch das EinlretVen des k^'l. Si hreibens, welches das Vorgehen Yorks

bilUgt; so «Mscli.'int op als der Ib id. drr mit Tu r;)}ir seiner Stellung,

vielleicht si inrs Li ju ns, das ZeicliLii zum allgemeinen Aufstand gegen

den Bedrücker Kuropas gegeben hat (V. A.).

Man wird unschwer erkennen, daCs die Handlung des Stückes

last zu einfach ist als dats sie 5 volle Akte zu föllen vermöchte.

Daher wurde sie vom Dichter durch allerlei stimmungsvolles Beiwerk
verluänd, insbesondere durch eine Nebenhandlmig. die den Frauen
/.n-:' wirken ist. die entweder mit dem (beschick des Helden innig ver-

kiiuplt sind (Yorks Gemahlinj oder von ihm gegen unlautere Absichteu

nichtswürdiger Franzosen geschützt werden (Wilhelmine« die Braut

des in russischen Diensten stehenden Majors Tiedcinann).*) So er-

scheint der (Iharakler des Helden um menschlich edlo Züge bereichert.

Wenn er sich trotzdem nichl zu solcli Iragischer Höhe zu erhoben

VfTJiia^', dals er seinem Yorbilde Wallenslein. das dem Leser bei der

Lektüie unwillkürlich vorschwebt, an die .Seite treten könnte, so liegt

der Grund hicvon weil weni(?er beim Dichter als an dem etwas

') Auch in .li. M ti N. l.i ii/.ii^ren tol^Mt- iler Dichter fast immer historischen

Spurten, so dxfs um << hr w< nii;e8 freie KrfilidunK, das meiste hingegen ans konst*

vull konzentrierten KiuzcUieiten besteht.
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spröden SloIVf. Iiiunorhin aber bleibt oino solcln^ Fülle des Seliöiien

und Wirkungsvollen, dafs die Diehlung iiire Wirkung: auf jugendliche

Geniüler, die sich au der Ileldenzeil unserer Befreiungskriege erheben

wollen, nicht verfehlen wird, und darum denselben zur Lektöre warm
empfohlen werden kann.

Mfinchen.
_^ _ Dr. J. Menrad.

Edm. Behringer, Burschenfahrten, gedichtet und den

Waisen des Spessart gewidmet. AschafTenburg, Krelisscbe Buch-

handlung. 1900. Pr. 1 M.

Der bekannte Heliandforscher und Dichter bat uns neuerdings
'

mit einer der eilelsleii (J;iben «einer Muse erfreut, welche namentlich

für den weilen Kreis seiner Freunde. Bekannf(>n und Schüler dadurch

noch wesentlich an Interesse gewinnt, dal's darin der Dichter selbst

so ganz, wie er leik)t und lebt und sinnt und singt, in seiner

imponierenden und doch wieder lieblich anmutenden und anheimelnden
Individualität, gepaart mit kdsUicliem Humor und dem Eindruck un-
verwüstlichen Jugendniutes. vor den Leser tritt. Die Schöpfung könnte

auch .ein Dichterlebeii" oder richtiger .,die schönsten Tage eines

Dichters'" betitelt sein; denn der darin aultrotende „Wallher" ist kein

anderer als der liebenswürdige Sänger selbst, auf dessen ganzer

Lebensffihrung nicht minder als in seinen Liedern selbst ein eigen-

artiger poetischer Zauber ruht. In reizender Kombination von Wahr-
heit und Dichtung schildert uns Behringer in seinem neuesten Werke
zunäcliai >''in heiteres Studentenleben an der ahua luater in Bonn,

wie er duiL in freundschaftlichem Verkehr mit dem kongenialen Sim-
rock, dem Forscher «nach dem Geiste der Germanen", mit dem
Pceiheitskämpfer Aschbach und dem Denker Brandis mit Dahlmann,
einem .Hünen an Körper und an Geist", und vor allem mit dem edlen

Arndt, .den die Treue unsterblich macht", „die Lücken seines Wissens
füllte'". Dann verrät er uns, wie die Wanderlust ihn erfafsle und wie

er als tahrender Säuger in) besten Sinne mit Dergsack und Zither,

Homer und Nibelungenlied auf dem Rucken die Gegenden am lieder-

und Sagenreichen Rhein, an d(^r .Mosel und in der wilden Eifel durch-
mafs. wobei er allabendlich bei Sang und Saitenklang trotz magerer
Börse stets liebende Aufnahme und fröhliche, dankbare Gesellschaft fand,

auch wenn er sicli statt in ein (Jasthaiis einmal in eine Privalwohnung
verirrte. Dabei kommt auch bei jegliclier Scene und Begegnung der

unbeschreibliche Seelenadel des sangfrohen Wandersroannes sowie seine

warme, liebereiche, nimmer rastende Menschenfreundlichkeit in der

glücklichsten Weise zum .Ansdnick. Dafs die alll)ekannten Vorzüge
Behringersclien l)i< lilt>ns : .Meisterschatl in der Gestallung der Erzählung,

wunderbare Belierrsclmng aller sprachlichen Heize uud Schönlieiten, eine

seltene Virtuosität in der Behandlung von Bildern und Gleichnissen,

auch das jüngste Produkt seiner Muse auszeichnen, sei nur nebenbei er-

wähnt. Schreiber dieser ZeiliM). der einst Melegenheit hatte, vi^l mit di ni

Dichter persönlich zu verkehren, konnte die .Burscheniahrten" nicht
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mehr w eglegen, nachdem er sie zur Hand genommen, sondern niufste

die Lektüre in einem Zug vollenden. So mag es manchem Freund und
Bekannten des Verfassers bei diesem kostbaren Selbslporträl ergehen.
Und >o wünschen wir diesen Liedern weitere frische, fi öhli« ho WniKier-
fahrl ihirch alle Gegenden und Gaue, soweit deutscher Sang und
deulsciic Zunge klingt.

München. _ Dr. J. Straub.

Fink J, Di cht er Worte. Münclien ISDÜ (Schöpping). 167 S.

Preis i;30 M
Das hübsch ausgeslaltele Büchlein bringt uns einen Citaten-,

richtiger Gedankenschatz, zu dem weit mehr als hundert Dichter aller

Zeiten und Nationen beigesteuert haben: Ich zahlte gegen 70 deutsche

Schriflstellcrnanien, 11 jrici hische, 10 römische, 7 französisciie. 3 italie-

nischf". 2 spanisc he eh-. Wenn schon diese Aufzählung einen an-
erkcnnenswiMtcn Sainint'ilU'ii's und erstaunliche Heiesenheit des Verf.

bekundet, so behagt uns noch niclir die übersichtliche Gruppierung;

die Citate sind sorgsam nach den Hauptbegriffen gesichtet und zwar
sind diese HegrifTe isoweit nir)^'li<li ) als Gegensatz])aare zusammen-
gestellt, z. Li. Freund-l-'eind, Glück-Unglück; ferner sind sie der Bequem-
lichkeit hall)er in alphal)etischer Ordnung vorfjet'ührl . Schon durch diese

Einteilung unterscheidet sich Finks Büchlein von landläutigen Cilaten-

büchern .geflügelter Worte'. Was der Verf. itn Vorwort als Zweck
hinstellt, ,2ur Betrachtung eines Begriffes nach verschiedener Rich-
tung Veranlassung zu geben', ist ihm wohl gehuigen und mit Interesse

finden wir teils gute Bekannte teils seltene Fremdliri^ji' nii! ihreji

F'undstälteri. Im einzelnen bemerke ich fol^M-ndes: Bei Vergils r.il.it

(Georg. 1, 145) .labor omnia vincit
|

iinprobus* halte dies improbus
wohl einer Erklärung («unverdrossen') bedurft; bei dem Citat desselben

Dichters S. 71 wflrc das Subjekt (Dido) in Klammer beizufügen ge-

wesen. Sind Verst ni ht vollständig citiert, so hätte sich dies durch
Voransefziing eines Gedankenstrichs andeiilen lassen. Wiederholungen
sind d(Mn Verf. trotz seiner Versicherung in der Vorrede doch mit-

unter passiert (S. Du. 17 |zwei Sentenzen], 10 u. 1 11, 2ü u. 35, 61 u. 60,

88 u. 90, 96 u. 118); auch hat sich eine Anzahl von Druckversehen
aller offenkundigen Sorgfalt zum Trotz eingeschlichen.^) Manchmal
h'dte man ein Citat unter einen andern Titel stellen können, z. B.

die Sentenz S. 78 /n .Gr l.!'. die S. 106 zu ,Muttersprache'. Leicht

wäre die Sanmilung zu erweitern : so sähe man (mter , Mitgefühl'

gerne das unsterbliche Wort der Anligone ,oi'fo< (jvvt)(,^eiv . . oder

S. 39 das äschyleischo (Ag. 167) .näf^ft ftät^og* oder S. 24 den Eraft-

') S. 7 'ff/'r It* ttytt.'hii, to'/.nnuii, 11 Trier'. 1'» Marti;il, Gescliioke 32 H<<r.

od. 4, 11, iiü, Ü.'iX »dlige f. redliciie, 40 ricordarsi, 41 Gefundoes, 5U Koiuma
nanh summus. 60 «V*p»'!,-r»i/ff/. rnunfu\ (51 ioyot; 04 Komma nach arma^ 89 ro
/.y.>c. in^.)/. 'M i-j'-^i'-:. !)2 Ov. irist.':;. 4. 2\ 1»:^ prt'iHt. 101 illal.atiir. IKi .rV/

ftd'ü.tu ^aüo; 117 icxi f ihnti: 120 hau. 121) \V:«s Ut die Mehrlu-it V Mehrheit ist

der Unsinn, 14U dynl^hp', l-Ü sotterra, 157 fyfotoif, iattft ideiy d', uiUulyriity,
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Spruch Shakespeares (K. Lear I, 4) .Uodankbarkeit, du marmorberz'ger

Teufel . . u. s. vv.

Finks Büchlein erföllt nun für die Schule einerseits den Zweck,
zur Topik ethischer Gedanken eine werlvolle Beisteuer gegeben zu

haben, andrerseits bildet es ein anregendes Muster für strebsame

Scliüler, wie sie sich hei ihrer Lektüre selbst einen Gitalenschatz an-

legen können. Aus (hesen (Iründen kann es zur AnschnfTung an den

Schülerbibliotheken der nnttleren und oberen Klassen warm enipfühlen

werden. Auch der Lehrer wird nutzbringend die gesammelten Gold*

kömer gelegentlich zu verwerten wissen.

München. Dr. J. Henrad.

Hermann Auer, Schulgrammatik der deutschen Sprache

für die unteren und mittleren Klassen höherer Lehranstalten. 2. Aufl.

Stuttgart, W. Kühlhammer. 1898. 204 S.

Der Verf. behandelt nachemander Lautlehre, Wortlehre und Satz-

lehre in systematischer Gliederung und gibt im Aiilianj,'e noch einen

gedrängten Abril's der Verslehre und der Poetik; der üebungsstofT ist

in der zweiten Aufl. erfreuUcherwetse „vom grammatischen Teil aus-

geschieden und dem Lehrbuch angehängt worden".
Innerhalb des systematischen Aufbaus des Ganzen verfUirt A.

induktiv; mnn niöchle wntischen , dafs er praktische Erwägungen da
und dort noch mehr hällc durchbrechen lassen. So wäre es ein

praktischer Vorteil, wenn eine elementare liehandlung des einfachen

Satzes an der Spitze stünde : Regeln wie § 24 oder § 41 rufen laut

genug danach, und in § 52 sieht sich der Verf. selbst genötigt, in die

Satzlehre vorzugreifen. —
Die Neigung des Verfassers zu streng lehrlitiftem Schematismus

ist der Fassun«? der Regeln vielfach zu gute gekommen : manche sind

wahre Muster von Klarheit und Schärfe. Anderseils aber liefs sie ihn

manchmal verge&sen, dals er zu deutschen Schülern spricht, die die

Volksschule hinter sich haben, und vor denen man also schon mit
einiger Vertraulichkeit von der Mutterspra« he reden darf. Statt dessen

ist ihnen z. B. S. 17 die Deklination des best, und des unhest. Art. in

nackter Vereinzelung vorgedruckt; S. wird ihnen ein durchgeführtes

„Parailigma" f. die Dekl. der Ordnialia gebolen, nachdem sie doch
schon über die des attr. Adj. eingehend belehrt sind. Ahnliches
findet sich in der Lehre vom Pronomen und ganz besonders bei der

Behandlung des Verbunis. Ganz unnötig ist doch z. B. für Deutsche

die Unterscheidung einer ungekürzten und einer gekürzten schwachen
Konjugation (warte — wartete — gewartet gegen lebe — lebte —
gelebt : S. 69) oder die seilsame Angabe (S. 7üJ, dais der Inf. l'räs.

Akt., das Part. Prfis. Akt und der Konj. Präs. Akt. von der 1. Pers.

PI. Ind. Präs. Akt. abgeleitet (?) würden; und Imperative wie „werde
gebunden" (S. 82) oder so ungeheuerliche Partizipien wie gelobt

werdend, gelobt wonlen seiend" 'S. 7.')! fristen ihr Schattendasein

doch auch nur um des lieben Systems willen.

mttn f. d. OynmMiilidiiilir. XXXVI. Jthrg. 2ci
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Auräerdein mag über Fassung und Inhalt der Regeln
noch folgendes bemerkt sein :

Gewagt ist die Behauptung S. 1 : Der Mensch spricht und schreibt

in Sfltzen ; ebenda sollte angegeben sein , dafs manche Buchstaben
keinen I.aut bezeichnen; S. G, Z. 8 slelil ^Vorsübon" sl. ,Bo?;liminungs-

wörter", Z. 13 ist beizufügen: ferner in zusamnienges. Wörtern das
Grundwort. § "».

1, b, 2 und 3 kann einfacher zusanimengefafst werden
(etwa : In abgel. Wörtern bleiben die Vorsilben für sich, alles übrige

wird nach Sprechs. getrennt). — S. 9: At>ftnderung f. Deklination

scheint nicht glücklich. S. 10 trilt als Unterscheidungsnierkmal der
Konki( ta und Abslrakta leider wieder die sitinl. Wahrnehmbarkeit auf;

S. \-2. letzte Z. n. rechts ist beizufügen: und diese Handlung selbst.

S. 14, Z. 10 nach Artikels einzuschalten: oder an anderen Wörtern
des Satzes; S. 14, Z. 7 v. u. fehlt nach Sorten: oder Stücke (Teil-

mengen), Z. 4 V. u. stünde statt ganze besser: unterscheidlMire ; § 15, 2
wäre statt Unkosten naturlicher Kosten gesetzt, g 15, 3 könnte Dorn
beigefügt werden. § 15, 4: Erde hat auch den echten Plural: Erden;
Vorsichlsmafsregeln kann man doch kaum als „besondere Pluralform"

von Vorsicht bezeichnen. — Es ist unzulässig, alle Feminina, welche
nicht nach der starken Deklination gehen, zur gemischten zu stellen,

wie A. thut (S. 19 f.); ganz verkehrt ist die Regel auf S. 20: „Bei
der gem. Doki. kommt dov Tmlaut nie vor'* [natürlich, da docli der
rUnal iiii r stets schwache Bildung hat'.J, „daher (?) sind folgende Mehr-
zahlen falsch gebildet: Böden, Bögen" u. s. w. (Also wäre auch ,,tJärten"

falsch Y) — S. i20, Z. 5 und 4 v. u. des Genitiv, des Nominativ. — Z. 13 f.:

dafe das s in Ausdrücken wie „bei Wagners" nicht Zeichen des
Plurals, sondern des Genitivs ist, beweist' doch die fast ausschliefelich

übliche Artikellosigkeit. — Im letzten Abschnitt des § 20 wäre über
.,Herr" vor Namen und Titeln noch mehr zu sagen. — S. 23 fehlt

l)t'i Atlas der l'iural Atlasse 1. d. aixlfic Bedeutung ; nachher erscheint

,. Excellenz" als männlicher Persuueiuiame; Kegel ist kein Fremdwort
i. e. S. — Die Unterscheidung konkreter und abstrakter Adjektive

(S. 24) ist m. £. wertlos, die Konstruktion einer gemischten Deklination

des Adj. (S. 2(1) sogar verwirrend. — Die Regel S. 27, Z. 13 f wurde
besser mit der entspr. Begel auf S. 28 zusammengezogen werden und
dann lauten : Wemi (Miiem Adjektiv ein stark dekliniertes Bestinnnungs-

wort unmittelbar vorangeht, wird es schwach dekliniert, sonst stark.

S. 28, Z. 35 wfirc die vorherrschende Form „uns elende Männer**
vorzuziehen. — S. 31: Den Positiv als 1. Steigerungsstufe zu bezeichnen»

ist unh>uM-< Ii ; if wann l)ezeichnet der Komparativ auch einen

niedereren und d. Siip. den niedersten Grad V S. 31^ (vergl. S. 118):

Der Akkus, des Mai^t (Jewiehtes u. s. w. kann nii hl als Objektsakk.

bezeichnet werden. Bei den Adj. mit (Jenitivobj. vermifst man teil-

haftig und voll. — S. 35, Z. 4 ist hinter Zahl einzufügen : oder Ord-
nung. — S. 38: Die Pronoiiiinaladverbien stellt A. überall unter die

Fürwörter. — Der beste deutsche Terminus für das pron. rel. ist

m. E. he/.ieliendes Fürwort. .. Wechselbezüglich" wird S. 41 für

reciprok, S. 4Ü für korrelativ gebraucht. — S. 4:2 : Aus prakt. Gründen
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würden die Possessivpronomina wohl besser in die nrsprfingllchen

(ohne und mit d. best. Artikel) und die al}geleitelen (stets mit dem
best. Arf.) eingeteilt. Dann könnte ninn an Stelle der uitp:liifk]irh

gefal'slen Anin. 3 auf S. 4:^* nnd der teilweise unrichtigen Tiegeln 1)

und 2) ebenda etwa folgende Vorschrift setzen : a) die ursprünglichen

ohne den best. Art. werden wie der xinbest. Artikel dcldiniert und
stehen teils attributiv (unmittelbar vor oder hinter dem Beziehungs-

wort), teils prädikativ, b) Die ursprünglichen und die abgeleiteten

mit dem best. Art. gehen nach der schwachen adj. Dekl. und stehen

teils subst., teils attributiv (v. Beziohung.sworte getrennt), teils prä-

dikativ. — S. 44 unten könnte noch dushalb, deswegen, indes an-
geführt werden. — 45 unten steht fftlschlich : die rel. F. bez. sich auf
e. Subst. oder Pron. im vorhergehenden Satze zurück. — S. 47
Anm. sollte angegeben sein, dafe die Genitive welches, welcher in der
(seltenen) altrib. Verbindung mit e. Subst. gebraucht werden müssen.
— Dem Vei böte auf S. 48 : ,,was für ein" und „was für" dürften

nicht getrennt werden, widerspricht der Gebrauch guter Prosaiker. —
Sehlecht deutsch ist die Wendung: Die unbest. . FQrw. bezeichnen

0. Person od. Sache, die nicht bestimmt angegeben werden will.
— S. 51 : gelingen ist kein unpersönl. Zw. — Die in der Mitte der
S. 53 angeg. Ansspracheunterschiede sind zu wenig allgemein, um in

ein Schulbuch zu gehören. — S. 53, Z. t) v. u. sind die Worte: ,,und

daher zu d. iuLr. V. gehören" zu streichen. — S. 58: Das „genus
verbi** durch ^.Geschlecht" wiederzugeben, empfiehlt sieh kaum. —
S. 60, Z. 6 V. u. ist beizufügen : (Eigentliches Präsens.) — S. 61, Z. 17

und 18 mufs es statt ,.ist" und ,,beginnt" heifsen : „war" und „begann".
— Z. 4 V. u. ist zu streichen und dafür in der vorherg. Z. hinter

„Präsens" einzufügen: ,,oder im Futur". — S. G2, Z. Iii v. u. ist

beizufügen : (Relatives 2. Put.) — S. ij.i : Die von A. angenommene
Verteilung des Kondizionalis ist sehr anfechtbar und für den SchQler
verwirrend. S. 7u : Rei ..schleifen" fehlt die Bedeutung « schleppen.

S. 74, Z. 12 ist nach derjenigen" einzusetzen: intransitiven. — S. 75:
Wohl nur in Schwaben kann man bei sitzen, stehen, liegen auch
,,wohin ?" fragen. — S. 76 Anm. Ausnahme : siehe. — S. 80 : Für
Anm. 1 ist das Mittel der Betonung nicht genug ausgenützt. — S. 85
ist das Part. Prfis. „regnend** zu streichen; denn nur das persön-
liche „regnen" hat diese Form. — S. 86 : Bei „stehen" fehlen die

Formen mit u und ü. — In 71, II sind Verbindungen von Adv.

mit Fräpos. oder n)it andern Adv. streng genommen nicht zulässig

(ebensowenig wie auf S. 95 Verbindungen wie „bis dafs", „um zu"

u. dgl. rn.) ; unter c) waren auch die des Grades zu begreifen ; neben
„gut** fehlt „wohl". — S. 89: die Fassung der Anm. 1 ist tadelhaft.

— S. 90: Neben „eher" konnte «bälder", neben ,am häufigsten"

, .meistens" angegeben sein. — Anm. In „zu untersl, zu oberst, zumeist"

Stetken doch keine ursprünglichen Adverbion ? — Anm. unten : Man
kann nicht sagen, dai^ Präp. mit Adv. „zur näheren Bestimmung"
verbunden weraen. — S. 91 : Die Präpos. „entlang" steht am besten

mit Akkus, oder Dativ. — S. 92 unter 2) ist beizufügen : „aber nur
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in Beziehung auf Sai lmainen". — S. 93 : Auch bei den Konjunktionen
hätte sich, wie sonst, die Unterscheidung von eigentlichen und un-
eigentl. empfohlen, ebenso wieder bei den Inteigektionen (S. 96).— S. 94 : Die kopul., adyers. und kons. Konj. rerbinden auch Satz-
teile, nicht blols Sätze. ~ S. 05. Z. 1 1 niufs es „komme" heifscn st.

„käme". — Korrelative wie „damit — womit'* kann man niclif als

Konjunktionen bezeichnen. — S. IKS, § 81 : Zwischen wund und winden
besteht kein etym. Zusammenhang. § 82 : Berafling gehört unter a) 1.

S. 100: unter „nr** darf Urlaub niclil wohl fehlen. — S. 102 w ird

Füchsin = „weihlif In - Geschlecht des Fuchses" gesetzt (Ausdruck!);

nach Jein" vormilst man ^ling". — Unlogisch sieht auf S. 103
u. ff. öfters ^PjL'^ain" st. Thätigkeit oder Zustand oder Gegenstand.
— S. 105: Verbessern gehört nicht hiehor. — S. 107: Statt der
Unterscheidung von unmittelbaren und mittelb. Zusammensetzungen
würde sich die von eigentL und uneigentl. wohl besser empfehlen.
— In der Satzlehre heifsl es S. 110: „Ergänzungsfragen, welche einen

ganzen Salz als Antwort verlangen"; wenn dies der Fall wäre, dürfte

man sie nicht Ergän/.im<f^sfr. nemien. — S. 114; Dafs nach Kollektiven

mit plur. partiliver Apposition das Prädikalsverbum „gewöhnlicli'*

auch im Plural stehe, Ifikt sich nicht behaupten. — S. 118, Z. S u.:

„zu lösen" ist kein Objekt. — S. 121, Z. Ifi v. u. : „in dem Garten"
ist kein Adverbiale. — S. 124: Die [Regeln a) und b) können znsanimen-
gezoo:en werden : ./)bj. und Adv. haben ihre Stelle hinler dem verbum
linilum". (Entsprechend aurli Ifli. IV. a) und b). Die Kegeln e)

bis g) sind ziemlich wertlos. — S. l^'J, letzte Zeile: besser „gehe"
als „ginge" (u. ä. öfters.) — S. 132, § 106: Den Prftdikatssatz „was
ich gewesen" kann man nicht durch „das Gewesene" ersetzen. —
Die abhängigen Fragesätze erscheinen bei A. nur unter den Objekl-

sätzen ; bei den Sul)it k(<- und Attribulsälzen werden sie vermifst. —
S. 135, Z. 11 v. u. wurde stall „geträumt habe" besser ,,träumte"
stehen. — S. 137, Anni. : Hinter „Fragesalzes" ist einzuschieben

„oder Wunschsatzes**. Die vergleichenden Kondizionals. sind in § 109
übergangen, während sie dann in § 1 1 0. 3 auflrelen. — Trolz § 56
wäre nach 110 die Einfügung der wiclilijjsten Regeln für die Wahl
der Tenjpora in Nehens. erwiitisclit. — S. 143: Reim „slulengliedrigen"

Satz wäre eine Warnung am Platze. — S. 158: Die gegebene Charak-
teristik der „Knüttelverse** ist anfechtbar. — Man kann nicht sagen,

die lyr. Poesie ,fSchiidere** Empfindungen. — Ganz verunglückt ist die

Definition <1. r Parabel auf S. 160. -

Zu den Beispielen und Übungen, die gröfslenteils gut und
zweckmäl'si},^ '^^ewälilt und ;.'efoniit sind, sei folgendes angemerkt:
S. 13i2, § 10b vermifst man ein lJei.spiel wie: „Wie der Herr, so der
Knecht**. — S. 135, unten : das Beispiel „Ein Feldherr, wie G. war, e. s.**

ist zu streichen, da es keinen Adverbialsatz enthält. — Die Periode in

Iii. 1 d) ist wohl zum Zwecke der Alischreckmig gegeben, — Das
Platensche RiMSj)iel f. d Hexameter auf S. 156 ist scidecht. — Von
der Vorliebe des Verl. fiir das Demonstr. ..derselbe" erhält man in

Übung 5 eine bes. schmerzhafte Probe: „Welie demselben!" — In
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den Übungen gibt A. dem Sehülor manchmal zuvielo Hilfen (z. B.

Übg. ö oder 47). — „Übg. 17: Beispiele wie ..-( h ner. breiler Platz"

sind unnatürlich. — Übg. 18, 9 : „kein reicher, ai)er geachteter Mann"
ist nicht gut- deutsch ; stilistischer Verbesserang bedarf wohl ai:ch der
Satz: ,,Neu<,Manada hat auch seine Schaltonseiten" (Ob. 36) md der
Ausdr : „Das alte, ehrwürdige, reiclie, stolze und feste Jerusalem". —
Zu glauben, dafs Kaiser Wilhelm I. „in einem harten Feldbett" zu

schlafen pflegte (S. 199), wird man dem Schüler nicht zumuten dürfen.

Störende Druckfehler sind mir nur wenige begegnet: S. 3,

§ 3 ist „unförmig" das erste Mal falsch zerlegt , ebenso „GrüCse" in

§ 5, I c — S. 51 steht auxilaires st, auxiliaires, S. GO und 65 prftsens

st. praesens, S. 112, 4 Willens st. willens, S. 147 Orgelstinuiien st.

Orgel Stimmen, Gleichgang st. Cleichklang, S. 150, Z. i2 Silbe st. Zeile;

in Übg. 22, a 25 das st. dafs, Übg. 35, c Iheure st. teure, Übg. 3G, c

Belohnung st. Belebnung. — Unschön sieht es aus, wenn kleine Zahlen
mit Ziffern gesehrieben sind (z. 8. in i Monaten), wie es äberall in

dem Buche der Fall ist. Die Interpunktion ist /iemUch sorgfältig.

Druck und Ausstattung des Buches sind gut.

Zweibrücken. Egg.

G. Julii (laesaris commentarii do hello Gallico er-

klärt von Friedrich Kran er. 16. verbesserte Antia^,'o von W. Dillen-

berger. Mit einer Karle von Gallien. Berlin, Weidmannsche Buch-

handlung. ISOS. Preis 2 M. 55 Pf.

Wir haben vor uns einen sluttlichen Band von 4::i4 Seiten, welcher
aus vier Abteilungen liesteht, nflmlich der Einleitung und Obersicht
des Kriegswesens bei Cäsar in 30 Paragraphen auf 66 Seiten, dem
Text des bellum Gallicum nebst Anmerkungen auf 312, dem geographi-
schen Register auf den folgenden 17 und zum Schlul's dem kritischen

Anhang auf 28 Sc.'iten. Der Inhalt der neuen Aullago stimmt im
gaiizea niil der 15. Auflage, die 18'JÜ erschien, überein, wenn auch
im einzelnen gar mancherlei geändert ist. Schon in der Einleitung,

besonders im Kriegswesen sind eine Reihe Verbesserungen vorgenommen
worden : so ist auf Seite 29 das Wort commentarii näher erklärt und
manche Gitate genauer angegeben. Im Kriegswesen sind 8. § 11

(offene und gogchlossenc Gefechtsstellung), § 13. § 17, §25 (sarcinae

und impedimenta) ^ 27, 1, § 28, § 20 (musculus, geschieden in testudo

Schöttschildkröte und Minierhätte) umgearbeitet und verbessert worden.
Aber auch im Text des bellum Gallicum sind zahlreiche und bedeu-
tende Änderungen (circa 250) gemacht, leider fast durchaus, dem Zuge
der Zeit folgend, mittels Heranziehung der codd. i und nicht weniger
alter und neuer Konjekturen. Es scheint mir aber nicht geraten, wo
nicht die Not drängt, diese interpolati, weil sie alle scheinbaren Un-
ebenheiten abschleifen, als ganz besonders dem Stile des Schriftstellers

entsprechend für unsern Cäsartext zu verwerten. Wenn Mensel sagt,

Cäsar habe alles Auffällige vermieden, so ist trotzdem nicht an-

zunehmen, dais er ängstlich und kleinlich die Schulgraiiunatik bei
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seiner Darstellung irn Auge hehallen habe. Wegen der zalilreiiiioii

Änderungen in den Zeilen verweise ich auf den Autsalz von H. Blase

„SyntakÜscbe Beiträge zur Kritik der Oberlieferung in Caesars bellum
Gallicum" im 35. Bande unserer Gymnasialbl&tter Seite 249—269, dem
man in den allormeisten F&Uen zustimmen kann. Dafe auch über
manche andere Andenmgen mit dem TTorrn Herausgeber sich rechten

läfst. möchte ich an oitiigen iicisjiiclcu darlc^'cn. I. 1,5 eoruni zu

korrigieren in earuui oder sonstwie liegt kein Cirund vor; denn in

I. 1, 2 nennt Cftsar die drei HauptstAmme der Galtier; mit 1,3 Horum
beg;innt er die allgemeine Beschreibung der Belgier, in 1. 4 schiebt

er als diesen ähnlich die Ilelvetier ein und greift mit 1, 5 auf den
zweiten Hauptstamm, die Gallier, über, dem hiernach in 1, 7 der
tlritte folgt (wenn auch zur Abwocliselung hier das Land genannt

wird). Warum also coruni una pars taiscli sein soll, weiti niemand;
schon Held gibt die richtige Erklärung. In I. 8, 2 ist weder conarenlur

noch possit zu ändern: denn der Konditionalsatz stellt den Ü^ber-

gangsversuch als un\vahrscl»eiidich, nahezu unmöglich hin, während
possit, schon im Anschlufs an das voraus2:ehende historische PräS(Mis

gesetzt, dem Feldherrn die Möglichkeit der Abwehr wahrl : falls sie

den Übergang versuchen sollten, so kann ich sie auflialten. I. 23, 1

itaque iter, obschon von Meusel vorgeschlagen, ist doch wegen des
Mifsklanges zu verwerfen; das Asyndeton bezeichnet schön den sdinellen

Enlschlufs. I. 29, 2 rationum ist sicher falsch ; denn Cäsar spricht

nur von einer ratio trotz mehrerer labulae; rerum zu halten, achto

ich auch für nicht thiinliili. Das Schlufs-m von omnium liefs den
Abschreiber die drei Buchslaben Iii übersehen und so entstand aus
literarum (sc. graecarum) unser wunderliches rerum ; dieser Ausweg
scheint mir auch paläographisch am leichtesten gangbar, während
der Gedanke (literae = Zahlzeichen) ohneliin ganz den! lieh hervorf ritt

.

I. 31, 1 ist in occullo gestrichen trotz Heids feiner und guter LYklärung.

1. 48, 1 utriustfue na« h fi wäre mindestens die so entfernt liegende

Beziehung recht aull'ällig, was Cäsar ja vermeidet; daher dürfte es
wohl am besten bei Ariovisti et Gacsaris der codd. a verbleiben.

III. 19, 3 ist gegen alle codd. nach Giacconius prinuun geschrieben statt

unum, und es ist gar nicht zu leugnen, dafs der Ausdruck primum
impetum sehr häutig ist; uuif- aber ileshalb Cäsar immer und überall

diese schon geprägte .MTuize verausgaben, darf er nicht für seinen

Bedarf eine eigene schlagen ? So kleinlich kann ich nicht von einem
der bedeutendsten Stilisten denken; das sind Schrullen, wie sie oft

genug auch die codd. am Texte üben, z. B. in II. 21, 5, wo detra>
denda in delrahenda geändert ist, cianiit C. ja fein beim Alltagsaus-

drucke bleibe, oder in III. i2i, 4. wo iiilii iniore animo nach Paul gegen

die Handschriften u und eine ganz ähnlicli uusseliende Verschreibung

in ß gestrichen ist. V. !0, 2 litus mit ß statt in litore, und doch ist

die Biehauptung, es handle sich um Eintritt des Ereignisses, nicht um
den (l't iiialigen Zustand, nicht notwendig zutreffend für adflictas atque
in lilore eiectas esse: die S( liilTc scheiterten und liegen draufsen am
Ufer. V. 12, 1 ist die Änderung ipsa durchaus nicht gerechtfertigt;
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denn (lafs die LluIc sich für indigenae luilten, wird schon durch nalos

in iiisula, das durch die Stellung noch besonders hervorgehoben ist,

genügend deutlich gemacht; ipsi aber bezeichnet ihren Stolz auf diesen

vermeintlichen Vorzug vor den Zugewanderten, den* ii sie \v<Mchcn

mufslen. V, 12, 2 weist der kritische Anhang auf hello sedato Nipper-

deys und hello finito Kochs hin; im Toxi steht aber weder (Mstcrcs

noch letzteres, sondern das alte bello illato sämtlicher Hanitsclniftcii,

so dafs man keinen Grund jene Konjekturen anzuführen erkennen

kann. V. 37, 10 ist die aufj^enommene Lesart der codd. interpolati

geradezu falsch; denn setzt Anibiorix sc und suos an hervorragende*

Stelle, so müssen die Legaten, selbst Sabinus, ganz blind und thörichi

sein, wenn sie die l'^alle nicht merken ; er (nicht seine I^eute) gewähr-
leiste ihnen innerhalb seines eigenen Gebietes (nicht im fremden)

Sicherheit des Marsches. Nach der Lesart der lacunosi ohne die

Wörter se und suos scheint das Versprechen unverfänglich, nach der

der interpolati macht der hinterlistige Mann, sich einer Unklugheit

schuldig, indem er seines Herzens Gedanken offenbar!. VI. 12, 9 ist

nach Pauls Vorschlag eo tarnet) statu geschrieben stall des hand-

schriniichen co tum statu meiner Ansicht nach mit Unrecht ; denn
in VI. 12, 2 wird gezeigt, dafs die Äduer immer den principatus

hatten (quod summa auctorttas antiquitus erat in Äeduis), die Sequaner
nur die zweite Stelle einnahmen ; nach C. Ankunft erlangten die ersteren

den kurze Zeit verlorenen principatus wieder (12, 0), an die Stelle

der Sequaner — also an die zweite Stelle — traten die Hemer;
demnach fafsl der letzte Salz des Kapitels den dermaligen Zustand

kurz zusammen, und da hat ein „trotzdem" keinen Sinn. Das wäre
nur nötig, wenn die Sequaner und also die an deren Stelle getretenen

Flomer entweder die erste Stelle in Gallien gehabt oder dieselbe den
Äduern streitig gemacht hätten ; davon ist aber keine Rede. VII. 5, 7

liest man nach ,i se cum Arvornis coniungunt, doch handgreiflich nur

eine Erklärung des in a stehenden iungunlur und eben deshalb dem
letzteren Ausdrucke keineswegs vorzuziehen.

Doch genug der Beispiele! Gern hebe ich hervor, dafs eine

ganze Reihe von derartigen Änderungen Verbesserungen sind oder

wenigstens Erleichlornngen bringen für das Verständnis dos Schülers.

Immerhin ist es mifslich, in einem Schulbuche so viele oft recht

zweifelhafte Konjekturen und Vorschläge anzubringen, die in kurzer

Zeit vielleicht wieder fallen müssen. Noch miMcher und mir ver-

hafst sind die verdächtigenden []; ist das Wort oder der Satz nach
der Ansicht des Herausgebers falsch oder sinnwidrig, so habe er den

Mut das Widersinnige wegzulassen: ist es ihm blofs zweifeUian. viel-

leicht blofs ihm, darin mö^'e die handschriflliche Uberiii rcrun^' und
der Respekt vor ilem Schriftsteller sein Gewissen bewahren vor mut-
willigen Verdächtigungen. Auch hierin geht Dittenberger zu weit,

wie sich leicht erkennen läfet. In I. S6, 5 ist nullam partem noctis

, in ilinere intermisso in Klammer gesetzt als Glossem, also zu streichen

;

dazu fehlt aber doch der Mut — und die Rerei htiprnng, meine ich.

Denn gerade durch diese Angabe wird erklärt, wodurch es möglich
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wurde, dals die geschlagenen llelveUer, die vorher keine grofsen

Märsche maehten, nach der Niederlage, wo man es am wenigsten

hftUe erwarten sollen (denn ein geschlagenes Heer konnte die ganze
Nacht unterwegs sein und doch in seinem zerrütleten Zustande nur
wenig vorwärts kommen), einen solchen gewalligen Vorsprun'o' in drei

Ta^en erreichten. Ebensowenig ranfs I. 52, 5 et desuper vuhierarent

fallen; es möge genügen, hiel'ür auf R. Menge zu der Stelle zu ver-

weisen. Zu IV. 2, 6 werden als entscheidende Gründe für die Un-
echtheit des Satzes a) der Gebrauch von sine angegeben, wobei zu
bemerken ist, dafs etliche codd. fi patiuntur schreiben. Sollte wirklich

in den beiden Büchlein de b. G. und de b. c. der ganze Wortreieh-
tuni C. enthalten sein? Sollle dieser Schriflstollor neben palior nicht

auch sino angewendet haben, wenn es auch in diesen Büchern nur
hier vorkommt? Mu&te also jedes einmal im b. G. und c. gebrauchte
Wort verdächtig' sein? Der Grund ist nicht durchschlagend, zumal
wir jetzt die <:odd. ß so eifri[: verwenden und dort patiuntur finden.

Also wird der /weite um so slichlialti'^'er erscheinen, nämlich b) dafs

die Bemerkung an ihrer Stelle aufs äufserste befremdet. Es wundert
mich, dafs ehi gescheiter Mann wie Paul so etwas sagen kann. Es
wird von IV. 1, 3 an der Charakter und die Lebensweise der Sueben
behandelt; im 2. Kap. geht der Schriftsteller auf die Einfuhr über,
wobei er zeigt, welche Käufe sie ablehnen, um bei dieser Gelegen-
heit ilire (JtM-in<js(-hälzung gegen Holter auf L'osallollen Pferden hervor-

zuheben, sülorl aber aneh darzulegen, welehe Käufe sie verbieten.
Mir ist unerfindlich, was hier nicht an rechter Stelle wäre. Die
Streichung von tuendi causa in VII. Ii, 4 mufe ich gleichfolls ab-
weisen. Geratlt wenn dieser Ausdruck wegfällt, kann und wird man
eo auf Vellaunodnnum beziehen, steht es aber im Text, so erhellt,

dafs nicht mehr das belagerte V^, sondern C.enabum die Fürsorge der
Carnuten durch ein praesidium beanspruchen nuifs. Wenn dagegen
in VII. 36, 2 mit fi periclitarelur geschrieben ist statt perspiceretur

der codd. a, so legt die dadurch gewonnene Einheit des Subjekts in

Haupt- und Nebensatz ein günstiges Zeugnis ab für die Richtigkeit
der Änderung. Hinwiederum ist die Abwerfung des Satzes ne qua
subito irrnptio Hat in Vll. 70. i2 gegen alle Handschriften durch niclits

gerechtfertigt. Die Bemerkung in 60, 7 bezieht sich auf eine all-

gemeine Anordnung an der Umwallungslinie und den Hedouten. Der
Satz in 70, 2 ist eine notgedrungene von G. schnell getroffene Maß-
regel, die olTenbar lier vorgerufen wird durch eine drohende Ver-
anstaltung in der belagerten Stadt. Die Reiterei C. ist gegenüber
der des V'ercingetorix in »'iner üblen Lage; zwei .Mittel zur Abhilfe

ergreift der römisclie Foldlierr. Er läfst seine tapfern germanischen
Reiter zum Angriff vorgehen und sein Fufsvolk ausrucken, so dafs

die Reiterei Luft bekommt — durch das Eingreifen der Germanen —
und Mut schöpft — im Hinblick auf das aufmarschierende Fufsvolk.

Gerade dic-i> letztere Anordnung ist aber heichst notwendig aneli ilem

Feinde gegenüber. Denn wären die Germanen nicht imstande, die

bereits stark bedrängte lleiterei G. wieder zur Gegenwehr und zum
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Angriir i'ortzureiCisen, so wäre ein Angriff (Vorstofs) (irruptio) aus der

Stadt mittels des Fufsvolks geradezu verderblich — eine Wiederholung
der Lage von Geigoviu. Damit also V ercingetorix sein Fufs-
volk nicht vorbrechen lassen kann selbst bei einer etwa ein-

tretenden Niederlage der römischen Reiterei, stellt C. sein FuCsvoIk

vor dem Lager auf, wie das des Verc. (70, 7) zwisclieri Stadt und
niaceria (intra munitiones) steht. * Dies habe ich schon zur Rettung
des Satzes in meinem Programm Schwabach 1884- vorgebracht und
ebenso die Stelle VL 36, 2 unter Zustimmung von R. Schneider zu

schätzen gesucht. Die Änderung contractisque in constratisque in

IV. 22, 3 ist et>en80 überflüssig als die von quod in quot, und wenn
Dittenberger das praeterea trotz der IJbersetzung M('n<i:f.s nhorflfis-ig

findet, so übersieht er, dafs dies Wort mit Bezug aut die i2, 4 er-

wäimten 18 LastsehilTe steht, und dafs transportare nicht blofs die

Einparkierung der Soldaten, sondern die Verschiffung mit allen Vor-
räten bezeichnet; setzen wir zur Zahl 80 das Wörlchen „nur**, so
gevrinnt auch das „aufserdem" seine volle Berechtigung. Zu IL 15, 4
möchte ich bemerkon, die Ausstof^ung von eoruf» bewirkt neben dem
Konjunktiv existimaront erst recht, dafs dann nur die Nervier gemeint
sind und suos (animos) einen ganz falsclien Sinn ergibt : nur sie kämen
zu Schaden. HoTs geändert sein, so wftre statt eomm — hominum
zu setzen, was öfter in den codd. mit omnium und eorum verwechselt

worden ist. Für ac saltus in Vli. 10. ± schlage ich conlinentis vor,

da a aus vada herangezogen und c saltus mit cötielis recht leicht ver-

w'echselt werden konnte. Bei Vil. 55, 9 dürfte neben der Änderung
in provinciam aus ad ductos hei-zustelien sein coactos; denn ad
scheint Dittographie von aut und ductos aus coactos zu schreiben

machte den Abschreibern kein Kopfzerbrechen ; so wftre der Satz ge-

rettet und ein passender Sinn gewonnen: die Adner versuchten, ob
sie den Römern die Verprovinntioning unmöglich machen oder viel-

mehr (aut cCr. Liv. 21. 58, ;>) sie durch Mangel (sc. rei frumentariae)

an Proviant in ihre Provinz treiben könnten. Die zu VUI. 15, 5 auf

pag. 42S stehende Bemerkung für namque in acte considere (so ist zu
lesen) Gallos consuesse ist um deswillen zu verwerfen, weil die Gallier

allerdings in acie considere consuevcrant d. h. in ihrer Schlachtordnung
sich lagerten; Stamm für Stamm, Volk nclion Volk lagerten und
kämpften sie. Das ist kein abenteuerlicher Gedanke, sonderh zeigt

sich in VII. PJ, 2 an dem Sunipfe und vor Gergovia VII. 3t>, 2 und
46, 4 nebst & Diese Art der Lagerung und der Einreihung in die

Schlachtordnung ist die einzige xMöglichkeit die Ordnung in beiden

Verhältnissen aufrecht zu erhalten, (ia ihnen Truppenverbände wie die

Legionen und Cohorten der Römer noch mangelten: so ist denn
Marsch-. Schlacht- und Lagerordnung bei den (Jalliern unter Vercinge-

torix durchaus einerlei : geneiulim in civitates dislributi. Abenteuerlich

wird die Sache nur, wenn man denkt: sie safeen in Schlachtordnung
oder sie setzten'' sich nieder in der SchlachL Deshalb hat Wassc den
Salz gestrichen — mit Unrecht, und die Herausgeber sind ihm blind-

lings gefolgt. Gehen wir nach diesem notwendigen Hinblick auf die
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Texländerungen des Ilenn iierausgebers auf die dem Texte bei-

gegebenen Anmerkungen über, so sind auch diese im allgemeinen
nach Form und Inhalt dieselben geblieben und, wie Herr Kollege

H. Scliillcr zur 15. A. bnmorkt, f^oben für Schüler bald zu viel, balci

zu ^voni'^^ biclcti ubor lür (JereiCtere oder l'ür den Lehrer eine Fülle

anziehoniicr und anregender Beobachlunf^en. Auch sind dieselben

überall durchgesehen und nach Bedarf geändert und gebessert; so
sind die früher zahlreichen Verweisungen auf Ettendt-Seyffert Jetzt
meist weggelassen und durch die zutreffenden Erklärungen ersetzt.

Freilich p^dit es nicht ohue Mängel und Irrtümer ab: zu V. 'J, 1, wo
(M i)raf siilio korrigiert ist, steht noch die alle Bemerkung zu et prae-
sidio; die Anmerkung zu V. 31, 5 ist für die Schule wertlos; zu
V. 36, 2 ist auf 1. 3, 8 verwiesen, wo in der 15. A. eine Bemerkung
fiber posse nach sperare stand, die jetzt fehlt. Was soll nun der
nachschlagende Schüler anfangen? In dem geographischen Register
ist hauptsächlich die Mangelhnni^'kcit dor (Juantitätsbezeichnung zu
beklagen; sie fehlt z. B. in Anibiiiali, Ambivnn-Ii, Atuatilci, Eburovlfcos,

ist falsch in Galunges, die Schreibweise stimmt nicht mit der in der
Karte, dort Triböci, hier Tribocci. Ähnliche Ungleichheiten finden

sich noch manche; so ist auf Seite 403 Z. 15 v. o. gesagt, im Texte
sei se facturos geschrieben; das ist aber nicht der Fall; denn in

II. 23, 3 liest man se faccre dixerunt und die zugehörige Anm, hebt
gernde facere hervor. Als Druckfehler sind zu verzeichnen auf pag. 103
Anm. zu 5 volgu = allenthalben, ungemein st. allgemein und pag. 397
Z. 13 V. u. unsUndlich st. umständlich; auf pag. 403 Z. IS v. o. ist

zu lesen iniperarentur st. impcrerentur ; auf pag. 409 zu V. 16, 4 ist

dcfeligatis als das Bit hlige eingesetzt st. defatigatis — wie das Nach-
folgende und der Text zei^^en. Diese zuletzt angeführten kleinen Mängel
verringern den Wert des Biiclies nicht; ihre Erwähnung soll nur
zeigen, dal's ich es mit Aufmerksamkeit gelesen habe. Und so komme
ich zu dem Schlüsse: Die neue Ausgabe des alten Kraner ist zwar
viel verändert und nicht immer zum Vorteil des Cäsar-Textes, ent-

hält aber recht viel Brauchbares und Beherzigenswertes; freilich als

Schulbuch ist sie trotzdem nicht zu empfehlen.

Neustadt a/A. J. C. Laurer.

Tacitus Dialogus de oratoribus with introduction and notes l)y

Alfred (Judeinan, Professor of elassicnl philolo},\v in liie university

of IN'iinsylvania. Boston, Allyn and Bacon 1898, 8", XXXIV^ und
108 S. gel), l Dollar (i.20 M.).

Wenn man auch nicht ganz die Ansicht teilt, ,dafs keine Schrift

des romischen Altertums mehr in Prima gelesen zu werden verdient

al- «lei Dialogus des Tacitus". so wird man doch seine Zurücksetzung
minderwertigen Schriften gegenüber ungerec litferligt linden und es als

wün-< hen<\vert ho/eichnen, dafs durch zwei neue gediegene und ge-

schmat kvitlie .S( liulaii-'^nben das herrliche Kunstwerk mehr bekannt
und verständnisvoller genossen werde.
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Di<' trefllicli ausgestattete amerikanische Ausgabe in den ,College

Latin Seiies' von Allyn und Ba(on (Boston und Chicago) kommt lur

uns zunächst nicht als Schulbuch, sondern nur als Hilfsmittel des

Lehren in Betracht und ist, um das gleich zu sagen« als solches

bestens za empfehlen; die Ausgabe von John, bei Weidmann in

Berlin 1899 erschienen, soll hernach kurz besprochen werden. Alfred

Gilde man gibt in dem Bändchen eine ,Epitome' aus seitjer grofsen

Ausgabe (CXXXVIII u. 447 S.) von 1894, aber mit manchen Be-

richtigungen und manches in bestimmterer Fassung. ,1 have/ sagt

Gudetnann im Vorwort, ceven more persistently than formerly, aimed

at making Tacitus his own Interpreter, a method pre§minently cffeclive

in dispelling, by the cumulative evidence of concrete parallelisms of

thought and diction, all doubt as to the Tacitean authorship of the

Ireatise/ In diesem Hauptsatz, dafs die Schrift von Tacitus
sein mufs, stimmt auch John mit Gudenjuu überein, ebenso nehmen
beide mit gutem Grand an, dafs der Dialog unter der Regicrang des

Titus verfafst und veröffentlicht wurde (80/81 n. Chr.). Die Einleitung

Gndemnns gibt eine knappe Übersicht über die Echtheitsfrage von

Rhenanus (151 V)) und J. Lipsius (I55i) bis herauf auf E. VVöltllin und
andere neuere Verfechter der Echtheit; er legt der Pliniusslelle IX 10, 2

(inter nemora et lucos) keine Beweiskraft bei, betont aber die flberein-

stimmenden Zeugnisse der Hss. und widerlegt bQndig und überzeugend

die chronologischen und historischen Einwände: admodum iu?öiis

konnte der iiO jährige Tacitus von sich als etwa 7.\vanzigjährigcm sagen;

es wird mit Ficcht iio'^vn f,co und E. Norden Ijervorgehohen. dafs der

Verfasser, obwohl natürlich ein Kind seiner Zeit, doch dank dem Ein-

flufs QuinUlians noch in der Stilatmosphäre Ciceros lebt, was zur Zeit,

als der Agril[ola und die Germania geschrieben vrurden, unmöglich

mehr ' der Fall war. Die hauptsächlichsten sprachlichen l^arallelen

(,coincidences*) werden klar zusammengestellt, wobei mir freilich der

slilistische Wandel des Tacitus (von der Fülle /,iir Knaiipheit, vom
Ebenmafs zur Inconcinnitätj auch durch Gudemans Ausführungen nicht

recht geklärt erscheint; sehr beachtenswert ist auch der Hinweis, dafe

die politischen, sozialen, ethischen, ästhetischen Ansichten, kurz die

Weltanschauung des Verfassers des Dialogus mit der in den historischen

Schriften sich deckt, und dafs keinem Gedanken des Dialogs ein wider-

sprechender in den anerkatmt Tacileischen Schriften gegenübersteht.

Aus dem Abschnitt über den dramatischen Aufbau des Dialogs

hebe ich nur heraus, dafs die Ausführungen nach der gro&en Lücke

c. 35/36 von Gudeman wie von John dem Secundus zugewiesen

werden. Bei der Besprechung der vier Mitunterredner vermifst man
den Hinweis auf R. Schölls Aufsatz über Maternus in den Comment.
WoelfTlinianae, zumal da der llerausg, sonst eine ausgezeichnete

Kenntnis der einschlägigen deutschen Arbeiten bekundet.

Der Text ist Iconservativ, doch nicht hyperkonservativ, er

weicht von dem Halms und anderer nicht selten ab und liest sich im
ganzen glatt, aulser an einigen fast heillosen Korru[)telen. Ich berühre

nur wenige Lesarten. Mit Recht liest Gud. c. 2, 6 quos ego atrosquc
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(auch John)
l

c. 7 (S. 6, 10) si non in animo oritiir mit Freinsheim,

Joim alvo')
I
c. 8 (G, 25) non minores esse für non minus nolos

esse I c. 25 (S. 23, 30) wird eandetn sanitatem eloquentiae praefernnt
(für prae se feruni) verteidigt | c. 25, 7 credo sohlos et invidere et

livoro et celeris humanae infirmilatis viliis adfici, wo doch wohl
hvere zu lesen und et invidere als Glosscm zu et hvere zu streichen;

die Verbindung et-et-el sdieinl mir Gndemans (Hitlers) Lesung aus-

zuschliefsen
\ c. 27 Parce, inquil Maternus (mit Audresen), John

Ah parce | c. 31 neqoe enim sapientem informamus neque Sloicorum
com item, so auch John, dagegen behält dieser c. 34 nec auditorium
Semper plenum [semper novum], mit Hecht die von Gudeman ein-

geklammerten Worte bei. Am Schkifs von c. 37 lesen beide ut s»>cura

velinl, periculosa mirentur. Ein Versehen ist es v;ohl in Gudemans
Ausgabe, wenn c. 8 (S. 7, 3) der Text bietet pauperlas et angusliae

reruin, der Kommentar p. 64 aber anguslia erklärt: ,for the more
usual plural'.

Der Kommentar ist vielseitig', anregend, gründlich und ver-

lAssig; der Nachweis mancher riaeliaugustei^clien Wendungen hatte

kürzer sein oder ganz unterbleiben kiinnen, dngegen dnrilen die

rhetorisch-lechnischeii Ausdrücke, trotz anerkennenswerter Gediegen-
heit des Kommentars auch nach dieser Seite, etwas eingehender und
schärfer zu behandeln sein. So wird bei der ganz eigenartigen De-
finilioii des Hedners c. 30 is est orator, cpii de omni quaestioiio

pülclire et oinale et ad persiiadendum aj)te ilieere pro dignitale
rerum, ad uülitalem lemporum. cum voluptate audientium possit,

wo alles der Ericiärung bedürftig ist, nur pulcbre omate apte erkUirt

und zwar pulcbre unzutreffend mit ,nobly^ explained bj pro dignitate

rerum', denn pulehre (fv, xaläg) ist etwas anderes als pro dignitate

rerum oder loTc vrroxFin&voic 7lQom^xnY^^nc^. neu sind ad utilitateni

lemporum und cum voluplate audienlium; ersteres wird von John
kaum mit Recht erklärt duK Ii prudenter in der Deiinilion bei Cic.

de or. 1 64. In der Verbindung colore sententiarnm c. 20 ist colore

doch wohl luminibus, nicht allgemein ,embeUishment*, frallch auch
nicht = dem terrn. techn. XQMfut. Bei nullum verbum velut rubigine

infectuni (c. i22) vermir-t man den Hinweis auf /rn'oc (,RostM und seine

Ableitimgeii hei Diou}-:. flal. u.a.: aii<li Cicero, dem der Hieb des

Aper vor alltJii gilt, laiid (icsclmiack an den lilterae iitnivuintvioi

scriptae (ad Att XIV 7, 2, XV 14 a). So reich und zweckdienlich die

erläuternden, besonders aus Tacitus beigebrachten Parallelen sind,

so erheischt das Hedürfnis der Primaner oder wenigstens der an-
gehenden I'hilologen doch noch einige ans Cicero. Horaz, Jiivenal u. a.

So war c. ö. invidis vero el inimicis metum rt Icrrorem nitro feras,

ipse securus et . . . niunilus schon hier aui Cic. de or. 1 § 3i (cf.

Plalo Gorg. c. 41) teuere Semper arma, quibus vel tectus etc. zu ver-

weisen ; auch bei Philodemos (vol. rhct. II 137 S.) war über den Q^p^o^umg

M V<'1 auls' i' (It'ii Vi. II .loliii :ui<ri*niliif »Ml Sif'IK'ii «iic noch ilHilu-re Wt'ti<hnisr

)>ei Tersiub 1 1U3 t. ; lia^c tierent, «i testicuii veua uliü |)aterui j viveret iu uobia?
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Taoitas diatogat erkl. voa Johp (Ammon). 445

hi-^oi als on'/.oY TiQoc lois arxM/avia^ ^'elianilülL ; auf den Ausdruck
lelum(5,2Vi)komml Maternus 1 1; zurück. Bei dem Schlul's von c. lo

statuar tumulo non maestus ist auf die Enniosstelle Gic. Tasc. I § 34
zu verweisen ; der magnus et verus annus (c. 16) ist 7on Gic. de nat.

deor. II 20, 51 behandelt. Der Ausdruck ad consulatus ovexerint C. 13
hat eine trofTonde sprachliche Parallele Ilor. carm. 11,6; eine sach-

liche Parallele /m inquieta et anxia vila ist Ilor. sorni. II 6, 22. Das
ßild von der Beredsamkeit als einer aus ihren Würden und Uechleu
verdrängten Herrin (Königin) führt mit den gleichen Gesichtspunkten
schön durch Dionys. Hai. tt^qI twv tiQx- (p. 4 Üs.-Rad., p. 446 R.),

vgl. besonders rtSv fuvrilg txrif-aovaa dyut^oiv und expulsam regno suo.

Aufsor Qiiintilian (zu c. 37 croscit cum amplitudine rorum vis ingcnii

hat (hui. (las Schillerschc .,Rs wächst'' etc. hoigezo^n^n; violl(M( Iii

lehnt sich Tac. an Quint, an III 9, Gl: ipso maleriae clarescunl)

und Sueton, welch letzterer wenigstens zu c. 31 nec ut fietts nec. .

.

ad veritatem accedenlibus controversii.s an-jeführl sein solllo (Suel.

de rhet. c. 1). bietet Jnvcnal die meisten und IrofTend^ten Parallelen

zu Tacilus, und zwar nicht blofs zum Dialo^nis, sondern auch zu

allen anderen Schriften, besonders zu der Orniania: beide Autoren
beleuchten die gleichen Menschen und Situationen in der gleichen

Seelen-, aber in verschiedener Farbenstimmung. So stellt sich zu
c. [\ von selbst ein Juvenal I 1 über die lästigen und undankbaren
Rocitationen; auch die StoITe sind fast gleich (auruni furlivae pelli-

culae = Medea oder Jason), zu c. 9 über die klägliche Lage der

Dichter Juv. sat. VII (45 subsellia constant etc. = donium mutuatur. .

.

subsellia exstruit); über die causidici s. VII 105 ff., über das gesunkene
Ansehen der Redner [.Giceroni nemo ducentos dederit nummos, nisi

fulserit anulus ingens'] v. 139 und die Verrohung der Jugend (VII 21 1 If,

dial. c. 29). Für weitere Zusammenstellungen ist hier nicht der Ort.

Der Druck und die ganze Ausstattung der Ausgabe ist tadellos;

ein Index noniinuni und rerum wäre am Schlüsse erwünscht.

Gudeman hat, um das nochmals zu betonen, viel gethan, dem
aureus libcllus des Tacitus neue Freunde zu verschaffen und ihnen
den Genufs zu erleichtern. Das Buch ist zugleich ein schönes Zeugnis
dafür, !uit welcher Inlonsivilät man jenseits des Ozeans die klassischen

Studien erlaist , nachdem ,man' in der alten Welt ,den Alten' am
liebsten den Garaus machte.

F. Cornelius Tacitus. dialogus de oratoribtis erklärt von

Dr. Conslaiiliii John, Hektur iles Gymnasiniiis zu Schwab. Hall.

Berlin, Wei.hnanii, 1809. s". S. Vlll u. Iü4. M. 2.10.

Die dem Andenken des grofsen Würllemberger Philologen

W. S. Teuffei gewidmete Ausgabe hat im ganzen den guten alten

Charakter der von Haupt und Sauppe begründeten Weidmannschen
Sammlung: eine umfassende und getliegene, für das Bedürfnis des

modernen Gymnasiums freilich zu gelehrte Ein I ei tun-/ <S. 1

einen verlässigen Text, frei von den üblichen, durch die liss. ge-
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446 Tacitvs dialogut erkl. von Joho (Ammon).

boteiiei] Inkonsequenzen in der Urtliographie, einen gediegenen Kora-

mentar unier dem Texte, eine Äufi»erlichkeit, darch welche leider

ebenfalls die Einführung des Buches nach dem jetzt herrschemien

Usu? an sehr vielen Gymnasien ausgeschlossen scheint. Ein Verzeichnis

der Personen na nien und ein kurzer kritischer Anhanpr voIUmkI^ii die

zweckdienliciie Ausstattung des Bündchens. Es ist oben bei tier

Besprechung der amerikanischen Ausgabe wiederholt auf John Bezug

genommen worden, so daCs ich mich hier etwas kürzer fassen kann.

Die Einleitung hat sich zum Z\v( ( k gesetzt, die letzten l)erech-

tiglen Zweifel an der Et litlieil au^zusrhlicfsen ; es werden ähnlich wie

bei Gudeman die chronologischen Ho( lenken gehoben [gehalten sei

das Gespräch im J. 74], eingehend und übersichtlich ist die Zusainincii-

stellung (S. 30) der sprachlichen Eigentümlichkeiten, bei der John

auch private Mitteilungen des Professors Greef Qber die noch nicht

erschienenen Buchstaben des Lexicon Tacileuin verwerten konnte.

Ich fürchte fast, John hat in doni Bestreben, die Sprache als echt

Ta< iteisch erscheinen zu lassen, manches minder Stichhaltige heran-

gezogen und so den sprachlichen Beweis geschädigt. Z. B. gleich 1 16

probabiles causas afferre hat mehr als eine Parallele u. a. beim aiid.

ad Herenn. (de probabili causa II 14, 21 u. ö., s. Marx Ind.); perquam

brevis, perquam lamiliaris ist auch Ciceronianisch, ebenso scnitor för

porscrutor, John S. 10, Cic. de nat. deor. III IG, 42 interiores scni-

tantur et reconditas lilteras. Die zulel/t angeführte Stelle ist zut;l»^i(h

ein Beispiel, wie Cicero das slilistisclie Vorbild auch in der häLiügeii

Verbindung von stamm- oder sinnverwandten Wörtern für den Verfasser

des Dialogus gewesen ist: ich setze noch einige Beispiele her: rooderatio

et temperatio (de nat. deor. II § 9S, dial. c. 41 modus et tempera-

mentnm). pernio ot oratio (ib. 1 1)1). concentus atque consensus [de

div. I 1:141, (jiiietoin et tranriuillitatem (de ün. I 40, cf. dial. c. lOqui^t'^

et securitatisi, inimicus alque hostis (de fin. V 2'.)), frugum et fructuum

(de nat. deor. III 86). Dagegen ist mir der Ausdruck conversalio

amicorum (dial. c. 9, 30) und satiatam conversatione hominuro (Germ,

c. 40; auch ann. II 4t>, 3) aulser bei Tacitus wenig bekannt ; nicht aus-

schliefslic Ii 'Paciteisch. aber doch charakteristisch für den Stil

Dialogus ist die übertragene Bedeutung von lenocinari und sinn-

verwandter Wendungen (lenocinium adtlere u. a.): lenociiianlur volup-

tati (c. 0, i7), insitae feritati arte . . lenocinantur (Germ. 43, 17) und

melius est orationem hirla toga induere quam fucatis et meretriciis

vestibus insignire (dial. c. 20, 5). Am h Iiit für war Cicero Muster.

Die zwei letzten Kapitel von Johns Einleitung behandeln t^in'

gehend, last zu breit .den kfin-llerischen Aufbau, die ('harakterzcith-

nung und den Zweck der Schi itV sowie ihre .Ouellen und Vorbilder-

Interessant ist der Nachweis, dafs Maternus in der Hauptsache
Anschauungen des Tacitus aussy)richt, wie in Cic. de or. Crassus die

des Cicero.

z. B. Viil 1, 2(i <jui (ton ui'iiuiiu'iita i|uu«>nii)UN M'tl leiiocinia.
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Tacitus dialogus erkl. von Juhii (Ammon). 447

Von dem konservativ gehaltenen Text Johns sind manche Les-
arten schon oben Ihm ührt ; ich füge noch bei : c. S, 6 quos ego ulros-

qiic, wo er mit Redit der Überhefcriin^' folgt; dagegen ^prirltl c. 5, 24
die Vorlage der Stelle Gic. de or. I \i-2 (esse possis) für ultio feras

gegen das ferat der Hss. ; auch c. G, IG scheint mir circumtundi

coronam weit besser zu sein als das von John beibehaltene coram.

Umgekehrt ist c. 10,4 quando enim rarissimarum rccttationum

fama in urbem penetret kein Grund, rarissimarum zu tilgen: Jahr

und Tag (c. 9, 15) schreibt und feilt der Dichter, bis or einmal
(rarissimae) eine Recitation voranstaUen kann, und dann hört doch
nur selten die ganze Stadt davon. Mit Halm, aber in anderer Stellung

würde ich c. 15 neminem hoc tempore <parem> oratorem esse con-

tenderes an tiquis lesen, während John parem nicht ergänzt, sondern
antiquis ausscheidet; vgl. im folgenden infinita dtlferentia und c. 24, 7 ff.

Ansprechend, aber nicht nötig ist Juhns Lesung c. 36, 24 sibi illi

persuaserunt für sibi ipsi persuascrunt.

Der Kommentar ist vielseitig und gründlich, erleichtert das

Verständnis der Sprache und des Inhaltes und regt zu weiteren

Beobachtungen an. Allzuviel Aufmerksamkeit wird aber doch der
Diklion des Autors, besonders den nachaugusteischen Ausdrücken
zugewendet, ztirnal hierüber schon die Einleitung mit gniTser Aus-
führlichkeit handelt, dagegen wären meines Erachtens die rlielorisclien

termini tochnici, insbesondere die testen Begrifl'e der ästhetischen

Kritik genauer und schärfer zu verdeutlichen und öfter durch ihre

griechischen Originale zu beleuchten. Auch vermifet man hie und
da eine erläulenule Parallele (besonders auch aus Juvenal) oder

wünschte die beigebrachte durch eine treffendere ersetzt. So gibt

z. B. ein sein" drastisches Beispiel für die semola dictio (dial. c. 2, 9)

schon Cic. Brut. § 87 omnibus c.xciusis commenlatum (nämlich Galbani)

in quadara iestudine cum servis litteratis fuisse. Zu malurare libri

editionem wäre zu vergleichen das Passiv Germ. 20 nec virgines festi-

nantur; zu non orbitali dari (c. 6, 7) auch Germ. 20 fin. nec Ulla

orbitatis pretia; die Verachtung der liberti (13, 17) spricht sieli anch

in der Genn. c. 2.5 aus; zu c. 12. 12 aureum saeculum et oralorum

et criminum inops auf ()v. met. 1 88— 92 |aurea prima satu est aetas,

quae vindice nullo etc.] zu verweisen, der hier dem Verf. vorschwebt;

gleich hernach wird Ovids Medea rühmend erwähnt. Die genera

vitiosa dicendi 2. B. c. 18 inflatus, tumidus u. a. waren auch aus dem
auct. ad Herenn. zu erläutern (IV 1.5 n. IG); das diiunclimi des

Tacitus entspricht wohl dem dissolutuin des ( lornificius. Die cala-

mistri des Mäcenas (dial. c. 26, 2) werden gut verständlich durch Cic.

Brut. § 202, wo es von der schlichten Darstellung und Stoffsammlung
Cäsars helfet: ineptls gratum fortasse feclt, qui volent illa calami-
stris innrere. An einigen Stellen scheint mir Johns Erklärung nicht

das ['»ifhlige zu treffen, so c. 18: (^.icero sei distinctior et urbanior

et allior als G. Graceliiis und ("-rassus, disfinelior bezieht sieh nicht

auf die .geordnetere" Gedankciifolge — dann liegt nicht Ciceros

Stärke — , sondern auf die c^xv'"*« ktieutg not dSkEvoAt^, ,quibus tam-
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448 CorBMD, 2 neu,e Fragni. der Weing^rtener Prophetenhandschr. (Thielinaiin).

quam insignibtts in ornalu disUnguebatur omnis oratio (Cic. Brut.

§ 275, Tgl. §69 und dazu Martha); dtal. c. 18, 23 exsanguem et attri -

tum ist letzteres falschlicli mit „dünn gefeilt" übersetzt uikI auf „die
pcinlictie Heiniieit und gesuchte Schlichttieit seines Ausdrucks" be-
zogen ; es lioifst violmelir „abgenützt'. „aufgebrau( Iii", ist also ein

iSynonymum von exanguis und wini mit Bezug aut die trila verba (sordes

verborum 21, 17, leifiinniva ovo/*ora) gesagt. Der Gegensatz von planitas

sententiarum i$t nicht »angustae sententiae* (c. 23, 25), sondern etwa
tortae, contortae sententiae. Unmittelbar vorlirr unterl&^t es John,
electio inventionis {xotmc svQtatcogi durch Cic. or. § 48 ins

rechte Liclit zu setzen. Die schon oben bei der Besprechung Gude-
nians berührte Detiniliun des Massalia wird als aristotelisch-
ciceronisch bezeichnet; das kann aber nur hinsichtlich des einen
Punktes ,de onuii (luaesUone' = Tf&Qi ittofftov (Arist. rhet. I c 2)
gelten, sonst weicht diese Definition weit von Aristoteles ab (s. Bayer.
Gymn.-Bl. 18^)1 S. !23r>). Schliefslich noch eine kleine Berichtigung^ in

dem Teil, der die Ilauptstärke von Johns Ausgabe ist, in der Auf-
hellung des Taciteischen Sprachgebrauches: c.29, 17 coiligunt discipulos

non severitate nec ingenii ezperimento, dazu Anm.: experi*
mentum — documenlum, „Bewfihrung", sonst = „Erprobui^",
,,Versuch", aber auch (lerrn. c. 28 fin. bedeutet es ,,Bewährung";
<Ubii> oxperiniento tidei super ipsarn liheni ripam collocati.

Doch all die kleinen Unebenheiten und Müngei treten weit zurück,

wenn man die durch langjährige Beschäftigung gezeitigte, gediegene
Gesamtleistung Johns überblickt: die Ausgabe, die sich auch durch
einen korrekten Druck empfiehlt, ist ein trelTliches und dabei billiges

Hilfsmittel für die Lektüre des Dialogus des Tacilus.

Regensburg. Dr. G. Ammon.

P. Cors.sen, Zwei neue Fragmente der Wein gar teuer
P rophe t e n h a n (I s( Ii r i f t luAxi einer Untersuchung über das Ver-

hältnis der Weingai ttner luid Würzburger Prophetenhandschrifl. Berlin,

Weidmann 189'J. 51 S. 4".

Wenn irgendwo, so gilt das habenl sua fala libelli von der
jedem Forscher auf dem Gebiete Torhieronymischer Übersetzungen
bekannten, in alle Windrichtungen zerstreuten Weingartener Pro-
phetenhandschrift. Nachdom schon früher durch E. Ranlte,
Sickel, A. Vogel in Fulda, Stullgart, Darmstadt, ja im entlegenen
Klost'M- St. Paul im Lavatiltliale einzehie Bestandteile derselben auf-

gefunden und veröilentlicht worden waren, hatte Co rssen das Glück,
in den Sommerferien 1897, als er die Vulgatabandschriften der Hof-
bibliothek in Darmstadt durchsah, im dortigen Codex 895 saec. XI
zwei kleinere zugehörige Fragmente (enthaltend Ezech. 33, 7—11 und
Dan. 11, 18-23) zu entdecken. Dif aus Fulda stammende Hand-
schrift (mit dem Vermerk Moiiastcrii Weiu^Mrleiisis A" 1630) hatte

General rhiebaull, (iouverneur von Fulda, 18U7 für die kaiserhche

Bibliothek in Paris bestimmt, die Sendung wurde aber nie ausgeführt.
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Da die zur Prophetenliandschrift gehörigen lilälter, die auf den Deckel

des Darnislädter Codex eingeklebt waren, wieder abgerissen wurden,
so sind heute nur die Abdrödce der schönen Unclalen in der Leim-
schicht erhalten, und diosi' Abdrücke hat Gorssen Im Verein mit
£. Preuschen mit Geschick entzilTert bezw. ergänzt.

Aber wichtiger noch als die genaue und sorgfältige f3eschreibung

des neuen Fundes sind die Untersuchungen, welche C, an denselben

anknüpft. Das Verhältnis der Weingartener Handschrift zum Würz-
burger Palimpsest, über welches liereits Reusch im allgemeinen ge-

sprochen hat, wird hier einer eingehenden Behandlung unterzogen und
zwar zunächst im Ansrhlnfs an diejenigen Partien der Propheten,

welche beide 1 liuidschriflen goinoinsam aufweisen. Über die Ver-

änderungen, welciie die beiden Textesfassungen zu Grunde liegende

Übersetzung im Laufe der Zelt erfiEihren hat, über das gemeinsame
Exemplar, auf das sie zunlckgehen und das junger ist als Hieronymus,
über die erste Ausgabe der Übersetzung werden eindringende Ünter-

suchungen angestellt, deren Wichtigkeit insbesondere darin liegt, dafs

sie typisch sind für alle vorliieronymischen Versionen. Spricht doch

G. selber S. 42 aus, dafs, wie das Schicksal dieser Übersetzung, so

auch das der lateinischen Bibelül>ersetzungen überhaupt gewesen sei.

„Sie haben sich samt und sonders in einem fortwährenden Flusse

befunden, der erst in der Vulgata zu einem relativen Stillstand ge-

kommen ist." Den vom Referenten in Wr)llTlins Archiv V^III 277 aus-

gesprochenen Salz : „Alle Untersuchungen vorhieronymischer Bibel-

lexte haben auszugehen von der Frage : In welcher Weise wird der

Obersetzer seinem Originale gerecht?" billigt C. in seinem instruk-

tiven ,,BericIit über die lateinischen Bibelübersetzungen" (Leipzig,

Ileisland) S 77 und macht nun seinerseits mit der praktischen nurcli-

führung dieses Satzes den Anfang, nachdem Ref. mit der Besprechung

des Buclies der Weisheit (Arch. VIII 202 ft.) vorangegangen ist. Schon
die Vergleichung der Resultate dieser beiden Untersuchungen ergibt,

was Geschichte und Entwickelung der vorhieronymischen Versionen

anlangt, eine merkwürdige Übereinstimmung, und es steht zu erwarten,

dafs genau dieselben Gesichtspnrikle auch bei der Betrachtung anderer

Bibcitexte zu Tage treten, liier sei nur noch erwähnt, dafs C in

seinen Erörterungen S. 25 praktisch die vom Ret. ausgesprochene

Ansicht vertritt, dafs die unvollkommenere Übersetzung in der Regel

auch die ältere ist. Übrigens mag man sich aus dem, was S. 83 und
S. 39 über die Wiedergabe desselben griechischen Wortes durch

mehrere lateinische Ersatzmittel und über die verschiedenen Über-

setzungsprinzipien gesaj^t ist, die sich in den uns erhaltenen vor-

hieronymischen Texten nachweisen lassen, einen ungefähren Begriff

von den Schwierigkelten machen, die dessen harren, dec ein Stück

der ältem lat. Bibel (etwa das Buch der Weisheit) nach Mafsgabe

der jetzt vorhandenen Handschriften auf seine ursprüngliche Form
zurückführen will Ks leiu^litef ein. dafs ein derartiffes Unternehmen
auf eine Wahrscheinliclikciisrechnun^' hitiaiislruilt, und dafs derjenige,

der hier nicht nach ganz bestimmten Grundsätzen vorfährt, in Gefahr
Blittar f. d. aTmiHMlalicliiilv. XXXVI. Jilng. ^
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goräl, lediglich ein neues Exemplar des kontaminierten Textes zu
liefern, den wir in unsern Handschriften finden.

Belehrend sind auch die Darlegungen über die dem Weingarl.
beigegebenen Handglossen (S. i27 - 3G), von denen namentlich die auf
die Textkritik bezüglichen besondere Beachtung verdienen, interessant

der Nachweis S. 40 ff, dafs schon bei Terlullian dieselbe Mannig-
faltigkeit herrscht wie in spateren Übersetzungen, und dafs er da,

wo er witrtlich ciliert, schon vorhandene Texte benützt, nicht selber

übersetzt.

Im folgenden seien zu den Ausführungen des Verf. in Kürze noch
einige Bemerkungen gefügt. In meinem kürzlich in den Verhandlungen
der bayer. Akademie der Wissenschaften erschienenen „Bericht über das
gesammelte Material zu einer kritischen Ausgabe lateinischer Bibel-

übersetzungen" habe ich S. 1210 als Vermerk des C4od. Stutgard. 35 an-
gegeben: Monasterii Weingartensis A** 1680, mit der Beifügung: »Die

Zahl 8 nicht ganz sicher". Da der im übrigen gleiche Vermerk der
Darmslädler Handschrift (S. 5 von C.s Abhandlung) die Zahl 1G30 sicher

enthrdt, so zweifle ich keinen Augenblick, dafs auch im Stutgard. 1630
zu lesen ist. — Zu den S. 17 Z. 7 v. o. aufgezälilten lat. Bibeln, die

in drei Kolumnen geschrieben sind, kommt noch der Stutgard. IG
(vgl. meinen „Bericht" S. 210), der mit der londoner Hubertusbibel
aufs engste verwandt ist. — S. 18 Z. 1 v. u. ist inundabunt = xara-

x?.vai)il(Sini((i Dan. 11, 23 wohl unter 1) zu stellen; zu intrans. inundare
vgl. Verg. Aen. 10, 24. 11,382 inundanl sanguine fossae (allerdings

mit Variante fossas). — S. 21 Z. 15 v. o : Dafs für die Geschichte

der Weingartener Übersetzung anfscr Tyconius auch Salvian von
Wichtigkeit ist, habe ich im philol. Anzeiger XIII S. 858 11". des
nfdieren ausgeführt ; das (ülat Ezech. 26, 1 1 bei Salvian gub. dei 7, 28
läfst eine Vergleichung .sowohl mit Weingarl. als mit Wirceb. zu. —
S. 23 Z. 20 V. u. Dafs diejenige Partie des tat. Sirach (50, 6), in

welcher matutinus = ItoUmk sich findet, jünger ist als die andere

(24, 44), in der anlelucanus als Ersatz von o(j'J(io<: auftritt, glaube ich

Arth. IX 247 IT. zur. Genüge bewiesen zu haben. — S. 24 Z. 1 v. o.

läfst sich (zu Hos. 9, D) der Frozefs auch so denken, dafs ui"sprünglich

stand: memor erii (d. i. memorabitur von m. 2) und dafs dieses abitur
dann notdürflig zu dabilur ergänzt wurde. — S. 37 Z. 11 v. o. : Dio
Wiedergabe von «-7«/«)' mit delectare, dem Intensiv von delicere, ist

nicht im mindesten zu beanstand(;n
;

vgl. Georges s. v. delecto und
z. B. Judith 12, 16 im Gorb., wo xaiQov lov UTraiilcni avii'(V mit
lempus deleclationis eins wiedergegeben ist. — S. 37 Z. 21 v. o. Zur
Übersetzung von i^il(Jtt mit beslia (Hos. 9, 13) ist zu vergleichen Eccli.

36, 21, wo dem des Originals ferae entspricht. — S. 37 Z. 15
V. u. Wenn Hos. 9, 1 1 iniquitalibus an Stelle von wJnwr steht, so
las der Übersetzer violleicht ovftiüojy; vgl, Eccli. 43, 17, wo die

griechischen Handschriften teils ojvfi'diafv teils uidivrfif^ die lateinischen

demgemäfs teils exprobravit teils verberavit haben, — S, 40 Z. 19 v. u.

Die ursprüngliche Lesart in Eccli. 37, 34, wie sie sich in den besten
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Handschriften findet, ist aplestia, crapula ist nur die Erlftuterung des
seltenen afrikanischen Wortes. — S. 41 Z. 13 v. o. Manduco ist (in

seiner Konkurrenz mit edo comedo vescor) in der vorausgehenden Er-
örterung nicht genannt. — S. 45 Z. 12 v. o. Die Übersetzer werdt^n

wohl mitfih\(jfttti <,'el(>.scn haben. — S. 49 Z. 14 v. u. Donati vum =
XaQifffia scliliefsl sicii au die gerade in den ältesten Versionen vor-

kommende Wiedergabe von x"C^? mit donum an; v^^l. z. B. Sap.

.3, 9. 14 u. ö. » S. 50 Z. 5 t. o. Nach nevTijxovTdifxovs sind die Worte
Wo» SexdQxov^ ausgcfoUen.

Fanh. Ph. Thielmann.

MtüQtag 'Eyxütfiiov Slultitiae Laus Des. Erasmi Rot. De-

clamalio. Uocognovit et adnotavil .1. W. Kan, Erasm. Gymn. Rect.

Kraer. Insertae sunt figurno Holbeinianae.

Haf^ao — Com. apud Maitinuni NiJhofY 1S08.

Erasmus hat sein Lob dor Nariiicit in nur sielten Tagen, und
zwar ohne dafs er eine Büchersauujdung zur Verfügung gehabt iiat,

geschrieben. Dies erscheint als eine erstaunliche Leistung, da das
Enkomion yon Gelehrsamkeit und Reminiscenzen aus Schriften des
Altertums und Mittelalters sozusagen überquillt. Wegen der zahl-

reichen Anspielungen konnte es bis zum Erscheinen der Noten Lijslers

nur von wenigen verstanden werden. Dieser Kommcnlar, den einige

dem Erasmus selbst zusclirieben, scheint bis auf die neueste Zeit der
einzige geblieben zu sein ; jetzt ist er veraltet. Da in der Bearbeitung
und Erklärung humanistischer Schriften kein zu grolser Eifer entfaltet

worden ist, so haben wir allen Grund, uns über das Ei ( heinen einer

neuen Ausgabe und eines neuen Kommenlars, der die Lektüre des
Enkomious k'iclil und genufsreicli macht und selbst angenehm zu

lesen ist, zu h'euen. Die wenigen aul' Lijsler zurückgehenden Noten
verschwinden vor dem, was Kan selbst beigebracht hat; vor allem
war er, ein tüchtiger Kenner des Erasmus, bestrebt, das Enkomion
aus andern Schriften des Vei fassers selbst zu erklären. Doch hätten

schon mit Rücksicht auf Holbeins Zeichnungen (siehe unten!) an mehr
Stellen, als es geschehen ist, Lijslers Nolen autgcnommen werden
sollen, da Ilolbein cinigemalc eben diese und nicht den Text des

Enkomions illustriert hat. So genügte S. 183 zu den Worten quam
in OS ofTam ül)jt'( ci i.s der Hinweis auf Vei^. Aen. VI, 419 nicht; es

hätten die Worte Lijsters >Sic ajnul Maronem Aeneas Cerbero oldalraiiti

offam obicit, quo sileat" wiedergegeben wonlon sollen, da Aeneas dar-

geslelll ist, wie er dem Cerberus einen KloLs vorhält. Ebensowenig
durfte Seile 94 bei dem Worte Atas die Erklärung Lijsters „Atcn
finxit Homerus, quam latine noxam possis dicere . . . Ekim Jupiter

capillisarreptis') praecipitauit e coelo, ut didt Homerus Diados T."
fehlen.

Die mühsamste Autgabe war der Nachweis der Stellen bei den

^) Siehe die Zeiohnvng Holbeins

!
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alten Scbriflslcllern : der m-ue Herausgeber liat liiorin AuCserordent-
lichos ^^eleislot. Auch in der Nahirgoschichte des Plinitis zeigt er sich

sehr belesen; sehr gut isl der Hinweis auf liisl. nal. II, (Hbodi et

byracusis nunquani tanla nubila obdiici, ut non aliqua hora sol

<%malar) zur Stelle Rhodi Phocbus auf Seite 96. Der Seite 138 üt>er

das Speculum des Vincentius Bellovacensis gegebenen Notiz hfttte

beigefügt werden können, dafs für dieses Werk die Nalurgeschichle
des Plinins stark benutzt isl. Die historia naturalis wäre be(inemer

nach Paragraphen als nach Kapiteln ciliert worden. Dafs üliri<;( ns die

Nachweise nicht innner vollständig sind, wird man dein lierüusgebor

nicht zu sehr verargen ; so hfttte Seite 44 zu den Worten Laconis
illtus de dnobus canibus auch auf Nicolaus Dämascenus bei Carl Müller,

fragm. bist. Graec. III, 390 f. verwiesen werden sollen.

Was die Erklärungen betritH. so durfte Seite \ 'iS zu den Worten
pinguis ille ac nitidus Epicuri de grege porcus die Anmerkung Patins

,quo scilicet pictoris iliius mores indicaret'' niclit wiederholt werden.

Der Scherz, auf den sie zurückgeht, ist bei Woltmann, Holbein und
seine Zeil, Leipzig 1874, I, 125 mitgeteilt, sowie auch dafs dieser

Scherz dem Maler bei der Nachwelt übel bekommen isl, da man
daraus hat folgern wollen, Holbeiii sei ein Schlenuner und ein

moralisch versunkener Mensch gewesen. (iegenüber dieser Ver-
leumdung bemerkt Wollmann: „An seinen Früchten erkennt man
ihn. Es gibt nichts, das sich mit sittlicher Versunkenheit so wenig
verträgt als die Arbeit, und die Arbeil spricht aus allem, was von
Ilolbein uns hinterlassen ist." Bei manchen Noten vermifsl man die

Angal)e der Quelle, so Seite 147: Eius modi regio vestimento nti

Cardinalibus concessil Bonifatius (so ist zu schreiben) VUI. ineunte

saeculo XIV., qui ab anno inde 1630 Eminentissimi appellantur. Weg-
bleiben konnten u. a. die Bemerkungen S. 169: Graeci ßatuhtttSg pro
magnifice proverbiall figura dicunt, u S. 81: dm^i^a est Deo dicatum
donariuTn. uviVJf^iw apud Ecclcsiaslicos scriptores ezcomronniGatio
siue saerorum inlerdictio.

Die Spraclie des Enkuniions ist im Kommentare ganz besonders
berficksichttgt. Es werden Wörter, die dem sermo cotidianus an-
gehören . seltene Formen, Neubildungen, Abweichungen von der
Ausdi u( ksweise Cieeros notiert. Manches ist überflüssig, z. B. S. 149
die Erklärung v(tit copista. Über die Orthographie des Erasmus ist

S. 1() zu sigillalini also geurteill : Sic Semper Erasmus pro siugulatim

uel singillatim; al forniulam rationemque scribendi E. eiusque aequales

scientia non comprehenderant, af)ud quos aeditor, equus (aequus),

quum (praep.), alia monstra inveniuntur.

Die Noten zur (Jeschichte der Literatur sind teilweise (so ji nc^ über
Juveiial. S. V\\\ so el( inentar gehalten, dafs sie nicht nu'hr für Ge-
lehrte beslimml erscheinen, während zu anderen Stellen die Literatur

mit grofeer Gelehrsamkeit zusammengetragen ist, z. B. S. 101, Da-
durch hat der Kommentar den einheitlichen Charakter eingeböfst

Wie mit einem philologischen, so ist das Enkomion im IG. Jahr-

liundert auch mit einem künstterischeu Kommentare bedacht worden.
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Das Museum in Ousol besitzt n&mlich ein Exemplar der Ausgabe vom
Jahre 1511, das einst Erasmus gehörte. Auf den Rand hat Holbein,
dieser durch die Schwungkraft seiner Phantasie besonders aus-

gezeidinete Künstler, innerhalb 10 Tagen 83 Bilder gezeichnet, die

wie in früheren Ausgaben so auch in der neuesten wiederholt sind.

Sie illustrieren das Enkomion. Man erblickt die Narrheit selbst,

die von der Kanzel herab ihr eigenes Loh verkündet, den Ratsherrn,
der in der Vorliobtheit eine I)utnniheit begeht, einen X"''?«^ Uxagvavioc^

Bacchus in der Weiulaube mit dem Becher in tlor Hand, den tanzenden
Polypheni, den eitlen Gecken, Marcus Antoninus mit seinem mifs-

ratenen Sohne Gommodus, das als belua mullorum capituni dar-
gestellte Volk, die lebenslustige Alte, den schmeichelnden Arzt, den
Hoftiarren, der einem Könige (dieser hat die Züge Kaiser Maximilians I.)

die Zeit vertreibt, den Edelmann, der nichts Höheres kennt als die

Jagd, den Spieler, den Juden, der auf den Messias wartet, den F'ilger,

Schulmeister, Dichter, den Philosoplien mit langem Burt, den Mathe-
matiker mit seinen Globen, den Bischof, Kardinal, Papst, den Günst-
ling des Glücks, Erasnms selbst, den Schlemmer, die Seele des Scotus,
Nicolaus von Lyra, Cäsar, Brutus und Antonius, Aeneas, der den
Höllenhund beschwichtigt, Niobe mit zwei Kindern. Penelope, die

Chimära, den oroc uq^k; tyv Ar(>«v, Venus, Mars und Vulcati. die (Jeburt

der Pallas aus dem Haupte des Jupiter etc. Über die Ausführung
der Bilder ist bei Woltroann a. a. O. Seite 126 gehandelt.

Holbein war mit Erasmus durch Frohen in Beziehung getreten.

Dies ist nicht das einzige Beispiel einer engen Verbindung zwischen
einem Gelehrten und Künstler in jener Zeit; es sei hier an Pirck-

heimer und Dürer erinnert. Heichen sich einmal der Gelehrlt! und
Maler die Hand zu einem gemeinschafllichen Werke, so hat der
Herausgeber eines solchen auch die Pflicht, beiden gerecht zu werden.
Kan hat sich der Besprechung der Bilder Holbeins entzogen. War
er seihst dieser Auf^'ahe nicht gewachsen, so niufsle or sie einem
Kunsthistoriker übertragen oder er mufste wenigstens die Beschreibung
Woltmaiins (a.a.O. Seite 118 iL) verwerten.

München. Karl Rück.

Ad. Kinzler, Klassisches Immergrün. 284 lateinische Gitate

nach Sinn und Anwendung erklärt. Stuttgart 1899. Verlag von

D. Gundert. 12 ^ 216 S. Preis geb. 3 M.

Wer einmal auf der lateinischen Schulbank gesessen, mögen
auch nicht alle Erinnerungen an jene Zeiten gerade sonderlich an-
genehm sein, den heimelt es immer wieder eigentömHch an, wenn
er in fremder Rede oder Schritt einem Gitate lateinischer Zunge be-

gegnet. Sind doch diese ,,gellügelten Worte" — wie nuui sie seit

dem ersten Erscheinen der Gitatensammlung von G. Büchmann 1804
in glücklicher Nachahmung eines Homerischen Ausdrucks nennt —
unserem Ohr nicht minder angenehm, als das ewig frische „Immergrün**
unserem Auge: sie würzen die Unterhaltung, beleben die ernste.

Digitized by Google



454 Kinzler, Klassisches Immergriiu (Ziininerer).

schwere Vi.Thandlung, und in üirer oft schlagenden Ircrfeiidcn Kürze
und vielseitigen Anwendbarkeit sind sie ein unvergleichliches Mittel,

in weithin verständlicher Weise mit wenig Worten viel zu sagen.
Sic sind und bleiben ein wahrer Schmuck der gebildeten Rede, und
keinem, der ab und zu solches Immergrün ins Knopfloch oder auf
den Hut sich steckt, wird es übel anstehen. Freilich mufs man diese
Citate auch recht verstehen und dieses Verständnis bei alten und
jungen Humanisten zu belordern, möchte der Verfasser, der sie zunächst
in usum seiner Schüler früher in Maulbronn, jetzt in Basel ans
seiner vertieften Horaz- und Vergillektüre zusammengestellt hat, sein
Büchlein lateinischer Spruch- und Lebensweisheit in weitere Kreise
hinausgeben. Um solcher willen, die aufserhalb der Grenzpfähle der
römisch-griechischen Well aufgewachsen sind und den in Schrift-

werken und Tagesblätlern ihnen aufslofsenden Gitalen ratlos gegenüber-
stehen, hat er alle lateinischen und griechischen Sätze und Wörter
verdeutscht. Das Büchlein ist kein verengerter und vertiefter „Büch-
mann". Aus diesem verbreilelston Citatenschatz hat er nur für

einige seiner Nummern den Fundoil entnommen und darüber mit
dem nun auch entschlafenen vieljährigen Mitarbeiter Büchmanns,
Walter Robert-Tornow konferiert und ihm zu der 16. Auflage viele

Berichtigungen übermittelt, z. B. zu der bisher falsch fundierten Vox
populi vo.\ Dei, die Kinzler über Alcuins lateinischen Ursprung hinaus
(capitulare admonitionis ad Carolum) auf Hesiod (^'(»yrt xai i]fu'Qai ed.

Kocchly V. 703 f.) zurückführt. .Manche Leute wollen auf den üriginal-

sinn eines Citats hinaufsitzen, meint der Verfasser, uml verdammen
jede noch so kleine Abwandlung desselben. Solche mögen z. B.

aus Nr. 88 Hinc illae lacrimae sich belehren, dafs selbst ein Cicero
in öffentlicher Rede (p. Caelio 25) dieses Gital aus Terenz in dem
ganz abgeblafsten Sinn : haec est causa, das kommt daher I verwendet
hat. Das Leben ist nicht die Schule, und im Leben gilt : Practica est

multiplex (woher stammt übrigens dieses Sprichwort?); das kann
man besonders gut bei Luther und bei Bismarck lernen, die der
Verf. nicht we?iiger als 29 mal herangezogen hat.

Von den Erklärungen und Übersetzungen der römischen und
griechischen Klassiker hat der Verf. meist die besten sich zu nutze
gemacht: Cicero, Dionysius, Calo, lloratius, Juvenalis, Ovidius, Fhae-
drus, Plautus, Publilius Syrus, Quinlilianus, Sencca, Suetonius, Tercnlius,

V'arro und Vergilius sind die hauptsächlichsten Quellen der Citate.

Doch erstreckt sich der Sentenzenstrom durch die Bibel und das ganze
.Mittelalter bis zu den äufsersten Ausläufern des Humanisnms herab.

Die Sprüche sind alphabetisch geordnet und leicht auffindbar. Sie
beginnen mit 1, Ab ovo und schliefscn mit den» bereits genannten
284. Vox populi vox Dei. Das schmucke Büchlein wird sicher viele

Freunde gewinnen , nicht blofs unter uns Citatenjägern, denen die

hochberülunle Chrie soviele Muster in die Hände spielt!

Ludwigshafen a/Rh. H. Zi m merer.
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Joseph Wismeyer, L. Englmanns Lateinisches Übungs-
buch für die zweite Klasse des Gymnasiums. Fünfzehnte Auf-

lage. München 1900. Verlag der L. Undauerscben Buchhandlung.

Vllf u. 191 S. Preis: brosch. 2 M., geb. 2,30 M.

Der MiCsstand, dafe das Übungsbuch vod Englinann-Wclzhofer
bisher dem seil 1891 abgegrenzten lateinischen Lehrpensum der zweiten
Klasse zu wenig Rechnung trug, machte sich besonders solchen Lehrern
fühlhar. dio unter den neuen Verhältnissen die beiden untern Klassen

nacheinander zu versehen halten. Das Buch hatte sich dem vorigen

Lehrplan nur notdürftig anbequemt, indem die Stücke über das Nomen
nunmehr auch die Formen der ersten Konjugation verwendeten und
sonst abgesehen von der Hinzufügung einiger Stücke am Schlüsse

das Übungsmaterial so ziemlich dasselbe blieb wie vor 30 .Taliren.

Schon nach der Schulordnung von 1874 hatte die ^retn iinle Einübung
des V^erbum finilum und infinituni keiiie ei^'onlliche Berechtigung mehr,

nachdem der Schüler vier hifmiliv- und zwei Parti/Jpiallbrmen schon

im Vorjahre gelernt und geübt hatte, umsoweniger als der Infinitiv

PrAs. AU. einer Anzahl Verba in der Grammatik memoriert und zur

Bildung anderer Formen gebraucht wurde. Das Nachteilige dieser

Scheidung trat anfangs weniger, erst bei der driften Konjugation recht

empfindlich zutage, wo die Stücke über das Verhuni intinitum weit

später durchgenommen werden konnten, während doch gerade der

ohnehin von An&ng an milgclernte Infinitiv Prfls. Akk. dem Schüler

die Formen der Verba mit Präsensstarom auf i so sehr erleichtert.

Als dann durch die neue Schulordnung dem Pensum der ersten Klasse

noch das Relativpronomen und die regelmüfsige zweite Konjugation

zugewiesen war, sah sich der Lehrer gezwungen, in ausgiebiger Weise
beim mündlichen Überselzen auf das erweiterte Pensum der ersten

Klasse zurückzukommen, um die Schüler nicht förmlich zum Vergessen

des im Vorjahre Gelernten zu nötigen, und selbst dann hatte die Sache
den doppellen Nachteil: die Schüler fanden in ihren r^elmäfsigcn
schriftlichen Übungen lange keinen ihrem Wissensstande ganz entgegen-

kommenden Stoff und namentlich die Schwächeren von ihnen hatten

beim mündlichen Übersetzen Mühe, die bei Anwendung des Relalivs

unvermeidlich an Umfang wachsenden S&tze zu überblicken und zu

beherrschen. Ich verkenne den hauptsAchlichsten Beweggrund durch«

aus nicht, der die hochverdienten Verfasser und Herausgeber des alten

Übungsbuches bei ihrem konservativen Verfahren leitete: die Scheu
vor einer gründlichen Umarbeitung hing zumeist «nit der Uüeksicht

auf das Publikum zusammen, das gegen Neuauflagen von Schulbüchern,

wodurch frühere verdrangt wurden, oft und laut genug seine Ab«
neigong kund that. Wenn indes nach nahezu drei Dezennien etullich

mit der Vergangenheit gebrochen, den Absichten der obersten Schul-

leitung ernstücli entsprochen und zugleich die Arbeil des Schülers

durch eine in der That vorbesserte Methode erleichtert wird, so hat

man keinen Grund, von überstürzender Neuerungssucht zu reden;
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wenn etwas, so war die Umarbeitung des allen „Englmann" für die
zweite Klasse ein Bedürfnis.

Diesem begegnet das Buch zunflchsl durch seine Anlage. In
zwockniAfsiger Weise ist Wiederholung und Ergänzung: des vorjährigen

Stolles ineinander verwoben, so dafs reine Wiederholun^r ausgeschlossen

ist. Gleich zu Anfang des Buches wird der Schüler ü^ev den Kouj.

nach ut, ne, cum, dann über den verneinten Imperativ belehrt und
erhält ein weiteres Gebiet, gelernte Formen zu verwerten. DieStüciLe

über das Substantiv und Adjektiv gewinnen gleichfalls dadurch, dafe

der Gesichtspunkt der Ergänzung vorangestellt ist. Zu Xr. 27 gestalte

ich iTiir, es anheiiuzusl eilen, ob nicht die Regeln über die drei kriti-

schen Kasus der Adjektive von der dritten Deklination in folgender,

soweit ich ubeisdiaue, den BedQrfnissen der Gymnasialsehäler ge-
nügender und dabei nach meinen Erfiihrungen leichter fal^lichen

Zusammenstellung zunächst im Übungsbuche, später vielleicht auch in

der Grammatik, gegeben werden könnten:

„I. i, ia, ium haben 1. die Adjektiva dreier Endungen (celer-

veloeiuni)

;

•2. die Adjektiva zweier Endungen; —
3. die Adjektiva einer Endung, &ren Stamm

auf zwei Konsonanten oder auf c endigt

(supplex-supplicum), sowie par und lo-

cuples.

JI. e, (a), um haben 1. die Komparative;

2. velus (vctera), dives, pauper; conipos,

impos; particeps, princeps; superstes.

III. Die andern Adjektive haben i, (ia), um." —
Ungezwungen schlielisen sich an die Übungen über das Adjektiv

solche über adjektivische Adverbien an, wie später nach dem Pronomen
solche über die Pronominaladverbien, die im alten Ilbungsbuche ganz
vermifst wurden. Nach Stücken über po^:?uni folgt die Anwendung
des Gerundiums, das den St hüli rn als deklinierter Inlinitiv Präs. Akt.

vorgestellt ist. Dann stiifst nuui auf eine Neuerung allen ähnlichen

Büchern gegenüber, die ich unbedenklich zweckmä&ig nenne: Die Ein-
fügung der aktiven Goniugatio periphrastica. Denn einerseits lernt der
Schüler in der Grammatik jetzt sehr bald staturus, weiterhin arsurus,

haesurus, mansurus, niiluru> u. s. w. ; e< erscheint aber doch kaum
gerechtfertigt, diese Formen lange als totes Kapital lit icn zu lassen

;

andrerseits wurde, spätestens nach der vierten Konjugation, bislier

der Akk. mit Infin. geübt; da ist es doch natürlicher, dafe der
Schüler erst das pugnaturus sum bewältigt, bevor er an das
puto nos jingnaturos esse geführt wird. Der Gebrauch der Gonj.

periphr. act. aber hat, da sich ibr deutsche Wendungen so sehr
angleichen, auf dieser Stutr keine Schwierigkeit und dazu den Nutzen,

dafs der Inf. Ful. Aktiv vor der Gel'ahr, verwechselt zu werden, mehr
geschützt ist. Von jetzt an schliefst sicli das Übungsbuch noch inniger,

als es bis dahin geschehen konnte, an die Grammatik zunächst von
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Eoglmann-Wctehofer an; indea ist durcb Gitate Vorsorge getroffen,

dalk es auch zu Landgraf unschwer gebraucht werden kann und wohl
auch zur Abwechslung gebraucht wird, um das Abschreiben aus allen

ITefteü zu verhüten. Der Anschliirs an das Lcrnbiifh ist sogar cngor

als früher, da jetzt die Semideponeiitia bei der IrenVndini Konjugafion,

die unregeimäi^igen Formen des Parliz. Fut. sofort bei üireui Verbuin

.geübt werden. Am Schlafe dos zu ergänzenden Pensums trifft man
eine weitere Neuerung: die Anrei!iuii;| von Übungen über die passive

umschreibende Konjugation. Auch sie kann unbedenklich hingenommen
werden; ein Schüler, der simiae quattuur manus sunt vorsteht, der

einen aktiven Salz deutsch passiv machen katin, wird daran im Ernste

keine Schwierigkeit finden
;
dagegen ist nunmehr Gelegenheit geboten,

ausgiebig während des grdlsten Teiles des Jahres eine Wendung be-
meistern zu lernen, die bisher erst kurz vor Thorschlufs und für die

miltehnäfsigen Köpfe kaum zureichend eingeübt wurde. Jetzt über-

sieht der Schüler dann auch die grui/e Formenbildung des lateinischen

Verbums. Bei der drilten Konjugation gestehe ich offen, dafs ich die

eigene Behandlung dt^r io-Gruppe selbst auf Kosten des genauen An-
schlusses an die Grammatik vorgezogen hätte« wäre es auch nur ge-

wesen, um diese zu einer im methodischen Interesse gelegenen Änderung
zu veranlassen; indes halle ich diesen Punkt für so nebensächlich,

dafs ich, nachdem einmal die Kntschci liin^j: so gefallen ist, in Rück-
sicht auf die spätere Verwendbarkeit der 15. Auflage keine Änderung
in dieser Beziehung in folgenden Auflagen wünschen möchte. Denn
gerade hier ist der Herausgel>er bemuht gewesen, durch reichlicheren

Übungsstoff all< nfa11si<ien NTachteilen seiner Anordnung aufs wirksamste

zu begegnen. — Die Heifügung von Übungen zur Partizipialkonstruktion

entsprechen blofs der Bestimmung der neuen Schulordtumg. Die Salze

sind hier im erfreulichen Gegensatze zu denen des bisher gebräuch-

lichen lateinischen Lesebuches der Fassungskraft der Schüler mehr an«
gemessen. Berücksichtigt man noch, daCs nach gröfseren Abschnitten

zusanmienhängende Stücke zumeist aus der allen Sage und Geschichte

Gelegenheil bieten, ein gröfseres Stoffgebiet in rascher Überschau zu

wiederholen, so ist man berechtigt das Buch rücksichtlich seiner An-
lage im ganzen und im einzelnen als das gelungene Werk der reifen

Erwägung eines erfahrenen Schulmannes zu bezeichnen.

Ahnliches Lob verdient auch das zur Verfügung gestellte Übungs-
materin!. Die nach dieser Richtun,j liin iu Retracht kommenden
Gesichtspunkte sind sAmtlich gewahrt. Der Gefälligkeil des deutschen

Ausdruckes zu liebe wurde mit den klein gedruckten Angaben der

Vokabeln nicht gespart, Sätze und zusammenhängende Stücke ßind

durchweg derart, (kfe sie l>ei aller Schlichtheit der Form anregen;
Trivialitäten sind selbst bei Sätzen mit dem Subjekte der ersten oder
zweiten Person, die nun einmal zum Zwecke der Einübung der Formen
nolwen<lig sind, glücklich vermieden. Anf ein paar scheinbare Kleinig-

keiten, die aber vom didaktischen Standpunkte nicht dafür gehalten

werden können, sei hier hingewiesen. Konjunktivische Nebensätze

hatten im früheren Buche fast regelmäfsig das dem Latein entsprechende
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Tempus, was viele Schüler, die ihren deutschen Stil nur aus dem
ÜberselzungsslolT" herbezojjen, zu einer mafslosen Verwendung des
Konj. Impf, verführte. Mit Recht ist diese Praxis vorjassen und
dafür lieber das Impf, jeweils angegeben. — Das alle Übungsbucli
ging ferner zu Anfang dem Pronomen Demonstrativum und Rolativuin

aus dem VV^ege; die neue Auflage erfüllt nach dieser Seile eine
elementare Forderung des Stiles und gibt zugleich die Möglichkeil der
Wiederholung eines bedeutsamen Abschnittes. — Das alle Buch ver-
wendete fürs Relativum, von den Genitiven abgesehen, fast ausschliefs-

lich die Formen von
,
.welcher", die für den Schüler so bequem sind

;

das neue bereitet ihm diese Freude seilen mehr. — Auch in dieser

Beziehung tritt also selbst in untergeordneten Punkten die Sorgfalt

des Herausgebers vorteil hafl hervor.

Wenn weiterhin hier Lesebuch und Übungsbuch in einem Bande
vereinigt sind, ohne dafs der lateinische wie der deutsche Stoff eine

Minderung und die Auslagen des Schülers eine Steigerung erfahren,

so darf diese Einrichtung, die ja jetzt, soviel ich weifs, in den Schul-

büchern für diese Stufe allgemein Eingang gefunden hat, gleichfalls

begrüfst werden.

Ausstattung und Preis des Buches befriedigen, soweit hierüber

mir ein Urteil zusteht, jeden Anspruch. An Druckfehlern habe ich

bei wiederholten Stichproben nur wenige gefunden : in Nr. 40 Salz 4
tilge et vor Romanorum, Nr. ^IM Zeile 5 lies sata für sila, Zeile 7
tilye et entweder vor promisit oder vor multum. Jedenfalls sind sie

beim Gebrauche des Buches leicht und unauffällig zu verbessern.

Als ein tüchtiges Lehrmittel verdient sonach die Wismeyersche
Umarbeilut)g des Übungf^buches die wärmste Empfehlung und die

weiteste Verbreitung. .Möge ihr diese im Interesse vor allem der

Latein lernenden Jugend zu teil werden !

Augsburg. Beda Gründl.

* A. Ludwich, Die Homervulgata als voralexandrinisch

e r w lese n. Leipzig 1 808, B. G. Teubner. :204 S. 8".

Während früher die Frage, ob die homerischen Gedichte Werke
eines Verfassers oder mehrerer sind, die Geister beschäftigte und erregte,

ist diese homerische Frage xßf' fioxV' in neuester Zeit etwas in den
Hinlergrund getreten vor dem Problem der Textgeschichle. Aller und
Ursprung der gegenwärtigen Texigestall, anfängliche Beschaflfenheil des

Textes, IJtiiätKleruiigen desselben infolge epichorischer oder persönlicher

Einllüsse, das sind die brennenden Fragen der Gegenwart, die aller-

dings in ihrer Herkunft nicht als Kinder der jüngsten Zeit erscheinen,
— ihr Ursprung reicht bis auf Richard Bcntleys Entdeckung derDigamma-
spuren im Homerlexte zurück — aber doch erst jetzt mit verliefler und
erweiterter Methode zu lösen versucht werden. Ein Teil der Forscher

ist der Überzeugung, dafs es möglich sei, mit Verwertung der auf dem
Gebiete der Sprachenvergleichung, Grammatik und Epigraphik ge-

wonnenen Ergebnisse zur ursprünglichen Gestalt des Hoinerlextes vor-
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xtidringün, während aßdei'e diese Bestrebungen fdr gänzlich verfehlt

halten und das Hinausgehen Über die handschrtflHche Überlieferung

als ein unwissenschaftliches Experiment beseichnen. Jedermann kennt
die Stellung, welche A. Ludwich in dieser Kontroverse einnimmt.

P. Cauer, der im übrigen die Verdienste des Kcinigsberger Gelehrten

um die Textkritik unumwunden anerkennt, macht ihm doch den Vor-

wurf, daCs er sich nicht habe entschließen können, den Zustand der

homerischen Sprache unbefangen zu prüfen und aus ihm die gramma-
tischen und metrischen Normen für die Beurteilung der einzelnen Les-

arten zu schöpfen (s. P. Cauor, Grundfrag^'n d. Honierkritik S. 7).

Damit wird an Ludwich also oitiscilige Ik'lonung dor schrifllichen

Textiiburiieteriing getadelt. Die vorliegende Abhandlung ist nun gleichsam

eine Rechtfertigung des kritischen Standpunktes Ludwichs; sie fafet

bereits früher in dieser Frage von ihm veröffentlichte Aufsätze zu-

sammen, ergänzt sie und führt sie weiter ans; sie bildet auf diese

Weise zugleich eine Ar! Prodronius zu seiner lliasausgabe, die in tiälde

der 1889 bezw. 1891 erschienenen Recensio der Odyssee folgen soll.

Jedem Leser, er mag in den textkritischen Problemen den kon-
servativen oder radikalen Bestrebungen folgen, wird die Lektüre der
Ludwichsclu n Schrift Vergnügen und Belehrung btreiten; man erhält

den Eindruck, dafs der Verf. überall ans dem Vollen schöpft . Wer
sollte denn auch auf diesem Gebiete über ein reicheres Material und
ein umfassenderes Wissen verfügen als der Verfasser des Buches
.Arislarchs homerische Textkritik", der Bearbeiter der großen kritischen

Odysseeausgabe? Die Untersuchung nimmt ihren Ausgang von den
in den Iclzlen Jaliron bekannt gewordenen Honierfragmcnlen, dem
Dubliner Papyrus (zum erstenmale veröffentlicht in Ori the Flinders

Pefric pnpyri, Dublin 1H91 von .1. P. Mahalfy), dem durch Umfang und
verliiillnismäfsig gute Erhaltung bedeutenden sechsten unter den Genfer

Fragmenten (zuerst herausgegeben von i. Nicole, Revue de philologie

XVIII 1894) und den teils in London teils in Oxford befmdlichen Papyri
(publiziert von B. P. Grenfcll und A. S. Hunt in den Greek papyri

ser. II' 1897). Näheres über alle diese Fragmente ist u. a. in den Ab-
handlungen unseres Kollegen J. .Menrad (Sitzungsher. d. philos.-philol.

Kl. d. b. Ak. d. W. 1891 HeR IV S. 539—552 ; 1894 Heft II S. 349—357;
1897 Heft II S. 321—338) zu finden. Bei Ludwich sind sie abgedruckt

und werden einer eingehenden Besprechung und Würdigung unter-

zogen. Mit besonderer Ausltihrlichkeit behandelt Verf. den Petrie-

papyrus, der bei seinem Bekaimtwertlon wegen der von ihm g'^bolenen

Abweichungen von der Vulgata grofses Autsehen machte, aber von den

meisten Gelehrten stark überschützt wurde. Das Fragment hat uns

nichts unerhört Neues gelehrt. Dab der Homertext kein einheitlicher

war, selbst nach der Thätigkeit der Alexandriner, sehen wir aus den

Scholien und Cifaten. Jener Papyrus und die andern fdinlichen Funde
sind nur Belege für diese Thatsache. NauKMitlich geht es nicht an.

den Werl dieser Urkunden ausschliefslich nach den in ihnen sich

findenden Varianten zu bemessen ; es ist vielmehr, wie Ludwich mit

Recht betont, zu berücksichtigen, dalk jeder neue Papyrusfund, wenn
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er auch noch so geringe oder noch so abweichende Bruclistiicke ent-

hält, uns die Grenzen der Vuigata mit gröfserer Genauigkeit feststellen

lehrt. Exceptio firmat regalam.

Abgesehen von den Papyrusfragmenleti beslchen die Quellen,

welche über den voialcxandrinischen Homerloxl Aufschiufs geben, aus
den Cilaten dor Autoren, den Nachahmungen und Parodien und ge-
legentlichen ikuierkungen in den Scholien. Eine umtangreiche Citaten-

sammlung gibt Verf. S. 71^133 seines Buches. Wer es bisher noch
nicht gewufet haben sollte, wie willkQrlich und ungenau die Alten
eitleren, der sieht aus der dankenswerten Zusammenstellung bei J^udwich,

dafs nicht ohne wcitoro? ein von unserem Text verscliiedcnes Cilat

als vollgiltige IJrivunde und als eine Instanz gegen die Vulgala betrachtet

werden darf. Aber im ganzen iierrscht doch zwischen jenen Citalen und
dem heutigen Texte eine überraschende Obereinstimmung. Am deut-

lichsten tritt dieses Verhältnis bei Piaton hervor, in dessen unbestritten

echten Schriften sich nicht ein einziger Vers findet, den unsere Über-
liefenmg nicht kennt (vgl. M. Songebiisch. Horn. diss. l 127); nur in

dem schwerlich echten Dialog '.i/.xifjni6tfi: fi' (\). 140di steht ein Hoiner-

cilat, welches vier Zusatzverse enthält und so den Papyruslexten sich

ergleichcn Ififsf . Attische und nichtattische Schriftsteller citieren einen

Ilomertext, di i mit dem unserer Handschriften identisch ist, woraus
folgt, dafs die Theorie von der Umwandlung der homerischen Sprache
aus dem Aolischen ins Jonische oder aus dem Jonisclien ins Attische

(s. Cauer, Gruiidt'r. d. llomerkr. S. 98 tT.) durch die Citale wenigstens

niclit die geringste Stütze empfängt. Die Zahl der Zusalzverse in den
Citalen ist durchschnittlich lange nicht 9o grofe als in dem Text, der
durch die Papyri vertreten wird. 1?berhaupt sind die Abweichungen
vorsichtig zu prüfen und zu iintiMsuchen, ehe man Folgerungen daraus
zieht; so ist z R. nicht einmal inuiier hojiieriseh, was mit Homeriscliem

vereint bei den Alten angeführt oder geradezu als homerisch ausgegeben
wird, vgl. Aristot. Rhet. III p. 1415a 14, und Etym. M. 148, 28 und an
anderen Stellen. Als Schlufsergebnis des interessanten Kapitels über
die Hoiie r« itate, durch das die Darlegungen A. Homers (Die Ilomer-
citate nnd die Homer. Fragen des Aristo! (•!(>-;, Sil/ungsber. d. philos.-

philol. Kl. d. b. Ak. d. W. lss4i wesentlich erweitert werden, ist die

Thatsache zu belraclilen, dafs die tll)ereinslinnnung zwischen den
Citaten und unserem Texte so durchgieifend und augenfällig ist, dafe

man zu der Annahme gezwungen wird, unsere Homervulgata müsse
vor der alexandrinischen Zeil entstanden sein. Im weiteren Verlauf
der Srhrift wird von dem l^-spriing der Varianten unseres nomor-
lextes gt'hantlell; sie .*^ind auf Rechnung der Dichter und Uelehrten,

namentlich der sog. traiuiixot und '/.vuxoi (vgl. K. Lehrs, Arisl.

p. 197^ ff.) zu Selzen. Bezüglich der Zusatzverse wird gegen H. Diels,

der (Silzungsber. d. Berl. Ak. d. \V. 1894 XIX 354) eine Flüssigkeit der

beiden Kpen im .Munde der Rhapsoden annimmt und daraus das Ein-

schieben von Versen erklären will, dt r Satz verteidigt, dafs die Ilhap-

soden nicht daran dachten, den l'cNt zu interpolieren, dafs vielmehr

die Aüden, überhaupt diu Dichter es waren, die Zusätze maciilen.
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Die Ansfiiliriingen des Verf. sind liist durchweg fiber/ongond. In

allen Einzelheiten wird man ihm fnMÜch nicht beislimnien können;
so z. B. hinsichtlich der Stellung und Werlschülzung Athens in der

Oberlieferungsgeschichte des homerischen Textes. Dafe eine athenische
^xdwsti existiert hat und die Nachrichten über die Thätigkeit des

Peisistratos auf die Herstellung einer solchen zurückzuführen sind,

mufs man trotz L. annehmen. Was er dagepron einwendet, das
Schweigen der Alexandriner über athiiiisrlie Honierexeniplare, ist

schon von P. Cauer (a. a. O.) durch die Eriviiu ung entkräftet worden,
dafe eben die Alexandriner die athenische ixdotug ihrer Bearbeitung
zu Grunde legten oder mit. anderen Worten, dafs in der alexandrinischen

Zeit die athenische Ausgabe alle übrigen derart an Bedeutung über-

ragte, dafs der von ihr gebotene Wortlaut als der Grundtext an-

genommen wurde. L. hat diese Aufstellung durch seinen Spott über

die ,Gentralbildungsanstalt Athen", der besonders gegen Wilaniowitz

(s. Gauer a. a. O. S. 89) gerichtet ist, nicht als unhaltbar erwiesen.

Folgende Punkte dagegen sind durch die vorliegende Schrift gegen
jeden Zweifel sif her;zestelll iiiid müssen von einer Kritik, die nicht jede

sichere Grundlage autgeben will, beachtet werden: I) Unsere Homer-
vulgata läfst sich deutlich bis in die klassische i'eriode der griechischen

Literatur verfolgen. 2) Die Sprache der homerischen Gedichte ist eine

aus altertümlichen und jungen Elementen gemischte Kunstsprache.

3) Die FlomertradUion hat nach der sprachlichen Seite bis auf die

neuere Zeit keine durchgreifenden Umwälzungen erlitten. 4) Weder
durch die fuifsere noch durch die innere Kritik der Alexandriner ist

die Vulgata erheblich umgestaltet worden. 5) Wirklichen Einflufs auf

dieselbe haben die Dichter, Interpreten und Kopisten durch poetische

Erweiterungen! Glosseme, Variationen einzelner Wendungen und Schrdb-
fehler ausgeübt; indes kann durch diese Abweichungen unser Vertrauen

auf die Inlegrilfd der Uberli(^fernng ?iiehf er-e]iiif lerl werden.

Das klar und bündig geschriebene Werkclii-n ist korrekt gedruckt;

nur S. 1G9 Z. U von oben mi'OiUi^ov ohne Hauch- und Tonzeichen

geblieben.

München. M. Sei bei.

Ermatinger E. und Hunziker R., Antike Lyrik in modernem

Gewände. J. Hubers Verlag in Frauenfeld 1898. 88 S. Pr. 1,60 M.

Die beiden Verfasser geben uns in dem sehr hübsch aus-

gestalteten Büchldn Proben antiker Lyrik der Griechen Archilochos»

Semonides von Amongos, Sappho, Bakchylides, Asklepiades, .Melengro^,

Philodemos, Palladas, Paulos Silenlarios ilies: Silentiariosi, Hulirios,

Thcailctos Scholastikos, — der Homer C'.atull, Iloraz, TibujI, i'roperz

und Slatius ; als Anhang ist ein Essay ,die Kunst des Dbersetzens

fremdsprachlicher Dichtungen* l>oigefugt. Letzterer, mit vielen gelehrten

Anmerkungen (dem wertvollsten Teil des Büchleins) verbrämt, soll

gewissermafsen eine Rechtfertigung der vorangehenden Übersetzungs-

proben bilden. Man wird mit manchen dieser klugen Ausführungen
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einverstanden sein, z. B. mit dem Grundsalz, dafs eine niusliTgiiüge

Übersetzung zugleich der beste Kommentar sei, dofs aber (ladiiti li o>

unvernieidlicli werde, dafs die Übersetzungen meist kiiiger werden
als tlas Original (Wilamowitz)

; ferner, dafs es heutzutage oll fast

oder ganz unmöglich sei, das antike Metrum noch beizubehalten, was
man bei der Lyrik unbedin^^t unterschreiben kann. Anderes aber
reizt y.nm Widerspruch : „Der Übersetzer mufs den poetischen Inhalt

der alten Dichtungen im Holst der G»^irenwart neu empfinden"
(S. 58). ,,Er darf und soll den antiken Inhalt mit modern- lyrischen

Emptindungen durchsetzen" (S. üO), also mit anderen VV^orten : er

darf eigene Gedanken und Empfindungen, seinem subjektiven ,lmpu]se*
folgend, einschmuggeln. Daher die Schlulkfolgerung : „So schwer es
für den Philologen ist, sich von unten her der Kunstgrenzo zu

nähern, ebenso schwer nuifs es für den Dichter sein, sich von oben
her den Intentionen seines Originals anzupassen." Jawohl, wir Philo-

logen nähern uns ,von unten her' der Kunstgrenze ! Das heifsl wohl,

wir gehen der Sache auf den Grund, wir lassen uns kein Quid pro
quo vorsetzen und wenn uns jemand Übersetzungsproben im modernen
Gewände bieli'!, lassen wir dieselben erst über uns eichen, dann
aber nehmen wir das Original zur Hand und finden bei beiden Herren,
dafs sie ihre Aufgabe mit mehr als dichterischer Freiheit lösten, dafs

sie, um eine Strophe zu füllen, um einen fehlenden Reim zu be-

kommen, ihre eigenen modernen Empfindungen ein- und unterschoben.
Für den Belletristen, dem nur um die schöne Form zu tbun ist, mag
das hingehen ; der Philologe ist — leider — kritisch genug geschuK,
um Fälschungen, luiii^en sie noch so hübsch klingen, zu erkennen.
Beispiele: Sappho (IV. 1) fleht die Aphrodite an „«A/.« iiid t/^'*;

bei den Verfassern „nahe mir freundlich mit gü t igen Schritt en";
ebenda wurden aus den xcIXm ättfeg <n^vfhn .eilende Tauben*; fr. 3
aus ,der Mann scheint mir göttergleich zu sein' wird ,0 Göttergluck,

so bang und süfs" ; bei Philodemos (Anth. Pal. 5, lintf^fi wir

von ,ihrer Wange sanClem Hund' — vergebens suchen wir im Original

davon eine Spur, ebenso bei Oalull (c. 5) von ,ros'ger Lippen Spende'

(= Küssen), und im gleichen Gedicht ist das einfach-scbonc ,nobis cum
scmcl occtdit brevis lux | nox est perpetua una dormienda* verbreitert

zu «Doch ist rasch erlöschend untergegangen Unser Stern (I), so legt

in der «'inen langen Nacht zum ewigen Schlaf sich die Seele nieder".

Wissen die Verfasser nicht, dafs es leichter sei. den Calull zu »verschönern'

als zu Überselzen (Herder, Stimmen d. V.)? Ferner bei Horaz : ilas

grofsartig-sebliehte (od. 1,24) ,durumst; sed levius fit patientia, quic-

quid corrigere est ncfas' wird zerquetscht zu der Strophe: «Ein

grausam In i bes Los ward uns( r Teil, Und nur ein duldendes Entsagen
Vermag dus Lebens harte Last zu tragen, Werm jäh uns trifft des
Schicksals tnck 'scher Pfeil (I)" u. s. w. So geht gerade, was
wir an den Alten bewundern gelernt, diu stille Einfachheit und (Jröfse,

im modernen Phrasenscliwulst zu Grunde. Dann noch etwas! Die

beiden Sappho-Lieder, bekanntlich an Mädchen gerichtet, werde»)

an ,scin* Horz aitrossiert, umgrkehrt mufs sich Horazens harmloses
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Lamialied gefallen lassen, einem ,Liebchen' gewidmet zu werden.
Haben wir nicht mehr kultnr- und literarhistorlsfho Kenntnisse genug, um
die Dinge zu nehmen wie sie waren? Wozai die Wahrheit verhüllen?— Indes soll nicht in Abrede gestellt werden, dals die späteren Proben
etwas Wort- und sini^^treuer ausgefollen sind: aber die Lösung des

Problems, antike Lyrik modern-mustergilUg wiedelgegeben zu haben,
dörfle den Verfossern schwerlich gelungen sem.

Mänchi»n. Dr. J. M e n ra d.

Hahne F., Ktir/t^efafste Griechische Schulgrammalik.
1. Teil: Formenlehre. 3. Aufl. Braunschweig u. Berlin. Schwetschke

u. Sohn. 1899. S. 113 u. IV.

Ohne an der ursprnn^Michen AiKuYlntinjr und Ornppiernng des

LornslüÜ'es uino Änderung vürzunchiiicn, IViiu lo der V^mT. in dnr drilten

Auflage eine noch grölsore Beschränkung und Kürzung desselben durch,

soweit sie durch die preu&ischen Lehrpläne vom Januar 1898 geboten

erschien. Demnach sind zunächst die Dualformen aus den Paradigmen
selbst ausgeschieden und nur in kleinem Druck beigefügt. Es fragt

sich aber, ob damit für alle Fälle eine Erleichterung erzielt wird, da
manche eine Einübung aul'icr der Paradigmenreihe vornehmen, was
die Erlernung umständlicher macht. Ich halte es für vorteilhafter,

wenn der Dual teils nach dem Nomen, teils nach dem Verbum auf « in
zusammenfassender Darstellung behandelt wird. Ferner sind solche un-
regelmäfsige Verba, die in der Klassikerlektüre gar nicht oder nur seilen

vorkommen, in Klarnmoni gesetzt, womit von vorneherein angedeutet

werden soll, dafs sie wiiiiger zum Auswendiglernen als zum Nach-
schlagen bestimmt sind. Die für diese Einrichtung angeführten Gründe
sind durchaus zutreffend. In hohem Grade aber wftre es wünschens-

wert, dafe diese Verba in Kolumnen nach de n einzelnen Zeiten ge-

ordnet würden, wodurch eine weit gröfsere llbersielitlielikeit und damit

eine bedeutende Erleichterung des Erlernens erreicht würde. Eine

dankenswerte Änderimg hat der Verf. dadurch vorgenommen, dafs er,

mehrfach an ihn ergangenen Wünschen entsprechend, die „Formen-
lehre" mit der „Syntax** zu einem Ganzen Tereintgt hat. Abgesehen

von anderen Gründen wird dadurch ein erheblicher Vorteil • rrricht,

dafs die Schüler auch in den oberen Klassen die Formenlehre ZU

Kepetitionen und zum Nachschlagen jederzeit zur Üand haben.

München. J. Haas.

Dr. Woifg. Bauer, Übungsbuch zum Übersetzen aus
dem Deutschen ins Griechische. Zweiler Teil: Syntax. Siebente

Auflage, völlig umgearbeitet von Dr. Siegm. Preufs. Bamberg,

a G. Buchner Verlag 1899. 8. 211 S. —
Die 5. und 6. Auflage des für die G. und 7. Klasse unserer

Gymnasien bestimmten ßauerschen Übungsbuches war von Gymnasial-

professor August Brunn er bearbeitet worden. Die vorliegende
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7. Auflage, welche sich als eine völlige Umarbeitung des Buches
darstellt, wurde von Kölleda Dr. Preufs besoifit. Das Buch schliefst

sich jetzt ganz enge an die Syntax des allisdien Dialekts von Engl-
maun-Roltmanner an, und es sind auch bei den einzelneu

Stücken die Paragraphen dieser Grammatik angegeben. Es findet sich

wohl keine wichtigere Hegel bei Rottmanner, die nicht im Übungs-
buch zur Anwendung gebracht wäre.

Eine Hauptänderung des I^nrlies besteht darin, dafs die

langatmigen Sätze der früheren AiiMagen, ohne dafs die Zahl der

Regeln vermindert wurde, auf einen kleineren leichter zu übersehenden

Umfang herabgesetzt oder durch kürzere ersetzt wurden. Dadurch
wurde das agenitiche Obungsmaterial uuiiz bedeutend vermehrt. Von
den 93 zusammenhängenden Stücken, welche auf die Einzol-

sfdze der betrcnenden Abscliiiilte fol^aMi und am Schlüsse der beiden

Teile den gesamten l^ehrsloll boliandeln, stammen nur etwa 20 aus

dem Bauerschen Übungsbuche. Alle übrigen sind von dem neuen
Herausgeber gefertigt, und zwar lehnen sich 16 inhaltlich und sprachlich

an Xenophon an. Der doulsche Text sämtlicher Stücke ist eine

freie und Iiiständige Bearbeitung antiker SlofTe, so dafs der Forderung

der Scliulordnung, es sollen die Texte im Gedankenkreise der alten

Schriftsteller liegen, Genüge geleistet ist. Am Schlüsse des Pensums
der 6. Klasse sind die bCsherigen Prfifuugsaufgaben für die Progym-
nasien angefügt.

Auf den ersten Seit' ii les Buches befinden sieh neun Stücke, die

zur Wiederholung der Formenlehre dienen. Bei den Vor-
übungen licfs der Verfasser gröfstenteils die Regeln weg, damit sich

der Schüler so bald als möglich an seine Grammatik, in die er ein-

geführt werden soll, gewöhne und in dieser heimisch werde.
Der deutsche Ausdruck der Überselzungsslücke ist korrekt«»

nur lehnt er sich an einigen Stellen zu enge an den griechischen

Text an, auch die Periodisierung ist an manchen Stellen etwas
schleppend. Was die Hechtschreibung der Eigennamen betrilVl, so

sind sie meist in den Formen angeführt, in denen sie dem Schüler

geläufig sind. Neben Kyros, Phatinos, Gheirisophos finden wir einen

Klearch, Krösus. Nur zwei der zusammenhangenden Stücke (SL 8
und III) sind mit einer l'ber st h li fl versehen: warum gerade diese,

ist nicht ersichtlich. Zur Ern';-'iinj der Aufmerksamkeit des Schülers

sind aber Übers( hrillen, wie sie z. B. Reich in seinen Übungsbüchern
anwendet, sehr zu empfehlen. Sie müssen ja nicht übersetzt werden,
der Zweck derselben ist erfüllt, wenn sie Interesse erwecken.

Leider ha! diT Verfasser den einzelnen Abschnitten keine

griechischen .Mustersätze vorangelien lassen. Gut gewählte
Beispiele jedoch, uaMiciitlich solelie, die, wie Reich in der V'orrede

zu seinem Übungsbuche der G. Klasse trelVend sagt, durch ihren

Inhalt dem Schüler auch für andere Unterrichtsgegenstande von Nutzen
sind, gehaltvolle Sentenzen, Aussprüche bedeutender .Münner, erleichtern

das Erlernrn und B«'lialten der folm Regel erheblidi und gestatten

auch die Anwendung der in der Instruktion zur Schulordnung era*
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pfohlenen induktiven Methode. Zwar enthält das Buch viele

ganz einfache, leicht verständliche, für die Tnündlichc Übersetzung be-

stimmte Sätze, und die.se können wohl zur Ableitung der Regel benülzt

werden. Es ist aber niciit hocti genug anzuschlagen, wenn der

Schüler den griechischen Text der Beispiele in seinein Übungsbuche
vor Augen hat, und es sei dalier dem Verfasser die Einfügung solclier

Sätze hei einer neuen Äuflag;e angelegenUichst empfohlen.
Als sonstige Verbesserungen schlägt der Ref. vor: Stuck 7*

ist flatlavvio Pari. Ftil, angegeben. Das Futur ist hier ganz unmöglich,

es mufs das l'art. Aor. stehen ; Zeile 8 v. o. desselben Stückes ist

bei TiaQf-MunHa das Part. P r ä s. zu machen : Seite ü Z. 3 v. u. ist 7ta(id

mit Gen. bei „von" anzugeben, vgl. Seite 9 Z. 2 v. o. ; Stück 30 " ist

Dativ beizufägen, vgl. Stück 43^; Stfick 68^ ist inetdii %dtutra mit
Opt. anzugeben (Äatt ^.if^n^äv Tdx«na); Stück 88*^ ist ontog /oj mit
Ind. Fut. anzugeben; Stück U3^ F. §85, 1. A. (ni.-ht § 83, 3. A.);

Slück IGO Satz 7 ist ein Ausrufzeichoii zu setzen (nicht Fragezeichen);

Stück 165 Satz 5 war für die richtige Übersetzung des Finalsatzes
E. § 102, 1 anzugeben; Seite 151 bei den darüber fesehriebenen

Paragraphen § 69, 4 anzugeben. Der Druck ist sehr scwgfftltig, dem
Ref. ist aufgefallen Stfick 105** Xonto (stall P.r>/;rov) ; Seite 95 Z. 3 v. o.

kvmmen (statt kommen); Seile 188 im Wörterverzeichnis eerproben
TTftQdofia (statt erproben Hnodoitai). Der Sperrdruck, der zur

Bezeichnung dessen, was überhaupt nicht übersetzt werden soll, dient,

ist nicht überall strenge durchgeführt. Stück 1 Satz 16 war lebendes
gesperrt zu drucken, Stück 86 Satz 14 niedrigen.

Im ganzen kann das Buch als wohlgelungen bezeichnet

werden und berechtigt zur ITonnuiii'. daf-; es zur Sicherung und Ver-

tiefung der grammatischen Kenntnisse erhublicii beitragen wird.

München. Joseph Fürlner.

Dr. 0. Boerner und Prof. Dr. Thiergen, Lehrbuch der
englischen Sprache. 2. Auflage. Leipzig 1897, Teubner. Xu. 148 S.

nebst 93 S. Wörterverzeichnis.

Wie vorauszusehen, fanden die englischen Teile des wissenschaft-

lich und prakfiseh gleich treflTIich an^^eleglen Boernerschen Unterrichts-

werkes eine niehl minder beifällige Aufnahme als die franziisischen, so

dafs von obigem Lehrbiu he nach kurzer Zeit eine neue Auflage not-

wendig wurde, in der das schon bei seinem ersten Erscheinen sehr

sorgfältig angelegte Buch nur wenig wesentliche Änderungen erfahren

hat; so werden z. B. die Verba mit Verdoppelung des Endkonsonanten
jetzt erst in Lektion 7 h« Ii.u utelt. Neu sind die zum Zwecke etwaiger
ex tempore Übung mit Fnlsnnfon versehenen (12) Erzählungen zum
Überselzen ins Englische (Anhang Ej.

Dr. O. Thiergen, Elementarbuch der englischen Sprache.

Leipzig 1897, Teubner. Vit u. 214 S.

Der Inhalt dieses von Prof. Thiergen allein bearbeiteten Lehr-
BUtttar f. d. OyniBMiriirhmir. XZXVl. tthtg. . 30
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niillels deckt sich im wesenllichen mit dem des eben besprochenen
Lehrbuches, auf dessen Grundlage es verfafst ist, nur sind die Regehi
über die in den einzelnen Lektionen praktisch zur Anschauung ge-

brachten sprachlichen Erscheinungen in systematischer Verteilung ein-

geflochten, so dafs das Buch unabhängig von der getrennt heraus-
gegebenen „Grammatik" für sich ein Ganzes bildet. Insbesondere für

Mililfirbildungsanstalten bestimmt, wird es nicht minder an diesen ähn-
lich organisierten Schulen erfolgreich Verwendung finden. Im ein-

zelnen sei bemerk!, dafs die Aussprachebezeichnung hier im Anschlüsse

an Prof. Dr. Conrad. Englisches Lesebuch gegeben ist ; dafs im zweiten

Teile die Queslions weggelassen, dagegen im Anhang eine Anzahl sorg-

fältig ausgewählter Gedichte und Lesestücke neu hinzugefügt wurden.

M

München. Wolpert.

Dr. Friedrich K 1 e i n , Der Chor in den wichtigsten Tragö-
dien der Französischen Renaissance. Erlangen u. Leipzig,

A. Deichert, 1897. pp. XX u. 144. 8". (Breymann & Schick, Münchener

Beiträge zur rom. u. engl. Phil. XII. lieft.) Preis 2,80 M.

Der Inhalt der Abhandlung bietet mehr als der Titel besagt:

denn mehr als ein Drittel des tlmfanges behandelt ,,Die Auffassung

der Kunstlheoreliker vom tragischen Chore in alter und neuer Zeit'*,

eine sehr sorgfältige dankenswerte Zusammenstellung in chronologischer

Reihenfolge, die nalurgemäfs nicht nur für den romanischen Philo-

logen von Wichtigkeit ist. Von Aristoteles ausgehend, gibt Verfasser

1. den Stand der theoretischen Kenntnis im 16. Jahrhundert, 2. eine

historische Übersicht über die Theorie bis zur Jetztzeit, 'S. eine Fest-

stellung des gegenwärtigen Standes der Frage über den Chor. Durch
genaue Vergleichung und Abwägung ihrer Anschauungen kommt Klein

zu dem Schlüsse, dafs die Autoren des IG. Jahrhunderts in dieser

Frage noch auf demselben Punkte sind wie Aristoteles und Iloraz;

bis in die Neuzeil herauf, in der selbst Schiller nicht zur theoreti-
schen Kenntnis des Chores gekonmien ist, und die bis auf unsere

Tage ratlos ist bezüglich der dramaturgischen Aufgabe des Chores.

Die moderneu Ästhetiker (deren Definitionen m. E. vielfach auf das
nämliche hinauslaufen) W(?rdt'n verfolgt bis aufCarrii^re (dessen Stand-

punkt als Eklektiker in dieser Frage Referenten am meisten anspricht),

Siebenlisl (p. 44) und Baumgart (p. 46). Ihre Forderungen aber sind,

wie V<!rfasser geschickt nachweist, schon aus den Worten des Aristoteles

licrauszufinden.

Im Hauptteile der Arbeit winden zwei Tragödien des Jodelle,

eine des Grevin und sieben Garni<'rs auf folgendes hin untersucht:

Skizze des Ilaupigedankens der Chorlieder, Kritik derselben vom tech-

') Nun ist als drittfs l'arallelwerk iiucli der italienisolje Teil im Erscheinen

be^'^ritVen , von dem H i»e r n e r - Ii n v er !i , L e Ii r I) ii c Ii der Italienischen
Sprache, und K. Lovera, (Grammatik der Italienischen Uragatigs-
8 j» räche schon vollendet sind.
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nischen, materieHen und dramaturgischen Standpunkt; Würdigung in

Bezug auf Äslht tik und Metrik. Die Resultate (p. 128) ergeben, dafs

der Chor von den Grundsätzen d(>s Aristoteles teilweise abwich (Doppel-

chor), dafs er der Forderung ..ein Toi! des Ganzen" zu sein treu-

bleibt, da(s er seine dramaturgische Aufgabe nicht erfüllt, und dafs

sein Wert in der Lyrik beruht; Garnier selbst Tenirteilt ihn am
Ende, so da& er nur mehr vereinzelt auftaucht (Claude Biltiard in

seinem Henri IV [1610], und Racine).

Man sieht aus diesem kurzen Überblick, dafs das Thema in

übersichtlicher Einteilung nach den verschiedensten Seiten erschöpfend

beleuchtet worden ist. Wenn die Ergebnisse desselben auch meist

negativer Natur sind, so ist die Arbeit doch wiederum ein kleiner

Beitrag zur Geschichte der französischen Literatur, der auf eine Spezial-

frage des Dramas dieser Periode neues Licht wirft. Die Bibliographie

zeugt von dem Studium und der Belesenheit des Verfassers.

Dr. 0- Fest, Der Miles gloriosiis in der Fr an zösi schon
Komödie von Beginn der Renaissance bis zu Möllere. Erlangen u.

Leipzig, A. Deichert. 1897. ])p. XIV u. 123. (Breymauji & Schick,

Münchener Beitr. XIII. Heft.) Preis 2,80 M.

Diese wie die vorhergehende auf Anregung Hermann ßreymanns
entstandene Abhandlung beßifst sich mit einer Bühnenfigur, die. wie
Verfasser eingangs richtig bemerkt, auf dem Theater der Kulturvölker

eine sehr beliebte Erscheinung ist, und deshalb wohl eine Einzel-

untersuchung vordient , zu welcher schon R e i n h a r d s t ö 1 1 n o r in

seinen Plaut us-Studien Beiträge lieferte, und deren Erscheinung

auf der englischen Bühne von Thümmel in seinen Shakespeare-
Charakteren (1881 u. 87), endlich besonders von Graf, Der Miles
glorios U S im fMiglischen Drama bis zur Zeit do- Bürgerkrieges,

Diss. Rostock 1891, — des näheren beleui biet worden ist. Fest setzt

sich das besondere Ziel „eine eingehende Darstellung des Miles im
französischen llenaissance-Drama zu geben'', und will vor-

zugsweise die Zeit von 1560 bis Moliöre berficksichtigett. Zunächst
aber gibt er eine umfangreiche Einleitung (29 Seiten) in zwei Teilen,

die mit Berücksichtigung der bewutsten Theaterfigur (a. !( r Miles im
klassischen — [sc. der Griechen und Römer] — Drama, b. der Miles

im französischen Drama des .Mittelalters) beinahe einen AbrlFs der

Geschiciite der Komödie darstellt, indem er jene von den Hörnern bis

in die commedia dell'arte der Italiener verfolgt. In den Mysterien

und Farcen, unter den Teufeln (Bramarbas), bei den Franc-Archers
(der Bfirgermiliz des 15. Jahrhunderts) findet sie sich vertreten, kurz
sie ist ein ewig neuer StofV. Den Einflufs der commedia drU* arfo

erkennt der Verfasser als schädlich für dessen Eni wicklung, sie

auch in Fi'ankreich die Rolle zu einer schablouffiluilleu macht.

Im eigentlichen Thema (p. 30 -116) wird zuerst der klassische
Einflufs auf das damalige Lustspiel in Frankreich behandelt, unter

30*
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anden in die Nachbildungen des Plaiilus und Terenz durtii Baif im

einzelnen besprochen; p. 48— 58 wird die Figur selbst (Aulseres,

Charakter etc.) in ihren Details erlAiitert und von den Komödien der

Zeit, in denen der Hiles Verwondang findet, Corneille und Searron
ausführlicher behandelt. Zunn Schhifs (nicht mehr zur eigentlichen

Arbeit gehörig) ph\ Fosf einen Au5;l)liok anf die Wandkingen und
Nenfr<'?;taltnngeii. dii' die Fi^^ur in der sfliriptt t is* hon Hand Molirres

durchinachl; dieselben werden kurz charakterisiert : sie sind ilüf-

schranzen, Marquis u. a. m. geworden. Da& Fest den Jourdain des

Bourgeois-Gentilhomme zu dem Bramarbas-Typus schlagen will, will

mir nicht einlom Ilten ; ich betrachte ihn lieber als die ureigene Schöpfung
des grofsen Meisters.

Zum Schliils wenige Notizen, zu deneii der Referent bei der

Durchsicht der Schrift gelangle, ohne eine unbedingte Beachtung der-

selben zu t>eansprucben : p. 4 passen die Schilderungen aus den Uxauvr^s

des Aristophanes u. E. nicht auf den niiles; zur Bemerkung p. i^U am
Beginn der Seite möchte man doch die Frage aufwerfen, ob der Ein-

flufs eines Terenz und FMautiis nicht auch schon im früheren Mitt( I-

alter indirekt auf das V'olksschau.spiel eingewirkt haben könne? Wenn
p. 46 die verfeinerte Entwicklung des nüles in Sir John Falslall gegen«

ub«»r den Franzosen hervorgehoben wird, so ist eben daran zu er-

iimern. dafs den Engländern ein Shakespeare gegeben winde (cf. ein

Jahrhundert s|)äter Molit res Schöpfungen I); p. 104 wird die Behauptung
wohl nicht allseitig niii,'(>nommon werden, dafs Dorante in Corneille>

Menteur aus dem miies hervorgegangen ist. Den Übergang am Schlnls

(p. 123) zu Lessings Major von Tellheim hält Referent in dieser Fassung
nicht für angezeigt, da es sich um das französische Drama handelt;

do(>h ist dieser Schlufs für die sorgfflltig und folgerichtig durchgeführte
Untersuchung natürlich von keinem Belang.

Diese beiden Abhandlungen sowie die Sammlung, in der sie er-

schienen sind, iiabcn das Geschick gehabt, von einem l>ayerischen Neu-
philologen an anderer Stelle (Literaturbl. f. germ. u. rom. Literatur,

Oktober 1898) in der schärfsten Weise angegriffen und Terurteilt zu
werden. Dem Ijubeleiligten. auch dt r nicht liefer das Für und Wider
vergleiehf. fällt dabei auf, dafs die absolud ni wiCsheit, mit der der

Ki itiker fiher den Wert solcher LIntersui liuii/t ii , den Unwert der

Tiiealerligur lies miles und über „Wissenschaliliclikeit" solcher Al^-

handlungen sprichl, rein individuell ist und . von den wenigsten geteilt

werden wird. Was „Wissenschaft"' ist und was nicht, darüber kann
heutzutage ein einzelner nicht entscheiden; Arl)eilen, die solche spe-
ziellen Spezialirehiclc eines gröf^ereii fJebietes behandeln (und zu

denen auch die eij^M iien Arbeiten des betr. Bezensenlen gehören), sind

notwemlig und Bausleine zur Schadung eines Ganzen, auch wenn
die Resultate manchmal mehr negativer Natur sind; öber die Bedeutung
des miles in der Theatergeschichte wird schlielslich wohl niemand
seine Ansich! teilen; zu b(Mlauern aber ist dieser Angriff wegen des

Unislandr-. dafs der An'^'reifer sell)st aus der Schule des Mannes
hervorgegangen ist, dem die weitaus gröfsere Anzahl der jungen Neu-

Digiiizeü by Google



Abhandlungen zur Geachichte der Mathematik (Bramunühl). 469

Philologen in Bayern ihre Methode in Praxis und Wissenschaft ver-

danken.
Bamberg. R, Ackermann.

Abhandlungen zur IJ» schiclile der Mallicmatik. VIII. IJeft

(Zcilstlirill liir .Vlalheinalik und Physik, hgb. von H. .Mehmke und

•M. Cant or. Siippl. zum 4!2. .lahrgang). Leipzig. B. G. Teubner 1898.

214 S. 8" mit 3 Tafeln und 45 Fig. im Text.

£s ist noch nicht sehr lange her, dafs auch die Mathematiker die
^

Erforschung der Geschichte ihrer Wissenschaft zu interessieren begann,

denn noch vor 30 Jahren hielt man es in Fachkreisen, wenn nicht für

schädlich, so doch für äufserst überflüssig, malhemalisch-geschiciitliche

Studien zu treiben. Dafs dies nun endlich anders geworden, dafs man
immer njehr den Nutzen und die Notwendigkeil solcher Studien ein-

zusehen beginnt, verdanken wir in Deutschland in erster Linie der un-

ermüdlichen Thätigkeit M. Gantors, der es sieh zur Let>ensaufgabe

gemacht hat, den Sinn hiefur zu wecken und zugleich die Grundlagen
einer gediegenen mathematisch - historischen Forschung zu schaffen.

Aufser seinem grofs angelegten Geschichtswerke trugen zu d(*n er-

rungenen Erfolgen sowohl der von ihm redigierte historische Teil der

Zeitschrift für Mathematik und Physik, als auch die dieser Zeitschrift

in zwanglosen Heften beigcgel>enen Abhandlungen zur Geschichte der

Mathematik bei. yon denen uns die zehn Au^tze des ersten Bandes
im Folgenden besciiäfligen sollen.

I. M. Curlze. Über eine Algorisinusschrift des XM. Jahrhunderls.

Es ist dies die vollständige Veröllentlichung eines hands« hrifllichen

Traktates, auf dessen Wichtigkeit schon A. Nagel fi-äher hingewiesen

hatte. Dieser Traktat Ist in einer Handschrift der Münchener Hof-

und Staatsbibliothek (Clm 130:?1) enthalten und gehört dem 12. Jahr-

hundert an, indem fesl^^'estellt werden konnte, diifs er unter dem Abte

Eberhard (1163—1108) des Klosters Prüfening bei llegensburg nieder-

geschrieben wurde. Die Abhandlung stannnt somit aus jener Zeit,

da das Rechnen auf dem römischen Abacus allmählich durch den aus
Indien stammenden Algorithmus verdrängt wurde. Das erste Kapitel

behandelt das Rechnrn mit ganzen Zahlen, wie bei Leonardo Pisano
mit der Multiplikation bej^innend. das zweite, die Minulien oder Brüche

und zwar liauijlsiiclilicli dir für die Astronomie w icliiigeu Sexa^'esimal-

brüche, und das dritte Kapitel lehrt das Quadratwurzelzichcn auf zwei

verschiedene Arten. — Soweit der für die Geschichte der damaligen

Zeit besonders wichtige und daher auch im Abdruck veröfTentlichte

Text der Handschrift, dessen Inhalt ganz auf arabiscli-imliscben Ur-

sprung hinweist. In der Einleitung teilt uns aber (!. auch noch ver-

schiedenes von den übrigen Abschnitten des hochinteressanten Code.x

nut, in denen die musikalischen und geometrischen Verhältnisse, die

Zeitrechnung und die Astronomie l>ehandelt werden.

II. Derselbe. De Inquisicione capacitatis figurarum. Anonyme
Abhandlung aus dem 15. Jahrhundert. Auch diese zum erstenmalc
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gecliuckle Abhandlung ist einer iMünchuner Handschrift (Chii 5ü) ent-

nommen und wurde in der ersten Hftlfte des 15. Jahrh. von einem
gewissen Magister Reinhard von Wurm geschrieben. Sie beschäftigt

sich mit der Ausmessung von Flächenräumen und Körpern, wobei

auf Euklid, Archimenicies (sie!), Plolemäus, auf das Bucli der ihei

Brüder, auf Johann de Lineriis und andere Bezug genommen wird.

Unter anderem wird die Fläche des rcgelmäfsigen Stemfunfecks be-
stimmt und sogar die FlAche eines gleichseitigen Dreiecics berechnet,

dessen Ecken die Mittelpunkte der drei einem andern gl< i( hseiti^'cn

Dreieck eingeschriebenen Kreise sind (ein SpezialCall des .Mallallischt n

Problems). Aufsordcni kennt der Verfasser trigonometrische Hechnungen
mit der Sehne, dem Sinus und dem Sinus versus und benützt die Sinus*

tafel des Johann de Lineriis. — Der vom Herausgeber zu den einzelnen

Paragraphen beigegebeoe Kommentar enthält verschiedene interessante

historische Notizen.

III. Fr. Rosenberger. Die erste Enlwieklung der Elektrisier-

maschine. Ollo von flueriek»'. der bekannte Erlinder der Luftpumpe,

war es, der zum erstenmale aul den Gedanken kam, Versuche darüber
anzustellen, welche Wirkungen geriebene Körper auber der elektrischen

Anziehung no( Ii hervorbringen würden. Hiezu bediente er sich (siehe

O. de Guericke Experinienta Nova Magdeburgica 1672) einer Schwefel-

kugel von der Gröfse eines Kinderkopfes, die in rasche Drehung vor-

setzt wurde. Als Reibzeug diente ,die recht trockene Hand des E.>c-

perimentators", den Konduktor mulste die Kugel selbst bilden, zu

welchem Zwecke man sie aus dem Stativ herausheben und den Gegen-
ständen nähern konnte. . Nur einem so genialen Experimentator, wie
Guericke war, konide es gelingen, mit die.sem primitiven Apparat die

noch vollständig unbekaniilen Erscheinungen einer elektrisctien Ah-
stofsung, der elektrischen Leitung, des elektrischen Geräusches (V) und
eines Glimmlichtes nachzuweisen, das die geriebene Kugel im Dunkeln
zeigte, wenn er sich auch nicht bewufst war, dafe alle diese Erschei-

nungen Ausflüsse einer und derselben Xaturkrafl sind.

Der Experimentator der Royal Society in London Francis Hawksbee,
der Guerickes Werk nachweislich kannte, hat die Maschine ITO'.i dahin

abgeändert, dafs er eine hohle Glaskugel verwendete, die ihm geeigneter

zur Untersuchung der Lichterscheinungen war. Beide Maschinen aber
gerieten in Vergessenheit, bis Stephen Gray 1729 mit einer geriebenen
Glasröhre die Fortpflanzungsfähigkeit der Elektrizität auch auf den
menschlichen Kr>rper nachwies, wodurch das allgonieine hiteress»» (Tir

die neue Kraft {»löt/lich rege wurde. Der erste, der wieder (1748i an
Hawksbee anknüpfend, eine Glaskugelelektrisiermaschine konstruierte,

war der Leipziger Professor Chr. Aug. Hausen, während der Wittenberger
Professor Bosc im folgenden Jahre den Konduktor damit verltand und
Hausens Kollege Winkler endlich slalt der Hand ein Reibzeug an-
brachte, so dafs die Mas^cliiiie jetzt alle i!ite^,'rierenden Bestandteile

enthielt. Die vollkoiiiinenste Elektrisiermaschine jener Zeit wurde
übrigens von dem Erfurter rrolessor Andreas Gordon, einem Benediktiner-

mönch, konstruiert. — Besonderes Interesse gewinnt diese quellen-
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rnäfsige Darstellung Rosenborgors durih dio /alilieichen OriginaU
abbildungen aus den Schriften der erwähnten Gelehrten.

IV. Derselbe. Die ersten Beobachtungen über elektrische Ent-

ladungen. Die frühesten Versuche, die Zusammengehörigkeil der elek-

trischeo Krflfte mit den elektrischen Eolladangen oder Lichterscheinungen

nachzuweisen, gehen auf den oben genannten Ilawksbee (170 1709)
und seinen Kollegen Dr. Wall zurück, wahrend O. v. Gueritke die Er-

scheinungen nicht als Ausflufs einer und derselben Kraft erkannte.

Dies geht auch aus dem vom Verfasser liier zum erstenmale näher

untersuditen Briefwechsel mit Leibniz hervor. An die Besprechung
der Verdienste Hawksbees schliefet er dann eine eingehende Schilderung

der Arbeilen von Stephen Gray, von Charles du Fay und anderen an,

die sich hauptsächlich auf elektrische Leiter und Nichtleiter beziehen,

und Schilderl die ersten Versuche, die neue Naturkrafl zu Heilzwecken
zu verwenden.

V. M. Simon. Zur Geschichte und Philosophie der Differential-

rechnung. Ein sehr interessanter, auf der Naturforscher-Versammlung
zu Frankfurt gehaltener Vortrag mit manch neuen Ideen und Gesichts-

punkten, die leider nur wegen der Knappheit des Raumes nicht in der

Weise, wie irian es wünschen würde, ausgeführt werden kormton

!

Zunächst erinnert der Verfasser daran, dafs verschiedene moderne Be-

griffe, wie der der Irrationalzahlen und der Mächtigkeitsbegriff schon
im Altertum vorkommen; des letzteren bediente sich Aristotele.s um
die Paradoxien des Eleaten Zenon über das Continuum zu widerlegen.

Weiter wird dann hervorgehoben, dafs die Griechen in ihrer Exhaustions-

melhode bereits ein vollständiges Inlegrationsverfahren zur V^erfügurig

hatten, und dafs an diese die Arbeiten Kegler s, Gavalieri's, Fermat's

und Wallis* angeknüpft haben. Besonderes Gewicht wird mit Recht
darauf gelegt, dals Cavalieri's Methode der Indivisibilien (1635) in den
Anschauungen begründet war, die dessen Lehrmeister Galilei, vom
physikalischen Standpunkte ausgehend, bereits mit grofser Präzision

entwickelt hatte. Galilei wurde in dieser Hinsicht bisher überhaupt

zu wenig beachtet, seine Ansichten über den Unendliclikettsbegritr,

über die Indivisibilitftt u. s. w. sind geradezu dieselben, wie sie sich

bei Bolzano wiederfinden. Gavalieris schwer verständliches Buch
wurde von Newton und Leibniz richtig aufgefafsl: Leibniz' Integral

ist direkt Cavalieri's „ümnia". Weiter hebt V. namentlich Fcrmat's

Begründung der Ditferenlialrechnung hervor, von welcher bis zum
cbarakteristisehen Dreieck Barrows (Newtons Lehrer) und Leibniz'

nur mehr ein kleiner Schritt war, und bemerkt, da.ts Format bereits

zu einem ganz bestimmten Algorithmus für die Ausführung von In-

tegrationen gelangt war, den dann hauptsächlich Wallis durch Be-

nützung von unendlichen Reihen in arithmetisches Gewand brachte.

Auch Pascals V^erdienste, die bisher zu wenig beachtet worden sind,

werden präzisiert. 1665 traten dann Newton und zehn Jahre später

Leibniz auf und schufen, wie V. treffend sagt, .eine Grammatik zu
einer Sprache, welche bereits eine blühende Literatur hatte". Ihre

Verdiensie werden kritisch abgewogen, und auch der häfsliche Prioriläls-
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streit wird gestreift. Dann werden die grofeen Verdienste der beiden
älteren Bernoulli um die AusbUdung der neuen Methode hervor«

gehoben und die Datini ffir die Entstehung gewisser Kui:slaiis(lni(ko

zusamiiiengesk'lil. Den Srliliifs l)ild<'t eine kritisclie Erörloning über

die Grundlagen der DiHerenliaireclinung, deren erste strenge Behandlung
auf CauGby (von 1826 an) zurückgeführt wird.

Vf. F. Schmidt. Lebensgeschichte des ungarischen Mathe-
matikers Johann ßolvai de Bolya, k. k. Hauptmanns im Geniekorps
(1802— 1860). V., d'cr schon im 48. Bd. von Grunerls Archiv bio-

graphische Notizen über beide Boiyai, den viel bekannleren Vater

Wolt'gang und den Sohne Johann, verütTentlichl hat, bringt hier

weitere Nachrichten Qber das Leben des letzteren, die teilweise aus
dem Briefwechsel Wolfgangs mit seinem Studiengenossen C. F. Gauss
entnommen sind. Joliann (geb. 1802) ist für den Mathematiker doshalb
von Interesse, wcW er einem Werke seines V'alers einen Appendix zu-

filprle, in welchem er so geniale Gedanken über das Parallelenaxiom

Euklids uufscrte, dafs Gauss, um sein Urleil gebeten, schrieb, er könne
diese Arbeit nicht loben, weil er sonst sich selbst loben mässe, indem
der ganze Inhalt der Schrift, der eingeschlagene Weg und die ge-
wonnenen Resultate fast durchweg mit seinen eigenen schon seil

35 Jahren angestellten Meditationen übereinkommen. Dieses auf das
höchste ehrende Lob des Fürsten der Math' inatiker hat jedoch Joliann

leider nicht vermocht, aus seiner genialen nialhemalisclien De^abung
weitere Früchte zu ziehen, sondern im Taumel sinnlicher Vergnügungen,
denen er sieh hingab, kam er zu keiner vernünftigen Thätigkeit mehr
und starb mit sich und der Welt zerfallen 1860.

VII. G. Wertheini. Die Berechnnnp: der irrationalen Quadrat-
wurzeln und die Erfindung der Keltenbrüche. Darstellung dreier

historisch interessanter Verfahren zum Ausziehen der Quadratwurzel, von

denen das letzte auf den Kettenbruch '^"'^^*"'~2a-fr
2a H

führt. Es wird nacli<je\viesen, dafs dasselbe nicht zuerst von P. Gataldi,

wie iiiiui bisher annahm, sondern von Bornbelli herrührt, der schon
41 Jaiirc früher {löl'i) diese Metiiode in seiner Algebra verwendete.

Er ist also als der Erfinder der Eettenbrüche zu bezeichnen, während
Gataldi allerdings zuerst die Eigenschaften der N&herungsbräche studierte.

VIII. W. Schmidt. Zur Geschichte des Thermoskops. V. teilt

zunächst die Beweisstellen für die bereits bekannte Thatsache mit, dnfs

Galilei zwischen 151)3 und 1597 ein Thermoskop konstruiert halLr, und
gibt die Abbildungen der ähnlichen Apparate von Porta (IGOlij und
Drebbel (1608). Dann aber stellt er Untersuchungen darüber an, ob
nicht solche Apparate schon im Altertum vorkamen, und findet in der
That sowohl bei dem Byzantiner Philon als n idi Ix 1 Ileron von
Alexandrien Thernioskope, denen nur die Gradeinteilnn/ iIit späteren

Instrumente fehlt. Das lelzter.' Iti.>trnmenl hat (Jalilei wahrscheinlich

gekannt, und der Paduaner Mediziner Sanlorio knüpfte 1612 direkt an
dasselbe an, während der romische Ingenieur Telioux unabhängig von
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Heron ein LiitHhürmonioter konslruierle, da«? ganz die Gestalt unserer

heutigen Iris^truinente halte und den bemerkenswerten Fortschritt zeigte,

dals es gänzlich dem veränderlichen Luftdruck entzogen war.

IX. Derselbe. Heron von Älcxandria, Konrad Dasypodius und
die Stra&burger Mfinsteruhr. Bei seinen zur Herausgabe Herons ge-

machton Studien (inzwischen ist der erste Band derselben bei Teubner
erschienen) stiefs der V. auf den durch die Konstruktion der astro-

nomischen Uhr des Strafsburger Münsters bekannten Mathematik-

professor Dasypodius (Rauhrufs, 1530— 1600), welcher sich viel um
die Sammlung der Heron'schen Handschriften bemühte, die Katoptrik

desselben 1537 herausgab und die Veröffentlichung eines Sammelwerkes
plante, in welches Herons Schriften aufgenommen werden sollten.

V. glaubt, dafs mit diesen Studien der Heron'schen Schriften

gewisse mechanische Kenntnisse, namentlich über Räderübersetzungen,

zusammenhängen, die Dasypodius bei Herstellung seiner kunstreichen

Uhr notwendig hatte, weil deren Kenntnis im Mittelalter verloren ge-

gangen war.

X. Derselbe. Heron von Alexandrien im 17. Jahrhundert. Hier
wird unter^ucht, wie weit die Schrillen Herons die physikalischen

Arbeiten der (Jclehrten des 17. Jahrhunderts beeinflussen konnten, und
werden insbesondere Porta, Robert Fludd, Daniel Schwenter, Atha-

nasius Kircher und Kaspar Schott, Descartes* Freund der Pater Mer-
senne und De Gaus erwähnt, deren Schriften durch die Pneumatik
Herons beeinllufst waren. Auch die damals so sehr in Mode befind-

lichen Wasserkünste in fürstlichen Gärten haben jedenfalls ihren Ur-

sprung in dem durch Herons Schrill neuerweckten Interesse an den
entsprechenden physikalischen Erscheinungen. Das Gleiche gilt von
verschiedenen Experimenten, welche namentlich tod De Gaus mit dem
Dampfdrücke gemacht wurden.

München. A. v. Braunmuhl.

E. J. Reuth, Die Dynamik der Systeme starrer Körper.
Deutsch von A. Schepp. Mit einem Vorworte von P'elix Klein. Erster

Band. Die Elemente. Mit 57 Figuren. 47i2 Seiten. Leipzig. Teubner 1898.

Unsere deutschen Physiker und auch die Franzosen legen be-
kannilich bei der Abfassung von Lehrbüchern der .Mechanik das

Hauptgewicht darauf, ein möglichst einheitliches, zusammenhängendes
Lehrgebäude in allgemeiner Form aufzurichten und überlassen es

zumeist dem Studierenden, die Theorien auch praktisch anwenden zu
lernen; anders unser Verfasser; er legt jedesmal sofort das Wesen
einer Theorie an einem oder mehreren praktischen Beispielen dar.

Damit erreicht er zweierlei : einerseits erleichtert er dem Lernenden

das Eindringen in das Verständnis der Theorie, andererseits zeigt er

ihm, wie man diese bei der Lösung von speziellen Fragen zu ver-

werten bat. Es mag ja zugegeben werden, da& durch diese Afethode
die Sch()nheit des Aufbaues und die Übersicht einigermaf>en Schaden
leiden; aber wer jemals in der Lage war, allgemeine Theorien auf
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schwierigere, spezielle Probleme anwenden zu sollen, wird jedenfalls

zugeben, daCs auch diese, wie es scheint in England heimische Methode
ihre volle Berechligung hat. Freilich mutet es den deutschen Leser,

der gewohnt ist, auf den ersten Seiten seines Lehrbuches eine Reihe
von Definitionen zu linden, anfangs sonderbar an, wenn er am An-
fange des Buches liest : „Man wird beim Studium der Dynamik finden,

dafs gewisse Integrale sich beständig wiederholen. Es ist deshalb

angezeigt, sie in einem einleitenden Kapitel zum Nachschlagen zu-

sammenzustellen", wenn er also liest, dafs von dem, was in dem
Buche behandelt werden soll, zunächst gar nicht die Rede ist ; aber
er wird sehr bald das Zweckvolle dieser Einrichtung erkeimen, wird
sich an dieselbe gewöhnen und bei richtiger Anwendung derselben

Fertigkeit in der Lösung von praktischen Beispielen erlangen, die er

aus rein theoretischen Lehrbüchern sich niemals erwerben wird ; er

wird sich mit dem Buch um so inniger befreunden, als es der Ver-
fasser iroh seiner mehr auf das Praktische abzielenden Methode in

eminenter Weise versieht, die Theorien klar darzustellen und als er

die Lösung aller nur denkbaren einsciilägigen Fragen entweder voll-

ständig oder wenigstens andeutungsweise gibt.

In zehn Kapiteln, welche die Überschrillen tragen : Trägheits-

momente, Das d'Alemberl'sche Prinzip, Bewegung um eine feste Achse,
Ebene Bewegung, Bewegung im Räume von drei Dimensionen, Be-
wegungsgröfse

,
Lebendige Kraft, Die Lagrange'schen Gleichungen,

Kleine Schwingungen, Einige spezielle Probleme, wird der ganze Stoff

behandelt ; die gestellton Aufgaben sind grofsenteils solche, wie sie

bei Prüfungen an englischen Hochschulen gegeben werden. Bei

wichtigeren Prinzipien ist auch die historische Entwicklung dargelegt.

Welchen Wert man in unseren niafsgebcnden Kreisen dem
Werke beilegt, läfst sich daran erkennen, dafs Feli.x Klein der deutschen
Übersetzung des.selben ein empfehlendes Vorwort vorausgeschickt

hat. Dem Übersetzer aber darf man es zu Danke wissen, dafs er

uns eine solch hervorragende literarische Erscheinung in bequemer
Weise zugänglich gemacht hat. Für weilergehemle Studien sind Lieb-
manns Anmerkungen von grofsem Werte.

Föppl Dr. A., Vörie sunge n über technische Mechanik.
Erster Band. Einführung in die Mechanik. .Mit 78 Figuren.

41 S2 Seilen.

Vi erler Band. Dynamik. Mit GO Figuren. 45(3 Seilen. Leipzig.

Teubner. 180<S bezw. 1809.

Dem dritten Bande des obigen Werkes, welcher in diesem Jahr-

gange unserer Zeitschrill S. 122 besprochen wurde, liefs der Verfasser

zunächst den ersten folgen ; in demselben soll der Leser mit den
Elementen der technischen Mechanik vertraut gemacht werden ; nach
einer Einleitung, in welcher sich Föppl namentlich über die Wechsel-
beziehungen zwischen den Naturerscheinungen und dem menschlichen
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Denken änfsorl, boliandclt er in acht Abschnitten die Mechanik des

materiellen Punktes und des starren Körpers, die Lehre vom Schwer-
punkte, bespricht dann die Energicumwandhm^'cn. die Heibung, die

Eluslicität und Festigkeit, den Sluis Icsler Körpei und die Meclianik

flässiger Körper.

Was nun die an dieser Stelle in erster Linie zu besprechende
mathematische Behandlung des LehrslofTes belrilTl, so darf man iiichl

übersehen, dafs die Mathematik in einem Lehrbuche der technischen
Mechanik nur Mittel zum Zwecke ist; der Verfasser hat also von

seinem Standpunkte aus vollkommen recht, wenn er meint, die Lösung
einer Aufgat)e der Mechanik sei um so besser, je weniger Rechnung
darauf verwendet werde. Trotzdem hat sich aber Föppl durch die

Ausbildung der mathematischen Hilfsmittel, deren auch die technische

Mechanik eben doch nicht entbehren kann, zweifellos grofse Verdienste

erworben und zwar namentlich durch kotisequente Benützung der

Vektorgralben ; und es läiät sich gar nicht leugnen, dals die Darstellung

mit Hilfe derselben an Klarheit, Übersichtlichkeit und Einfachheit

ganz wesentlich gewinnt, umsomehr als der Verfasser dieselben im
ganzen AVerke durch aufTallenden Druck von den richlungslosen

Gröfsen unterscheidet. Dem Studierenden aber dürfte das ilechnen

mit geometrischen Summen und Produkten nicht mehr Schwierig-

keiten bereiten als das Operieren mit rein algebraischen GrdCsen. Im
übrigen setzt der Verfasser im ersten Bande von mathematischen
Kenntnissen nur die elemoitarsten Begriffe der Differential- und
Integralrechnung und einiges wenige aus der analytischen Geometrie
vorags, verweist daf^egen austührlichere Berechnungen teils in die

Lehrbücher der analytischen Mechanik, teils behandelt er sie selbst

im vierten Bande des Werkes, der sich eingehender mit den Gesetzen
der Dynamik des materiellen Punktes, des starren Körpers und des

Punkthaufens, mit den Bewegungsgesetzen zusammengesetzter Systeme
und mit der Hydrodynamik beschätligt.

Dals in diesem (vierten) Bande weitergehende mathemalische

Vorkenntnisse vorausgesetzt werden, ist selbstverständlich; werden ja in

demselben vielfach Probleme besprochen, die naturgemäCs eingehendere

theoretische Untersuchungen erfordern ; unter anderem werden Begriff

und Anwendung des I'olontials dargelegt, das Wesentliche von den

Gesetzen der Planetonbewegiui*: erläutert, das Prinzip von d'Alerabert,

die Euler'schen und Lagrai ige sehen Gleichungen und das Ilamilton'-

sche Prinzip entwickelt, so dals dieser vierte Band mehr oder minder
den Charakter eines Lehrbuches der analytischen Mechanik hat.

Freilich legt der Verfasser natui^emäfs wie im ersten so auch in

diesem Rande das Hauptgewicht auf die praktische Verwertung
theoretischer Forschungen und es hndet sich in dieser Beziehung

manche Untersuchung in diesem Buche, die man in anderen Lehr-

büchern der Mechanik vergebens suchen dürfte ; ich möchte von diesen

beispielsweise nur erwähnen das sogar in der französischen Akademie
der Wissenschaften vor einigen Jahren behandelte Problem von der

fallenden Katze oder die Verwendung der Kreiseltheorie in der Praxis,
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wie etwa bei der Untersuchung über die seitliche Ablenkung rotierender

Geschosse oder dieSchwingungen schnell umlaufender Wellen (Laval*sche

Tiirbinenwellcn), bei denen der Verfasser auch manch Interessantes

aus eigenen experimentellen Forschungen mitteilt.

Wie bei allen seinen bisherigen Arbeiten ist es dem Verfasser

auch bei diesem Werke in meisterhafter Weise gelungen, dem Studie-

renden das Verständnis der Sache durch lichtvolle Darstellung des
Lehrstoffes, durch wiederhollen Hinweis auf besonders Wichtiges und
durch Lösung gut gewählter Aufgaben möglichst zu erleichtern. Die

den beiden Räuden als Anhang beigefügte Zusammenstellung der

wicht igslen Formeln verrät den praktischen Lehrer.

VVürzburg. Dr, Zwerg er.

Paulys Real-Encyklopädie der klassischen Alter-

tumswissenschaft. Neue Bearbeitung. Unter Mitwirkung zahl-

1 1 ifher Fachgenossen herausgegeben von Georg VV i s s o w a. Sechster

iialbband. Campanus ager — Claudius. SLuLtgarL, J. B. Melzlerscher

Verlag 1809. Spalte 14il --2«)08. 15 M.

Das in unseren Blättern wiederlioH besprocliene Utitt i nehinen

schreitet langsamer vorwärl.s als der ursprüngliche Ei-scheinungsplan

erwarten liefs. Der erste Halbi)and wurde 18U3 aus;;egeben, welchem
der zweite 1894 in einem derartigen Zeitabstande folgte, da& der
1. Band nach einem Jalire vollständig vorlag. So sollte denn auch
weiterhin in jedem Jahre ein Rand ausgegeben werden ; demnach
müfslen bis Anfang August 1899, wo der <). Iialbband erschien, eigent-

lich deren 12 oder 0 Bände fertig geworden sein, also gerade die

doppelte Anzahl. Diese Verzögerung im Erscheinen der einzelnen

Abteilungen hat zwar ihr Mifeliches, weil dadurch die Fertigstellung

des ganzen Werkes 20 Jahre statt der ursprunglich geplanten 10—14
in Anspruch nelnnen würde, aber sie läfst sich begreifen und ent-

.schuldigen einmal dureli tlie grofsen Schwierigkeiten, welche dem
Redakteur die Arbeit im V erein mit so zahlreichen Genossen ver-

ursacht, dann aber auch durch die gewaltige Erweiterung gegenüber
der ersten Bearbeitung. In dieser umfafeten die Buchstaben G K (X)

den zweiten Rand mit 836 Seiten ; jetzt ist der Buchstabe K ausgeschieden
und soll späler eigens IxOinndelf werdeji, also /. R. (larthago siehe

Karlhago, und trüt/.deni uml'ar-l der llutlistabe C bis Claudius schon

1747 Spalten des 5. und 6. lialiibandes I Das alles mögen jene be-

denken, welche ungeduldig zu werden beginnen, und andrerseits

mögen sie sich entschädigt halten durch den reichen und gediegenen
Inhalt auch dieses Bandes

Da ilio griechischen Worte unter K m suchen sind, so sind die

Artikel dieses llalbbandes haujitsiu hlicli dem Gebiete der rcHuischen

Altertumswissenschaft entnommen, nur die mitCh beginnenden gehören

der griechischen an (auch etliche auf die ägyptische Geschichte bezug>

lidie von Sethe finden sich hier). Zu dieser Gruppe sind besonders
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eine IkMhc geofrraphischcr Arlikcl zu zülilon. so von unsereiii Kollo^fcn

Bürcliner über Clialkidiko, Cliorsoiiesos und Ghios (mit PlanskizzeT;

von Oberhuninier über Chalkis (mit zwo! Planskizzen), Cihaonia

(mit Planskizze) und Ghaironeia ; hier konnte bei Erwähnung der Aus-
.grahungen. welche die archäulo^ GeseDsdiafl 1879/80 an dem nokvwh
Sqiov der Tiiebaner auf dem Scidachtfeld liat vornehmen lassen, anrh
der Bericht erwähnt werden, welchen Kollege Reich im 17. Bd.

unserer liynm.-Blätter (Jahrg. 1 BS 1) als Augenzeuge geliefert hat („Das
Thebanergrab bei Ghäronca" S. 14^21). Dazu kommt noch Cher-

sonesus Taurica von Brandis. AusfQbrliche Abhandlungen Aber
wichtige Fragen der griechischen Tracht liefert Amelung in den
Artikeln xeiQiSonoQ %iio)v^ xit^w x'/Miva, xhtnvc und x).avk\ besonders

aber sei hin^^ewiesen auf die umfangreichen EnUterungen von Heisch
über den Chor; derselbe Gelehrte behandelt auch die Chore gie.

Unter den auf die römische Altertumswiasenachaft bezüglichen

Artikeln sind zahlreiche, welche sieb auf die Geographie und Topo-
graphie des römischen Reiches beziehen, und zwar behandelt Hülsen
die italische Landeskunde und die sladtrömische T()[)Oi/raphie

;

besonders hervorzuheben ist Gapitolium (topographischer Teil tnit

Plan 1: iOOO), Capua, Caudinae furculae (mit Karte); unter Cannac
wäre zu den Abhandlungen, welche sich mit der Lage des Schlacht-

feldes beschäftigen, noch hinzuzufügen: Dr. 0. Schwab, Das Schlacht-

feld von Cannae, Progr. des Wilhelnisgyninasiums in München 1898.

Die Geographie von Gallien hat Ihm übernommen, die voü Spanien
und Britannien Hühner, von dessen Artikeln ich besonders auf
Carthago nova und Celtiberer verweise.

Was die sogenannten Römischen Altertömer belriflfl, so liefert

Kubitschek eine Reihe wichtiger Abhandlungen zu den Staats-

attertumern, so Gandidatus, Gensores, Gensus, Gentumviri (aufserdem

Garnuntum und Caslellnm), nur Genturia ist von Kühler bearbeitet.

Die römischen Hechtsalterlümer sind nnt zahlreichen grül'seren und
kleineren Artikeln, meist von Leonhard, vertreten (vgl. besonders

Causa und GauUo); auch Seeck mit Gancellarius und (knonicarius
ist zu nennen. Der trefTliche Kenner des römischen Fleerwesens

v. Do masze wsk i bearbeitete besonders Gastra und Genturio; daneben
möchte ich ;uir (Üassis (— Flotte) von Fiebiger und Ganahae — die

nichtstädtische Ortschall römischer Bürger bei den Slandlagern. von
Schulten hinweisen. Durch Knappheil und Sachlichkeit zeiclmen sich

besonders die vielen Beiträge zu den römischen Privataltertämem
aus, welclie wieder Mau zu diesem Bande geliefert hat, darunter

mehrere mit Plänen, so z. Gaupona und Glialcidicum. Erwünscht
wäre hier meines Fiaclitcns no( h ein Artikel über Gampana. welcher

die Frage zu behandeln hätte, wie es mit der Bedeulung Glocke
zum Läuten slelit (Plin. N. H. 18, 360?). Besonders zahlreich sind

die Beiträge, welche dieser Halbtmnd zur römischen Prosopographie
liefert ; bohandeH werden die römischen Familien der Canidii, Ganinii,

Ganulei, Garrinafcs, Garvilii, Gassii (91 Nummern: darunter Nr. 59 der

CäsarmörderJ, Ccionii U4 Nummern), Cestii und Claudii (gar 451 Num-
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inern auf 238 Spallen!). Diese letztgcnannlen Zusaniinenätellungen

enthalten wichtige Beiträge mr römischen Geschichte, namentlich zur
römischen Kaisergeschichte : so die Kaiserbiographien des L. Aurelius

Verns (K'.l — 1G9) = L. Geionius Comniodns, die des (iassianius, eines

Gegciikaisers des Gallieniis, eines der sogenannten Tyrannen,
namentlich aber die des Kaisers Claudius, nicht weniger als 61 Spalten

umfassend, sämtlich nach den hier schon früher dargelegten bew&hrten
Gesichtspunlcten geordnet Unter den Claudiem wird auch Britanniens,

der Sohn des Claudius, und Claudius Drusus, der Stiefsohn des Äuguslus
behandelt ; Kaiser Tiberius wird unter Julii zu tindon sein. Kaiser

Nero nach einer Anmerkung der Redaktion zu Sj). 2711) unter Doniitii,

welcher gens er als Privatmann angehörte — ein Notbehelf, da der
Artikel nicht rechtzeitig fertig gestellt werden konnte. — Der Heraus-
geber selbst zeigt wiederum seine Kenntnisse auf dem Gebiete des
römischen Religionswesens und Kultus in den Beiträgen: CSapitoUam

(Tempel), (Juno) Caprotina, (Minei va) rinpta. C.tn-es etc.

Weniger zahlreich sind in diesem liande die Artikel zur Literatur-

geschichte, dafür aber hat Schwartz, abgesehen von seinen Er-

örterungen fiber das Ghronikon Paschale in der umf&nglichen, 38 Spalten
umfossenden Abhandlung über den Geschichtschreiber Cassius Die
und sein Werk eine bedeutende Leistung geliefert , sowohl was die

richtige Würdigung dieses Schriflstelicrs anlangt, der auch nach meiner
Meinung bisher immer überschützt wurde, als auch die gehaltreichen

Austülii ungen über die Quellenverhältnisse, welche niemand übersehen
darf, der hier weiterarbeiten will.

Bezüglich der Artikel aus dem (jebiete der Naturwissenschaften,

in die sich Olck, Max C. P.Schmidt und Well mann teilen, hat

mir ein so vortretfliclior Ketnier wie Kolloge St adl er versichert, dafs

sie manche Unrichtigkeiten und Ungenauigkeiten enthalten, die er

gelegentlich zusammenstellen und verbessern will.

Alles in allem genommen aber glaube ich gezeigt zu haben, da&
auch hier das Sprichwort gilt: „Was lange dauert, wird gut". Hoffen

wir also aut rüstiges und zwar, wenn möglich, etwas beschleunigtes

Fortsein t'Ü 'ti des Unternehmens.

München. Dr. J. M elber.

Dr. Ferdinand Schultz, Direktor des Königl. Kaiserin Augusta-

Gymnasiums zu Gharlottenburg, Lehrbuch der Geschichte ffir

die Mittelklassen von Gymnasien und Realgymnasien und für

Realschulen. Leipzig, Dresden, Berlin. L. Ehlermann. 1898. S. VIII

u. 284. Preis 2,80 M.

Im XXXII. Ban.l." S. 172 dieser Blätter wurde «ler Versuch

gomnriit. Vnrv.ii'rTe und Mänp'l des Lohrbuches der (ieschichle für die

Über-stnle hrdicr^T Lehraii>tallen von Dr. F'eid. Schultz und Ruilolf

Thiele klar zu legen. In tlem vorliegenden Lehrbuch des ersteren

für die Mittelklassen von Gymnasien und Realgymnasien und für Real-
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schulen ist die starke Hervorhebung des brandenburgisch-preufslschen

Staates die nuinliche geblieben, ebenso der ausgeprägt protestantische

Charakter der gleiche wie im einschlägigen Teile des Lehrbuches für

dieOberstufe höherer Lehranstalten. Von der Geschichte des Alter-

tums ist in dem neuen Lehrbiiche nur insoweit die Rede, als Alt-

germanien in Betracht koinnit; die millelaHerliche, neuere und neueste

Geschichte der nichtdeutschen Sla.aten wird, soweit sie nicht im

Zusammenhang mit der deutschen Geschichte gelegentlich unvermeid-

hche Berücksichtigung gefunden hat, in einem 12 Seiten Kleindruck

omfassenden, der GSeschichle Frankreichs, Englands und Rofslands

g^(öDnten „Anhnn<^'". „insbesondere für Realschulen*' bestimmt, schlicht-

weg abgemacht. Mit einem Worte: Die Flaupfaufgahe. die dem Buche
gestellt ist, gipfelt in dem Nachweise des S. 180 nie(hM'gt le;rten Satzes:

„Der Staat, der unser deutsches Vaterland aus dem Zustande der

Verelendung rettete, war Krandenhorg-Preul^n", daher auch von 1134
an die Geschichte dieses Staates in ganz unverh&ltnismfl&iger Breite

in den Vordergrund tritt, selbst in Zeiten, die hieffir wenig sachlichen

Anlafs bieten. Bei dieser Tendenz kann es nicht wunder nehmen,
dafs dem Verfasser, während er in Maxinulian I. von Bayern nur

einen „bigotten Herzog'' sieht ; Friedrich Wilhelm II,, eine in der

Geschichte nicht nach jeder Richtung unbedenkliehe Persönlichkeit,

S. 184 lediglich als „der feurige Preutsenkönig** gilt, ja dafs sein

Buch, während es für die Erzählung im Texte Raum hat, der Grofse

Kurfürst habe den wortbrüchigen Oberst v. Kalkstein in einen Teppich
gewickelt über ilie polnische Grenze nach Brandenburg bringen lassen,

bei Gelegenheit der Darstellung des Türkenkrieges von 1683— 99
nicht einmal den Namen Max Emmanuels von Bayern und Ludwigs
von Baden auch nur in einer Fufsnole ein Plätzchen gewährt. Schultz

verstirbt es meisterhaft, nicht nur die ruhmreichen Perioden der

braiiilenburg-prenfsischen Geschichte unter gebührender Würdigung
zur Geltung zu bringen, sondern die mancherlei Schattenseileu in ein

unerwartet günstiges Licht zu rücken. So verdient das Buch seitens

derer, die mit diesem Verfahren einverstanden sind, volle Anerkennung,
andere wird es weniger liefriedigen.

Das Anrecht auf solche Anerkennung wird noch erhöht durch
die geschickte Gruppienmg des verwerteten StolTes, durch die verhältnis-

mäfsig grofse Verlüssigkeit der gebotenen Data, durch die ansprechende,

der hier in Betracht kommenden Schölerklasse trc£flich angepafste

Erzfthlung, ein wohl zu beachtender Vorzug gcgenfllier dem zerhackten

Stil des Lehrbuches für die Oberstufe, durch die musterhaft ' Sauber-
keit von Druckversehen und durch die schone und zweckmüfsige Aus-
stattung, welche ihm die Verlagshandlung angedeihen liefs. Wie dem
Lchrbuche für die Oberstufe ist aucli ihm S. 2ü3 — 72 eine zweck-
dienlich zusammengestellte „Merktafei" beigegeben.

,Auf einzehie sachliche Unrichtigkeiten auftnerksam zu machen,
mag lieber unterbleiben, da der Verf. es vorzuziehen scheint, auch da,

wo ofTenkiuidiij Irrtümliches vorliegt, bei seinen erstin.ili^'en .Vngabt^n

ZU beiianen. Es mülstcn sonst so ziemlich alle in der oben erwähnten
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Anzeige des Lehrbuches für die Oberstufe erhobenen Beanstandungen
hier wiederholt werden, üa und dort wäre auch Neues beizufügen,

wie z. B. dafs der Lündergewinn Österreichs im Passarowitzer Frieden

nicht 1736, sondern im Belgrader Frieden von 1739 wieder verloren

ging (S. 143>; dafs mit Max III. Joseph in Bayern die jüngere, nicht

die ältere Linie des Hauses Wiltelsbach ausstarb (S. 174); dafs die

Verfassung Hannovers durch Ernst August nicht 18:34 aufgehoben
wurde, in welciiem Jahre ja noch Wilhelm IV. regierte, sondern 1837
(S. 217). Indes sei gerne wiederhol!, dafe das Buch nach dieser Seite

im ganzen recht sorgfaltig ausgearbeitet ist.

S. Klein, Lehrbuch der Weltgeschichte für Schulen.

9., verbesserte Auflage. Freiburg im Breisgau. Herdersche Vorlags-

handlung. 18U8. VII u. UO Seiten. Preis 3 M., geb. 3,40 M.

Kleins Lehrbuch der Weltgeschichte, dessen 8. Auflage im
XXXIII. Bande dieser „Blätter" S. 3GI f. angezeigt wurde, ist in der
vorliegenden 0. Auflage im wesentlichen unverändert geblieben. Die
wenigen Abänderungen, die es erfuhr, beschränken sich auf da und
dort eingefügte kurze Notizen zu inzwischen eingetretenen wichtigeren

Ereignissen und auf die Ausmerzung offenkundiger Fehler, die in der
genannten Anzeige und anderswo namhaft gemacht worden waren.
In ersterer Beziehung fällt auf, dafs der Ereignisse, die sich 1897 auf
Kreta und auf griechischem Boden, 1898 wegen Cuba abspielten, mit
keinem Worte gedacht wird, während doch andere Vorkommnisse
dieser Jahre berücksichtigt wurden, so z. B. S. 440 noch die Einnahme
von Omderman, S. 431 das Abloben Bismarcks. Warum anderseits

S. 264 an der evident imrichligen Schreibung Allersheim statt Aler-

heim, S. 279 an der gleich unrichtigen Bezeichnung König ,,von" statt

„in" Preufsen festgehalten wurde, ist nicht abzusehen.

Dafs S. 96 das in einem Schulbuche völlig überflüssige Sterbe-

datuni des Kai.sers Scptimius Severus und mit ihm zahlreiche andere
von gleich geringem Werte beibehalten wurden , soll nicht ernster

beanstandet werden, obwohl lieber als Grundsatz gellen sollte, Monals-
data nur daim zu berücksichtigen, wenn es sich um epochemachende
Ereignisse oder um hervorragend belangreiche Gedenktage der deut-

schen Geschichte handelt oder um Data, durch welche die Klärung
des Zusammenhanges von Geschehenem gefördert wird. Ernster ist

zu mifsbilligen, dafs .so gar viele der angegebenen Data, freili<*h auch
von Jahreszahlen, ungenau sind. Hiefür aus wenigen Seilen nur etliche

Beispiele: S. 365 bietet statt des 9. den 10. Juni; S. 367 den 11. Juni

statt Juli; S. 373 das Jahr 1.S66 statt 1S65; S. 379 das Jahr 1863 statt

1862: S. 385 statt 1H22 das Jahr 1823, den 14. September slatl

November und das Jahr 1854 statt 1853; S. 386 das Jahr 1888 statt

1889: S. 387 den 2S. statt 29. Mai und den 26. statt 6. August;

S. 398 den 12. statt den 2. Juli, S. 399 tlon 12. statt den 23. Februar.

Anderer Art sind folgende Versehen: 1803 blieb nicht das franzö-
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sisch gewordene Kurfürstentum Mainz bestehen, sondern Dalberg er-

hielt dafür Regensborg (S. 341, vgl. auch S. 344 und 348); S. 357
war aucli des Verhältnisses Hannover-Englands zum Deutschon Bunde
zu gedenken. Der südöstliche Teil des nordilalionischen Fostungs-

vieretkes hoifsl nicht Leyna^no, sondern Legna<;o IS. 387); S. 41.3 sind

iiictit preuCsische, sondern dänische Thaler zu verstehen, deren letzterer

sich zum ersteren wie 3 : 4 verhält S. 429 fehlt bei Mecklenburg der

Zusatz Schwerin, S. 436 wird der Schüler zu Irade eine Erklärung
vermissen.

So gänzlich belanglose Notizen, wie z. B. daT^ der Herzog von
13raunsch\veig 1806 vom Schlaehlfelde ueg auf cin<M- Bahre in seine

Residenz verbracht wurde (S. 3V5), sollten in ein geschichtliches Lehr-

buch nicht Aufnahme finden, weil, wollte man hiebei konsequent ver-

fahren, kein Ende abzusehen wäre; auch nicht Schreibweisen, wie
2. B. S. 113 Chlothilde, S. 408 KtothUde.

Schon die woiilverdiente erfrenliehe Verbrcilnnf?, welclie das. in

seiner (ie<;amtanlago gute und nanientlii Ii tür kalliolisciie Anstalten

empfehlenswerte Buch getunden hat, sollte dem Verfasser ein Ansporn
sein, dasselbe bei einer Neuauflage nach den bezeichneten Richtungen
einer sorgfältigen Revision zu unterstellen.

Dr. Hermann Stöcke 1, Kgl. Prof.: Geschichte des Mittel-

alters und der Neuzeit vom ersten Auftreten der Germanen bis

zum Ende des 19. Jahrhunderts. Zum Gebrauch an höheren Lehr-

anstalten wie zur Selbstbelehrung. Zweite, verbesserte und vermehrte

Auflage. München u. Leipzig 1900. G. Franzscher Verlag. Jos. Roth,

Kgl. und Herzogt, bayerischer Hofbuchhändler. XU u. 546 Seiten.

Preis ungeb. 4 M.

Da das Bueh^) in enger Beziehung zu dem 2. und 3. Bande von
Slikkels ..Lehi hucli der fieschichte für Mittelschulen" gedacht und aus-

geführt ist, das '^eit 18'.)3 an vielen bayerischen Mittelschulen Eingang

gefunden iial, und da das gröfsere Buch zur ünterstülzung des kleinern,

zur Erweiterung und Vertiefung der aus dem letzteren und aus dem
Unterricht gewonnenen Kenntnisse dienen soll, so sah sich der Verfasser

genötigt, bei der Herstellung der zweiten Auflage von einer vorher

beabsiclil igten wesentlichen Veränderung in den GrundzQgen abzusehen.

Es mag ja sein, dafs das Bueli, sollte es zu einem ..cclilfMi Volks-

buche'* umgestaltet -werden, mancherlei Veränderungen [ainzi^jicller

Art zu unterziehen war. Sollte es hingegen dem oben genannten

Zwecke dienstbar bleiben, so war unzweifelhaft die Aufrechterhaltung

seines ersten Aufbaues vorzuziehen. Nicht allein zu den beiden letzten

Bändchen von Stöckels Lehrbucli der Gesclüchle für Miltelscliulcn,

') Vgl. Dueberls Anzeige Uer 1. Auflage auf S. 14U Ii', des 2s. Jahrganges
dieser BIStter.

BUUir f. d. OyranHUlRrhalir. XXXVI. Jalu«. ^1
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sondern aiuli zu jetieni anderen Schulbuche der milllercn, neueren
und neuesten Geschichte bietet es behufs Befestigung und Erweiterung
der im Unterriclito er/iellen Kenntnisse nacli Inliall wie Form eine

in hohem Crade erwünschte Ergänzung. Kaum läfst sich ein anderes
Buch nennen, das im HinbUck auf diese Absiclit für die AnschatTung
in Schülerlesebibliotlieicen und für den Privatbesitz der Schüler oberer
Klassen gleich angelegentlich empfohlen werden könnte wie Stöckels

„Geschichte des Mittelalters und der Neuzeil".

Das in Anbetracht seines mäfsigen Umfanges sehr inhallsreicho.

allenthalben von warujer Valerlandsliebe zeuj;ende und konfessionoil

recht vorsichtig gehaltene lJuch geht überall sorgfällig den (Jrün<lon

der historisciien Ereignisse nach, sucht ihre Entwickelung und ihren

Verlauf mit grofsem Geschicke klar zu legen, enthält vielfach gulo
Zusanmienslellungen und Vergleiche des eben Behandelten mit früher

Vorgeführlem
,

würdigt Personen und Ergebnisse mit verständigein

Urleile, hält sich in der Darstellung gleicli fern von einer trockenen

Aufzählung wie von phrasenhaften Ausführungen, ist zudem korrekt

und ansprechend hinsichtlich der Diktion und in den Angaben von
Daten fast durchweg verlässig. Eine recht dankenswerte Beigabe sind

die zahlreiclien Hinweise auf einschlägige Dichtungen und Kunstwerke,
die Vorführung besonders wichtiger Aktenstücke oder aus solchen aus-
gewählter Stellen, charakteristische oder die jeweilige Situation charak-
terisierende Aussprüche hervorragender Männer, desgleichen die nicht

seltenen etymologischen Bemerkungen. Nach diesen Richtungen und
hinsichtlich der Gruppienuig des StolTes bietet das Buch auch Lehrern

allerlei Belangreiches.

Was einer neuen Auflage des tüchtigen Buches rml thut, ist

meines Erachlens zunächst eine eingehende Prüfung und damit ver-

bundene Ausscheidung, beziehungsweise Ergänzung des behandelten

SlolTes. Schon die gelrofiene Trennung von Text und zahlreichen,

mitunter nicht wenig umfangreichen Anm<'ikungen, an imd für sich

gewifs löblich, bringt es mit sich, dafs einzelnes, zuweilen sogar auf

der gleichen Seite, zweimal gesagt wird. Auch darauf wird zu achten

sein, dafs nicht hier zieuilich belanglose Dinge besprochen werden,
während anderswo weit Wichtigeres unerwähnt bleibt, hisbesondero

in der Behandlung der Neuzeil macht sich ferner der Übelstanil

gellend, dafs mit Monatsdaten, die für das Verständnis des ZusamU«en-
lianges der Ereignisse unentbehrlich sind, in der Regc^l allzu haus-

hälterisch umgegangen wird, dals sich aber doch auch wieder weniger
bedculende, vereinzelt sogar mit Angabe der Tageszeit oder -stunde

vorlinden. Eine genaue Revision nach «tiesen Richtungen wird dem
Verfasser von sell)st mancherlei Änderungen als w'ünschenswerl er-

weisen.

Nach diesen Bemerkungen mc^hr allgemeiner Natur nur noch
etliche Einzelheiten aus der zweiten Hällle des Buches!

Die .Miilter des Schwedenkönigs Karl X. war eine Stiefschwester
Gustav Adolfs {S. 301). Das jülicirsche Erbe kam zunächst nicht an
die Pfalz, sondern an Pfalz-Neuburg (S. 308). Die Autorität Johannes
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V, Müllers, des spätem Kultusministers des Königs Jerönie, ist für die

Hochhaltiing Preufsens eine ganz geringe (S. IMO), Bei der Kriofrs-

erklärung von 1702 liandelte es sicli weniger um die Ein/.iehuiii^ der

deutscheu Enklaven als um die Schädigung der Reclile deuLsclier

Ffirsten durch die einschlSgigen Beschlässe der konstituierenden Ver-
sammlung in der Nach! vom 4. August (S. 364 u. 374). Der 1806

gestorbene Herzog Ferdinand von Braunschweig war nicht ein Enkel,

sondern ein Neffe des Siegers von Krefeld und Minden (S. :*74), Die

zweite Verfassung der französischen Uevolulionszeil gehört dem Jaiu'e 1793

an, nicht 1792 (S. 385). Der Verfasser der Schrill „Deutschland in

seiner tiefen Erniedrigung" war nach der Aussage der Tochter Palms
der amovierte gräfl. Rechternschc Konsistorialral Velin von Winter-
hausen bei WurzlmrgiS. 392). Guolhe starb 1S32, nicht 1831 (S. 405).

Dafs Raffl der V'erräter Hofers war, ist für die Aufnahme in ein Schul-

buch zu wenig gesichert (S. 413). Die Krim kam erst 1783 an llufs-

land, nicht 1774 (S. 415). Für die Zugehörigkeit Rieds war S. 424
das Innviertel zu nennen statt OherOsterreich. Dafi» die 1826 aus
Missolunghi nicht entkommenen Griechen die Stadl in die Luft sprengten,

ist do(;h etwas zu viel gesagt (S. 439); ebenso, dafs 1848 rückschritt-

liche Ministerien in Masse abdankten (S. 457). Sebaslopol hielt im
Krimkrieg eine Belagerung von 349 Tagen aus, somit nicht „über ein

Jahr" (S. 473). S. 477 ist schwer zu verstehen, warum Bologna von
den übrigen pftpstlichen Legationen ausgeschieden wird. Die „Historilcer"

David Straufs und Renan passen nicht gut zu Ranke und Thiers (S. 515).

Der Ausdruck und der Salzbau sind fiufserst selten zu beanstanden.

Beispielsweise mögen etwa herausgehoben werden: .,Der deulsciie Orden
erhob sich seit 14üG nicht mehr aus seinem Verfall, und als die

Reformation begonnen hatte, verwandelte Albrecht von Brandenburg
Ostpreufsen in ein weltliches Herzogtum" (S. 308), „die staatsmännbehe
Gehaltenheit" Montescjuiens (S. 352) und dann und waim ein Satz wie

der wohl durch ein Druckversehen entstellte in der Anmerkung 1

auf S. 529.

Von Druckfehlern ist übrigens tlas Buch im allgemeinen an-

erkennenswert rein gehalten. Abgesehen von den bereits vom Verfasser

richtig gestellten seien als aufiftlllgere folgende genannt: S. 323 steht

unverholen slatt unverhohlen ; S, 400 bitten statt bieten ; S. 425 Bur
stall Bar: S. 539 letzte Zcil<> von unten 1863 stall 1883. Auf S. 429
wird im Text Z. 9 v. u. wühl ..gegenüber'' zu streiclieii sein.

Die Orthographie ist in bester Ordnung. Der Schreibung' IJay-

reut, Donauwört, Fürt, Prut wäre richtiger die gewöhnliche vorgezogen

worden. x\uch Kan statt Khan (S. 348) fällt auf. S. 322 war Finck

zu schreiben statt Fink.

M(\'e das Buch, eine im Interesse unserer Schulen erfreuliche

Gabe, zugleich von der Verlagshandlung gut ausgestaltet un<l zu billigem

Preise angesetzt, auch in seiner zweiten Auflage die wohlverdiente

Beachtung und Verbreitung finden!

31*
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Karl Lorenz, Der m od er n e G escli i ch t s u n le r r ic h t. Eine

hislorisch-padagügische Studie für rjescliiilitslehrer sowie Gebildete

aller Stande. Mit 8 knilurgoscliielillichen Bildern. Zweite, umgearbeitete

und vermehrte Auflage, München 1900. Druck und Verlag von

R. OhlHibourg. XII und 188 Seiten.

Am den 148 Seiten der aui S. 034—39 des XXXiV. Bandes
dieser Blfitter angezeigten ersten Auflage sind es nunmehr ihrer 188
geworden. Wenn es sich um SchulbOcher handelt, Im allgemeinen

kein Freund „veruiohrtor Auflagen", würde ich es doch dem Verfasser

gerne nachsehen, sclljf^t wenn die Erweiterung seiner Schrin no( Ii

gr^fscro Kreise ^'e/ofren hätte, nicht so fast darum, weil sie kein

Schulbuch im engereu Sinne ist, sondern insbesondere deshalb, weil

er, auf einem für Mittelschulen hdchst wichtigen Gebiete das Wort
führend, man mag ihm beipflichten können o«ler nicht, auf Grund
liofinnorlicher Überzeugung und praktischer Erfahrtmg seine Sache
stets ansprechend zu be<2:ründen weifs ; weil man seiner Schrift Seile

um Seite ansieiit, wie viel noch im ]l< r/,kfiinnierlein des Autors ver-

schlossen blieb; endlich weil er, unbekünunerl um den Beitall oder

Nichtbeifall des Lesers, allenthalben sozusagen frank und frei von der

Leber weg spricht.

Im theoretischen Teile der Schrift begegnen wir allerdings nicht

eben zahlreichen und zudem meist knapp '^MhaHenon Einschiebseln;

mitunter wurden auch gleichgearlete Abänderungen und Streichungen

vorgenommen, sämlliche in leicht ersichtlicher Weise nach voraus-

gegangener reiflicher Überlegung. Die sachlich wesentlichste und
gewifs auch moistberechtigte Abänderung hat in diesem Teile wohl
S. i?l ei fahren, auf der sich die Verwendhürkeit der genetischen Re-

handlunjj: des (leschiclilsslones beim Schulunterrichte eine sehr namhafle

Einschnlnkung ^'elallen lassen nuifste. Auf S. 13 gibt der Verf. eine

nähere Begründung des Satzes: „Die bisherige einseitige Betonung
der politischen Verhältnisse, wobei Kriege und Schlachten einen unver-
hrdtnismäfsig breiten Raum einnahmen, mufs — aber ohne da& das
Verständnis der politischen Verhältnisse Schaden leiden darf — vor-

sieht!'^' und nur mit Beseitigung der nebensächlichen und unwesent-

lichen Dinge eingesdirünkt werden'', weil er Widerspruch gefunden

habe. In dieser Beziehung wird der Verf. daran erinnert, dafe sich

die vorstehende Behauptung auf S. 15 der ersten Auflage in einer

recht beträclitlich weitergehenden Fassung findet, und dafs die neue Ge-
staltung derselben einer schärferen prinzipiellen Beanstandung kaum
begegnet sein würde. S. 12 <ler zweiten Auflage verweist wie S. 14

der ersten auf die Einleilimg, nnl Unrecht, weil die letztere in der

neuen Auflage in Wegfall gekommen ist.

Erheblich stärker wurde da und dort im prakUaehon Teile ein-

gogrillen. Schon in der „Stoffauswahl" begegnen wir verschiedenen

Einst liii liselii. inif denen man sich indes fn-^t dnrchweg gerne einver-

standen erklären wird. Wenigstens mt ini r-rils ist dies ungeachtet

der vom \'erf. gejuachlen gegenteiligen Erfahrungen nicht der Fall,
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wenn er auf S. 30 meint, das perikleische Zeitalter komme für 6 klassige

realistische Mittelschulen wohl kaum in Betracht, wogegen er »die

Diadochenkämpfe und ihr Ergebnis* auch an diesen Schulen, wie os

scheint, eingehender Ijrhandcll wissen will. Ich bin vielmehr der Ansicht,

dafs an derlei Miltelsciiulcn die so wenig durchsichli;^( ii DiadochenkAinpro

IhunlichsL kur^!^ abgemacht werden sollen, dafs hingegen auch an ilmcn

eine keineswegs blols oberflftchliche Berficksichtigung des perikletschen

Zeitalters völlig unerläfslich sei.

Den , Beispielen für die genetische Behandlung" ist S. 60—65
rrc'hl instruktiv und zufjleich zeilgemäfe ein neues beigesellt worden :

„Die römische Koionialpolitik und ihr Einlkifs auf die inneren und
äufseren Verhällnisse" Nicht minder wertvoll ist das unter der

gleichen Rubrik -S. 75—81 neu aufgenommene Stück : „Warum sind

die deutschen Städte im Mittelalter kaiserfreundlich, die italienischen

dagegen kaisert'eindlich ?"

Weniger sagt mir das Seite 107—^14 neu eingereihte Beispiel

für vorwiegend objektive Beiiaiidlung zu: „Das europäische Gleichgewicht

und der Erbfeind", so gut es sich auch im ,,Kampf gegen historische

Phrasen" ausnehmen mag. Alles in allem genommen steht der Wert
dieses „Beispieles*' doch kaum höher als der eines gegen das England
unserer Tage polemisiereiul gerichteten Zeitungsartikels. Vor der-

artigen Expektorationen in der Schule dürfte lieber zu warnen sein.

Das auf S. 114— 21 folgende neue Stück: „Geschichtsunterricht und
Schullektüre" enthält wieder, von dem über Lessings Laokoon Gesagten

teilweise abgesehen, eine Reihe sehr beachtenswerter Gedanken.
Es würde zu weit führen, auf zahlreiche andere gelegentliche

Ahäiidenmgen und kleinere Einfügungen des näheren einzugehen; es

j:ennge die Andeutung, dafs die schon in der ersten Auflage bedeutsame
Schrift in der neuen Bearbeitung an Wert noch beträchtlich ge-

wonnen hat, und dafe sie so verdient, besonders seitens der Ge-
schiehIslehrer an unseren Mittelschulen, der ihr vollauf gebührenden
Beachtung auch thatsftshlich gewürdigt zu werden.

München. Markhauser.

Schenk, Direktor Dr. K., Lehrbuch der Geschichte für

höhere Lehranstalten. Teil l. Sexta: Lebensbilder ans der vater-

ländischen Geschichte. 70 S. gebd. M. 1.—. — Teil II. Quinta: Er-

zählungen aus der sagenhaften Vorgeschichte der Griechen und Römer.

46 S. gebd. M. —.80. — Teil IV. Untertertia: Vom Tode des Aiigiistus

bis zum Ausgang des Mittelalters. 87 S. gebd. M. 1.20 — Teil V.

Obertertia: Deutsche und preufsische Geschichte bis zum Jahre 1740.

81 S. gebd. M. 1.20. Leipzig, B. G. Teubner. 1809.

Diese vier B&ndchen bilden zusammen mit dem schon früher

') Auf S. 60 Z. U V. u. ist wohl Mach ileii» Worte „AQkniii)fung8punkle'*

dM Wort^hen „als" eituntsetaten.
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(Jalirgung XXXV, S. 753 ff.) angezeigten III. Teil (Quarta: Alterlum)
ein Garizes; wenn noch T. VI. (Untersekunda: Von 1740 bis zur Gegen>
wart) hinzu^' i »inmen srin wird, i^l die Reihe der für die untere und
mittlere Stule des (lesciiichlsunlerrichles erforderlichen Lehrbücher
cheuso abgeschlossen, wie niil dem Erscheinen des Teilen IX. (Ober-

prima: Neuzeit) die für die Oberstufe bestimmten Lehrbüclier fertig

orliegeo werden. Im ganzen also neun Bände Historie, deo neun
Klassen der höheren Lehranstalten entspreciiend, während man ander-
wärts mit 5 oder G Bänden ausreicht. Von Teil III. an erscheint

je f^iti'' Ausgabe A für Gymnasien und eine Ausgabe B für llealanstalten.

Alle (lit'se Bändchen, soweit sie hir^ jetzt erschienen sind, /.»-igen, um
das Äufsere vorwegzunelinjen, die gleiche gediegene xVusstattung, sie

sind in heller Letnwanil gebunden, der Preis ist bilb'g gestellt, erbdbt
sich jedoch bei der Zugabe von S oder 3 Karten, die dem Referenten
nicht zugegangen sind, um i'O, bezw. 30 Pf.

Es ist keine leichte Aufgabe für einen Bücherschreiber, die Ge-
scliiclile allen Schülern des Gymnasium« mundgerecht y.u machen, den
„Leutchen'' der Sexta (wie es im Vorworte des 1. Bandchens heifsl)

und dann wieder dem heranreifenden Primaner ; namentlich wird diese

Aufgabe schwierig, wenn man, wie Schenk, lebendig erzählen, die

Schüler packen will. In vielen Partien ist das u. E. dem Verfasser

gelungen, an nicht wenigen Stellen aber scheint uns der Ausdruck
etwas forciert und gewaltsam, an manchen aurli ,.a^/iert und weich-

lich, an anderen wieder für die betrellende Allersslufe zu schwierig

und abstrakt. Beispiele der ersten Art sind: Deutschland erschlief
das Zeitalter der Entdeckungen (IV, S. 81); der Burgerkrieg raste
(IV, 52); Handel und Gewerbe klommen äufscrsl langsam empor
( V. 78). Heispiele der zweiten Art, weim Karls d. Gr. zweite Gemahlin
ein niii(le.<, liebliches Edelfräniein aus Schwaben (IV, ^8) oder Gustav
Adolfs Gemahlin die wunderschöne Eleonore genannt wird (V, 51);
der Sextaner läfst sich ja durch den gleichen Märchenton 1, 51 allen-

ialis gewinnen, der Obertertianer kaum. Selbst die waldumrauschte
Wartburg, die Scli Wertesgewalt, das überaus häutige ,,Hingang" statt

,,Tod'' gehören dahin, während die P'eldobristen und ,,es standen ihrer

germanische Männer" n. s. w. (V. 5."» von der Schlacht bei Warschau
IGöGIj mehr aUerlümlicli klingen; zu trivial ist Zipfel V. TS; das Perf.

Pass. ohne worden (z. B. V, 39) ist eine unberechtigte spractdiche

Eigentümlichkeit Norddeutschlands, Zu entlegene oder schwierige, weil

zu abstrakte Ausdrücke sind endlieh die Wasserkante (IV, 18): staat-

liche Eigenart (IV, 55) oder wenn das Fälmlein eine taktische und
Verwallungseiiili''it ^'i-tuinnt wiid. Die Verdeutschungen oder Erklär-

ungen sind uiciiL ininier notweiulig und glücklich; so das häutige partei-

los statt neutral, Heereskörper st. Armeekorps, Besuche st. Audienzen,

Doge (^ Präsident). Undeutlich ist der Ausdruck I, 43, Z. 5: 45. Z. 3
V. u.; II, i>5, Z. 15 V. u.: V. 21». Z. 5 v.u.: :'v2, Z. 11; 43, Z. 7 v. u.

(\hv): Z. i v.o. (Inlerp :): auch V, i2:> Mitte und 52, 17 IT. sind

scliwcrliillige. bezw'. undeulliclie S;d/.e. Fnfsnoten wie V. 7'1: ..Er

(Karl XII.) war übrigens ein Wittelsbachcr*" verraten sich zu deutlich
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als nachträgliche Zusätze ; sonst war es ja leicht, den Zusammenhang
mit dem S. 5i über Karl X. Gustav Gesagton herzustellen.

Was nun den in den vier neuen IJändclien ^^ehotenen Slofl* an-
langt, so können wir über T. I. und II. ganz kurz .sein, da sie für

bayerische Schulen, welche diesen syslenialischen Vorkursus in der

Geschieht«^ nicht kennen, nicht in tietracht kommen. Freilich auch
die preufsischen Lehrpläne vom Januar 1702 wollen für ckn sog.

propädeutischen gt^seliichlliclHii Unterricht in Sexta und Quinta freie

Erzählung des Lftinr? ohne Anschluls an ein anderes Buch als d;is

deutsche Leseiiucii, weshalb z. B. 0. Jäger diese Stunden einfach als

deafscho Stunden t>ehandell. In diesem Sitm haben wir auch den
,,propAdeutischen Geschichtsunterricht" und unsere deutschen Lese-
bücher geben für eine solche Einfuhrung in die vaterländische Ge-
schichte und in die khissischen Sagen ausreichenden Stoff. Das vor-

liegende Bändeben für Sexta bietet Lebensbilder aus der
vaterländischen Geschichte in 14 Abschiü llen : Die drei Kaiser

des neuen Reiches, mit Wilhelm II. beginnend; dann die Hegenten
Brandenburg-Preufeens vom GroCsen KurfQrslen bis Friedrich*Wilhelm III.

(Fr. W. IL ist mit Recht übergangen); endlich sechs Bilder „aus der

deutschen Geschichte des Altertums und des Mittelalters" : Armin der

Befreier, Karl d. Gr.. Heinrich I., Otto d. Gr., Friedrich Rotbart. Rudolf
v. Ilabsburg. An getignelen Stellen sind Gedichte eingeschaltet; das

Panegyrische drängt sich nur selten störend hervor, sagenhafte Zuge
und Anekdoten sind nicht ausgeschlossen, in der Angabe der Jahres-

zahlen ist keine Foigericbtigkeil ; irreführend ist die Bemerkung über
Rudolfs Tod S, 70.

Teil II. für Quinta enthält Erzählungen aus der sagen-
haften Vorgeschichte der Griechen und Römer. Hier sind

nun auch die Abschnitte z. T. untergebracht, welche ich bei der Anzeige

des III. Teiles in der Geschichte des Altertums verniifsle (danach
wäre also das XXXV, S. 751- f. Ge.sagte zu ergärrzen). Iti einem belang-

reichen Riuikt freilich wird Schenks Auswahl nicht die all;j:emeine

Billigung linden: der Trojanische Krieg, sowie die Irrfahrten und die

Heimkehr des Odysseus sind ausgeschieden, weil sie „offenbar weit

eher zu den eigentlichen Sagen als zu der sagenhaften Voi'geschichte

gehören". Das ist u. E. eine zu einseitige Auslegung der einschlägigen

Vorschrift. Und soll nun der Schüler die „eigentlichen Sagen*' j:ar

nicht oder wieder aus einem anderen Buch und in einer andern
Unlerrichlsslunde kennen lernen? ALs Lisatz für Penelope und Tele-

mach werden dem Schüler Namen geboten, wie Tisamenes, Aletes,

Thymötbes, Melanthus, Euftphnus, Euphaes, Öbalus und Theoklus.

Solche dfievrfvä xd^ipm glaubte man glücklich aus der Schule ver-

scheucht zu haben, nun kommen sie zur Hinterthür des „propädeuti-

schen Unterrichts" wieder herein!

Teil IV. (für Untertertia) enthält die Geschichte vom
Tode des Augustus bis zum Ausgang des Mittelalters
(mit Einschlufs Maximilians I. und des Zeitalters der Entdeckungen).

Dafs in einem Lehrbuch der Geschichte nicht alle Teile mit gleicher
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Auäführlicbkeit beliandclL äind, wird man nicht beanstanden können,

wiewohl im allgemeinen dem Lehrer, nicht dem L^rhueh die Ent-
scheidung darüber zufallen sollte, was im Unterricht eingehend und
was nur in grorscn Zügen durchgonommen werden aoU. In keinem
Fall aber daii dio Answalil so subjektiv sein, wie in dem vorliegenden

Bwch. Während z. B. Konradin, auch die Anssöhnung zwischen Fried-

rich dem Schönen und Ludwig dem Bayern ganz kurz abgemacht
wird, werden die wechselnden Schicksale der Hansa, ihre Kriege und
ihre Fahrzeuge von den Schuten und Schniggen bis zur „Bunten Kuh'*

auf 5V» Seilen — „in ihr Recht eingesetzt", wie es im Vorwort heifsl.

Das alles ist zwar im liöchslen Grade aktuell und es ist bezeichnend,

dafs Schenk, der im lihiigen keine Büelier cilierl, hier zu noch ein-

gehenderer Belehrung auf das eben erschienene Buch des Vice-

admirals Werner verweist, aber die Geschichten von Klaus Störtebapher

(= Becherstürzer) mag der deutsche Junge nach wie vor in seinen

Lesebüchern suchen, nicht in den Lehrbüchern!

Im einzelnen sei noch bemerkt, dafs Maximilian I. zu Innsbruck

weder gestorben ist noch begraben liegt (S. 76), das bekannte Grab-
mal ist ein Kenotaphion; Wenzel starb nicht aus Schreck über IIus*

„Einftscherung'*, wie man S. 67 verstehen mufs; roifeverstdndlich sind

auch die Vergleiche mit der Gegenwart bei der Erwähnung der Reichs-
lioamtcn S. 50 iiiul der Einwanderung in Amerika S. 81,^ welche eine

A^^^^be der Zeit orlieischen, endlich auch dio Hervorhebung des Wortes
„lioltahrt" S. 50, und die Erwälmung der grammatischen Studien

Karls d. Gr. S. 27. Dafs Barbarossas Demütigung vor Heinrich dem
Löwen eine Sage, bezw. eine Erfindung der späteren Darsteller sei

(S. 50), ist nicht erwiesen; Oberhaupt verwendet Schenk das Frage-

zeichen etwas reichlich, z. B. auch bei dem Jahr der Schlacht im
Teutoburger Wald, bei der Beendigung der Sachsenkriege Karls d. Gr.,

sowie bei dem Blulgericlit von Verden. S. 38 vermifst man eine

Erwähnung von Ottos III. Besuch in Aachen, S. 49 die Angabe, dafe

Arnold von Brescia ein Mönch war (dagegen • ist die Streitfrage, ob
Gregor VII. vor seinem Papsttum Mönch war, S. 43, für die Schüler
dieser Stufe belanglos!); S. 75 ist unter Maximilians Reformen der
ewige Landfrif'de nur gelegentlich erwjihnt ; S. 76 ist die Eroberung
Konstanlinopeis iui KlniKiruck und nicht an der gehörigen Stelle (bei

Friedrich III.) untergebracht. Die Jahreszahlen fehlen im Text bei

der Zerstörung Mailands, sowie bei dem Sturz Heinrichs des Löwen;
in der Zeittafel sollten an- d'T aufserdeutschen Geschichte wenigstens
einige Daten, wie 106(> llaslings und 1429 Jungfrau von Orleans auf-

genommen sein. Entbehrlich war dagegen ini T('xl(^ die Aulzählung
der vier Frauen Karls d. Gr., de.sgleiciien iSanien, wie Joliannes Tzimitzes,

Badwilla = Totilas, Platen-Hallermundt. — Druckfehler sind mir be-
sonders ht i Xamcii aufgefallen: VeludaS. 9, Mazentios S. 12, Boctislav

S. U), Alicssaudria S, 50, Weiblingen S. ferner S. 61 Ubergang,
von Zahlen 15i*(> ^t. loKi S. 75, wo übrig« 'iis Spanien besser als

Ganzes genonmien worden wäre, in der Herrschertiafel endlich 1197
zweimal st. 1198.
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Teil y. (für U her te rt i ai ontliäll ,Deu tsch e und preu Ts is c Ii

e

Geschichte bis zum Jahr 1740% d.h. ei*slere vom Beginn der

neuen Zeil an, was im Titel ausgedrückt sein sollte. Auch in diesem
Teil fällt die ungleiGhe Ausführlichkeit auf. Namentlich in der Ge-
schichte des Preufsonlandes sind gcwifs auch für preuCsische Landes-
kinder zuviel Einzeiheifen gehoteii : Namen wie Anklumo aus Poge-
sanien und Heinrich Monte aus Nadangon verdienen nicht der Ver-

gessenheit entrissen zu werden. Auch Hollands Grofslhalen zur See

sind zu reichlich bedacht; von Namen wie Brakel, dem Kühnsten der

Kühnen, u. s. w. gilt das oben (bei IV.) Bemerkte: dergleichen mag
allenfalls in einem Lesebuch eine Stelle finden, nicht aber in dem
Lehrbuch der Geschichte. Sonst geht ihm Schüler der Mafsslab für

das wirklich Bedeutende und Wertvolle verloren. Oder denkt der

Verfasser im Ernste dadurch sein Teil zu einer Umprägung der ge-

schichtlichen Werte beizutragen?

Zu einzelnen Stellen sei bemerkt: i. J. 1532 war kein Reichstag

in Nürnberg (S. II), sondern in Regensburg; das Jahr der Schlacht

von Favia, sowie der Schlacht von Mohacz sollte S. \3 nicht fehlen

(erj^leres findet sich in der Zeittafel), überhaupt sind die auswärtigen

Kriege Karls V. elwas kurz dargestellt; S 14 könnte man annehmen,
daCs Hermann v. Wieds Versuch, Köln der Reformation zuzuführen,

gelungen sei, zu S. 18 Ist zu bemerken, dafe schon Ferdinand 1. den
Türken einen Tribut zahlte; S. 21 ist die Erklärung des Namens
Winterkönig unzulänglich, geradezu irreführend aber ebendort die Be-

merkung, die „Pfalz" sei mit Gewalt zur allen Lehre zurückgebracht

worden; Wallcnstein (Seh. sucht bekanntlich*) die Sclireibwcise Wald-
stein und gelegentlich Waldsteiner wieder in ihr Recht einzusetzen)

lebte nach seiner Entlassung nicht in Prag (S. 25), sondern meist in

Gitschin; Gustav Adolf hat weder das Elsafs befreit noch den Pro-

testantismus in Augsburg wieclerliorgestelll (S. 27): nicht glücklich ist

S. :!5 flie Zusammenstellung Karl Ludwigs von der Pfalz mit den Pfarr-

herrn als Wiederherstellern Üeut.schlands nach demdreifsigjährigen Krieg;

S. 37 ist von einem f,ersten Römerzug'' Ludwigs des Bayern die Rede;
S. 42 befriedigt weder die Erklflrung des Namens Bierziese (doch wohl
von Accisel) noch die des Beinamens Nestor (von der Gewandlheit

im Lateinisclien!); S. 65 ist die Eroberung Ofens auf 1085 (st. 1680),

S. GH die Plalzverwüstung auf 1088 (st. I68')) gesetzt: S. 71 ist der

Ausdruck „deutsche Schweizerregimentcr" nicht deutlich genug; KarlXII.

eilte nicht durch Preufsen nach Stralsund (S. 7i); S. 30 fehlen die

schwedischen Feldherm in der Schlacht von Nördlingen; S. 54 sollte

angegeben sein, dafs der polnische Zweig der Wasa katholisch ge-

blieben war: ebenso i>l S. iO rneht zu ersehen, wie Kurprinz Jos. Fer-

tlinund in erster Linie als l'niversalerbe der span. Monarchie in Betracht

küiiuuen konnte; die Siege des Prinzen Eugen sind S. 74 zu kurz ab-

gemacht, Jedenfalls sollte das zum Volkslied gewordene Soldatenlied

erw&hnt sein, sowie das, was von den Eroberungen nicht verloren

*) Vgl S. 887 dieMT Blätter.
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gegangen ist. Umgekehrt war manches entbehrlich, vne die Über-
setzung von suum cuique (für Obertertianer !) und die Aufzählung der
28 von den Fi an/.osen heinigesuehlen Orte. Manches ist auch wieder-
holl erwäiinl: der pon'naiictile Hcichslag erscheint S. 32 u. 77; Francke
S. 72 II. 70: drr Zopi S. 7i'> u. 7S; die AllongofM^rncke gar dreimal,
einmal su, dals man meinen könnte, auch die genieincu Soldnlen
hätten sie früher getragen S. 76; die BemeriLung über die anslöfsige
Tracht der Frauen und Mädclien S 78 ist in einem Schulbuch an-
slöfsig/ mlndcslcns entbehrlich. In der Zeiltafel konnten die Er-
eijinissf vmo^ .1;dires auf einer ZciK^ zusammongefafj^l werden, was
munelnnai t^esciiidil B. hei 1<;7r>i, liäufigor nhor unterMrihf (z. B.

bei 1026, 1020); dadurch wäre Kaum gewonnen worden tur Zahlen,
die man ungern vcrmifet, z. B. 1d20, 1563, 1566, 1572, 1623; selbst

die Schlacht von Lützen ist nicht erwähnt. In der Herrschert afel,
welche übrigens der Schüler selbständig anfertigen sollte, waren statt

der „Lothringer". wf l( lie dot Ii in da?^ nfn liste t]ändchcn gehören, oIkt
di(> zwei er.-lcti jin ul-isi hell Könige aufzunehmen, welche in diesem
[ianiirlieii ijeliandelL sind.

Von Druckfehlern erwähne ich S. 9 Johannes (st. Jobanns);
S. 22 .Sladtlohe (wie auch im VIII. Teil beharrlich st. Stadtlohn); S. 39
nur( hadinger ; S. 13 Hofmeister des deutschen Ordens ; S. 5 fehlt beim
Titel der /weilen S( hrifl Luthers ,,Von der babylon. Gefangenschaft"
(SO war au( ii IV, g;] st liabyltMi. ..Verbannung" zu schreiben) der
Zusatz ,,der Kirche"; auch S. 20 Z. 1- v, o. u. S. 33 Z. 23 v o. fehlt

ein Wort ; S. 84 ist auf der vorletzten Zeile der Zeittafel „sowie** sL
.,iiiil" /.II sihreiben. — Die b e l o n t e S i 1 b e ist ganz selten angegeben
(disj). Aihiil»=a S. 42); nicht bei Loyola, Slawala u. s. w.; reicbUcber
sind die Erklärungen der geographischen Namen.

Die geschichliiclien Li lirbucher Schenks kommen für die Mehrzahl
der aufserpreufsisclien Lelirunslallen schon inlölge der abweiclienden

Verteilung der Lehrpensen sowie der ausführlichen Darstellung der
prenfsischen Geschichte kaum ernsllieh in Betracht; aber auch an nord-
deutschen S( hulen werden sie den Wellbewerb mit anderen neu er-

scliieiienen Leiirbfu liern *wir Hernien nur das von Neubauer) u. E. erst

ilann mit Erfolg anfneliiiMMi krmnen, wemi sie in der Sprache wie im
Inhalt manche jNachbe>>ei ung erfahren haben werden. Als einen

kleinen Beil rag zu einer solchen Nachbesserung möge man auch diese

Anzeige auffassen!

Zweibrücken. . H. Stich.

.VI o n o g r a j) Ii i e n /. u r de u t s c Ii e u K n 1 1 u r g e 1 Ii i e h t e, her-

au.^gi geben von Dr. (ieorg 8t ein hausen, Universilätsbibliolhekar

in Jena. In Verbindung mit A. Bartels, Weifnar, H. Boesch.
Direktor des Germanisehen Museums. Dr. Th. Ilainpe, Gustos am
Germanischen Museum, Dr. E. 1 1 e i n <• m a n n , Bibliothekar der Biirger-

bibliolhek zu Luzern, Dr. Gg. Liebe, Archivar in Magdeburg, Dr.
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£. Mummenhoff, Arcbivrat in NQrnberg, Dr. H. Pallmann, Gustos

am Kgl. Kupfersticbkabinet in München; H. Peters, Nürnberg;

Dr. £. Reick e, Gustos an der Stadtbibliotbek in Nürnberg u. a. —
Verlegt bei Eugen Diederichs in Leipzig. 1899.

Eine neue Sammlung von Monographien ! Bereits haben wir die

im Verlage von Velhagen und Klasing ei < heineuden Monographien
zur Kunstgeschichte, zur Weltgeschichte, zur Erdkunde,
das K u p fe r s ti ch k a I) i n e t (Fischer und Franko, Horhn); don Klassi-
sch e n iii 1 d c r s c h a l z und Klassischen Skuipiurensehatz
(München, Brackmann); das Museum (Seemann, Berlin) etc., um das
Wichligsto zu nennen: man sieht, die deutsche Kulturgeschichte ist

dabei noch nicht vertreten, wenn man etwa absieht von einzelnen

Bänden der Monof^nnphion zur Weltgeschichte, wie z. B. Bolow, Das
ältere deutsche Slädlewescn und Bürgertum. Von den genannten
ünternehuiungen unterscheidet sich das vorliegende sehr wesentlich

sowohl nach dem Inhalt wie nach der Ausstattung und den Illustrationen.

Um mit 1< l/ii'rem Punkte zu beginnen, so hat der Verleger, Eugen
Diederichs in Leipzig, aus ganz Deutschland ein Material von un-
gefähr 5000 llhmtrationen zusammentragen l;i?s*'n, welches nach kultur-

historischen wie nach kiiiisllorischen Gesiclilspunkten geordnet zugleich

dazu dienen soll, das Volk mit den besten Holzschnitten und Kupfer-

stichen unserer allen Meister bekannt zu machen; kein Bild soll

doppelt verwendet werden, wie dies, nebenbei bemerkt, in den oben
an erster Stelle genannten Monographif^n häufig gescliiehl. Quellen

diesos ;,Tofsar(i^'oii Bilder<( lir»tzes- sind vor allem Deutsehlands grofse

Sammlungen : Die des liermanischen ISationalmuseums, die Kupter-

stichkabineltc zu Berlin, Donaueschingen, Dresden, Gotha, Koburg,

München, Nürnberg und Wien; die Kunstgewerbemuseen in Berlin

und Hamburg sowie das Buchgewerbemuseum in Leipzig. Ueichspost-

musenm und Holn is/ollernmusonni in Berlin; das Bayerische National-

niuseuni und dii Maillingersannulung in München ; die Iiistorischen

Museen zu Fraiiklurt, Lübeck und Wien; die Historischen Vereine zu

Konstanz, Leipzig, Regensburg und Würzburg; die Kgl. Bibliotheken

zu Berlin, Dresden, München und Stuttgart; dazu kommen noch die

wichtigsten Privatsammlungon, llniversitäls- und Stadtbibliotheken in

Deulschland, nsfi ircich urnl der Schweiz.') Die Verlagsliandhing ver-

folgt aber auch den Zweck, IJnika der Verborgenheit zu enlreifsen

und so ihrer Sammlung auch die sellenslen Kunstblätter einzuverleiben

;

infolgedessen soll nach Vollendung des Unternehmens noch ein kultur-

historischer Atlas erscheinen, welcher die erst später zugänglich ge-

^vordenen oder wegen Raummangels zurückgestellten Bilder umfassen
soll ; hiezu Ijedarf es aber der Unterstützung der Besitzer privater

Sainniiungen, welche die Verlagsliandlung ausdrücklich darum bittet.

Um auch ein Wort über die Art der V^ervicllältigung zu sagen, so ist

mit fast völligem Aussciilufs der Aulotyj>ie Zinkätzung gewählt

*J Ich nehme an, duls unter den leUtgcnannten auch die reichen .Sanim-

longen der Kgl Bibliothek in Bamberg für das Unternehmen verwertet sind.
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worden, welche eine möglichst genaue Wieduigabc der Originale (in

entsprechender GrOCse) verbärgt.

Zuerst also wurde dietes gewaltige Bildermaterial zur deutschen
Kulturgeschitlilo gos^amtnelt, und dieses soll nun in einer Reihe von
Monographien verwerlel werden. Mit der wissenschalllichen Leitung

dieses Unternehmens ist ein Gelehrter betraut, der Universitülsbiblio-

thekar Dr. Georg Steinhausen in Jena, der sich durch seine kultur-

geschichtlichen Arbeiten bereits einen Namen gemacht hat.^) Diese

Einzeldarstellungen nun sollen keineswegs für Gelehrte und Freunde
historischer Forschungen, sondern für das Volk geschrieben sein,

daher keinen Ballast von Gelehrsamkeit enthalten, und zwar haben
sie sich im allgemeinen tiustav Freylags Bilder aus der deutschen Ver-

gangenheit zum Vorbild genommen ; sie gliedern sich in zwei Haupt-
abteilungen: a) St An de, Berufe und Volksgruppen z. B. Arzt,

Bauer, Handwerker, Soldat — Jagd und Fischerei — Judentum etc.,

b) Sitten- und Zeitbilder z. B. Ehe und Familienleben, llexen-

wahn und Aberglauben, Hofieben, Sittlichkeit. Slädtewesen etc. Jede
Monographie umtafst 8 — 10 Bg. und kostet broschier t 4 M.,

entsprechend geb. 5.50 M.
Von den bis jetzt erschienenen liegen uns vor: 1. Bd.: Georg

Uebe, Der Soldat in der deutschen Vergangenheit. Mit

183 Abbildungen und Beilagen nach den Originalen aus dem 15. bis

18. Jahrhundert. 1890. 157 S. — Da hier der SoUlalensla iid ge-

schildert werden soll, kami die Darstellung erst da beginnen, wo
dieser Stand als solcher zuerst hervortritt, d. h. auf der Stufe des
Söldnertums, erst die neuen dem Geiste des Rittertums entgegen-
gesetzten WafTengattungen betorderten das Entstehen eines neuen
Kriegerslandes. Es wird also zunächst die veränderte Taktik in der

Kriegführung des 15. Jalnli. geschildert und dann nachdrücklich darauf

hingewiesen, wie am Ende des 15. Jahrb. jene Organisation ins Leben
trat, an die sich zum crstenmale in Deutschland die Vorstellung eines

wirklichen Soldatenstandes knüpft, die La n d sk ii f ( h te. Nachdem
Kaiser Maximilian kurz charakterisiert ist, nicht als der letzte Ritter,

sondern als der erste Vertreter des modernen Soldatentums, um dessen

technische und soziale Hebung er sich grofse Verdienste erworben
hat, folgt eine ausführliche, aber völlig klare und verständlich ge-

haltene Darlegung des Landsknechtswesens, wobei natürlich nicht

blofs von den technischen Eimichtungen, der Taktik und Bewaffnung
die Rede ist, sondern namentlich von der sozialen Stellung des Kriegers,

von der Einwirkung, die der deutsche .Suldal damals durch diu

Kultur erlahren hat, schließlich von seiner literarischen Wertung.

M Alifreselion von der Zeitschrift für Kulturgeschichte, die seit

is'H unter meiner Leiiuii;; fi'Hcheint, nenne ich hier nur -seine K ultii rst ntlien
und beiionderii »eine (ie&chichie des deutschen Briefes in 2 Händen 1889
und IriOl und nenerdtngR die m:t Unterstützung der Prenfsischen Akademie der
Wissenschiifteii lifraus<.'i'^'«'ln'inMi Denkmäler der deutschen Kultur-
geschichte. Krstu Abt. liriefu: Deutflcbe Privatbriefe des Mittel*
alters. 1. Bund ld99.
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Von S. 57 ab beginnt ein neuer Abschnitt von dem Zeitpunkte an,

wo man sich bemühte, durch taktische Ändeningon dem utuniriialt»

sainon 0 berge wicht der Feuerwaffen gerecht zu worden, be-

sonders wird gezeigt, wie die neue Wafle und die Gewöhnung an ein

Manöverieren in Masse dazu diente, derReiterei den feudalen
Charakter zu benehmen und auch sie dem modernen
Begriff des Soldaten n&her zu fuhren. Es folgt die Zeit

des dreifsigjährigen .Krieges. Die auf Änderung des Wehrsystems
abzielenden Bestrebungen werden ilar;^'elegl : man bernfilite sich, dem
bisher von Fall zu F;jI1 erlolgenden Aufgebote schon itn Frieden ein

mehr mihtürisches Gepräge zu geben durcii das sogenannte De-
fensionswesen, das bis zum entscheidenden Siege der stehenden
Heere bestanden hat; es beginnt die Einfährung der Uniform«
Gerade der grofse Krieg zeigt den Soldatensland in seinem Eiiiflufe

auf die Kulturgeschichte, zeilgenössisi lie Zeugen werden daher hier

ficifsig angeführl, darunter selbstvorsläiidlich (iriniuielshausens Sinipli-

cissimus. Warum aber nidit auch das reiche Kapitel vom Soidatenlebcn

aus Philanders von Sillewald (Moscherosch') Wunderlichen und wahr-
haften Gesichten ? Auch darin erscheint die Scliilderung etwas einseitig,

dafs von den grofsen Heerführern nur Gustav Adolph und Wallen-
slein herncksichtigt si'id, warum niclit auch Maximilian von Bayern?
Von der Zeit des grofsen Kurfürsten ab bildet ausschliefslich der Staat

Brandenburg-Preufsen den Mittelpunkt der Schilderung; dieselbe

reicht bis an die Schw^ne der neuen Zeit (Scharnhorst !) und schliefst

mit einem Blick auf die Leistungen der deutschen Krieger im Kampfe
g^en Frankreich.

Wie erwähnt, sind gelehrte Anmerkungen ausgeschlossen, doch
werden technische Ausdnicke im Texte al>g«'l('ilet und erklärt z. B.

Merodebrüder (Marodeurs) S. 7ü; in dieser Beziehung dürften die Er-

klärungen etwas reichhaltiger sein, so S. 14 der Name Konstofler
(Kunslabel) oder später S. 24 die feindlich gesinnten Bruderschaften

der Federfechter und MarzbrQder etc.

II. Geoiy Steinhausen, Der Kaufmann in der deutschen

Vergangenheit. Mit 150 Abbildungen und Beihigen nach Originalen

aus dem 15.— 18. Jahrh. 1899. 131 S. —
Natürlich beginnt diese Darstellung mit einer früheren Periode

als die vorige; denn sie verfolgt dif Spuren der Tli'iligkeit des

deutschen Kaufmann bis in ilie Böinei/.eil, aber nur eiideitungsweise,

^childert dann die langsame Weiterentwickelung des Handels imd setzt

mit einer ausföhrlichei'en Schilderung erst ein in der 2iCit der sächsi-

schen Kaiser, wo sich die eigentlichen Grundlagen einer nationalen

Kultur bildeten und wo sich ein einheimischer Kaufmannsstand zu

grOfeerer Bedeutung erhebt; denn 1. werden durch die ösiliche

Kolonisation die Slaven unterworfen und der deutsche Kaufmann
Iriuuiphierl über seinen slavischen Nebenbuhler ; ^. es zeigen sich

die Anfönge der Entwickelung des Städtewesens, durch das die kauf--
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männischo Thätigkeil zum wichtigsten bürgerlichen Lcbenselcmenl
wurde. 3. VcrhitKinnr^ des Kaisertums mit Italien und dadurch Be-
ziehungen zu den Arabern und (irifchrn. Hier spricht nun Stein-

hausen zuerst eingeliender über Leben und Thätigkeit des deuLsclieii

Kaufinannes. — Als 3. Periode der Entwickelung kann das 12. und
13. Jahrb. bezeichnet werden, die rasch vorübergehende „ritterliche

Episode im Leben des deutschen Kaufmannes". Ursache: 1. seine

wachsende Bedeutung infolge der Kronzzüge, 2. sein weiter Horizont,

seine Kt nnlnis fremder Sitten und Sprachen, Weltklugheit und Er-
lahiung : er wird ein mächtiger ^hmn in der Stadt, das städtische Reclit

'wesentlich ein Recht der Kaufleute, der Rat der Stadt ihr Organ.
Von den drei Kla-son des Ilandelsslandes (Hausierende Kleirdiändler,

Krfimer, Grofekaulmarui) nimmt der (dofskaufmann sozial eine sehr

hohe Stellung ein. Wohnung und Lebensweise sind geradezu höfisch

zu nennen, der Handel ist dur( haus mit der Ritlerwürde vereinbar,

Schildaristokratie und Geldaristokratie halten zusammen, nur die

Kirche verurteilt den Handel, da ihr alle über die Befriedigung der
notwendigsten Lebensbedürfnis-se hinausgehenden Spekulationen und
reinen Handelsgeschäfte als Wucher ersclioinen (Zinsverbot I). — 3. Ent-

wiekelnnirsperiode (14. .tahrh.): Die Germanisalion des Ostens führt zur

Hansa, die den Nord- und Üstseehandcl zusammenbindet; der

hansische Kaufinann herrscht Über England, Skandinavien und West-
rufeland. Die Blüte der Hansa, das Ergebnis langer Arbeit fällt etwa
um die Mitte des 15. .Talirhnndi^ils. Ebenso wie im Norden l)lüht

im 15. Jahrb. aber aurh der dcnlselK; Handel im Süden durch die

Verbindung inil Italien, i^ini^eheiid scliildfrl mm der Verf. die Vit-

liältnisse des Kaulmanu-sstandes in dieser Glanzzeil, wobei ihm vielfach

seine Kenntnis des deutschen Briefes im Blittelalter trefflich zu statten

kommt (vgl. besonders S. 75). Aber der Kaufmann stieg nicht blo&
wirtschafllich, sondern wurde Träger der Kultur überhaupt und machte
dem Ritter die geselLschaftliche Führung sireilit,'' und so bildete^ sich

ein scharfer .sozialer Ge-^cnsalz zwischen llitter und Kaufmann. Über-
Jiaupl trugen die kapitalistischen Auswüchse des deutsciien Handels
zu Anfang des 16. Jahrb. dem Kaufmanne viel Mifsachtung und
Gegnerschaft ein, freilich gewann ihm sein Reichtum genug äufserliche

Ehren. — Aber .schon im IG. Jahrh. hat die Zeit des Niedergangs,

des Verfalls begonnen, für den Hansakreis sogar schon im L5. Jaiu'li.,

der süddeutsche Handel wufsle sich zwar die Verschiebung dos Haupt-
slromes des Welthandels durch die Entdeckung des Seeweges nach
Ostindien zu Nutzen zu machen, aber nur einzelne Städte, Nürnberg,
Augsburg (F^igger !). Gründe des Verfalls sind 1. die politischen Zu-
stünde (ies Reiches rein äufserlieh: 2. itmerlich a) die Entwickelung
zum Kapitalismus, vom War' ülKindel /inn Gt ld-reschrdtc (weltge.schicht-

hcho Redeutung der Fugger Ii, In die spekulative Färbung, die der

Warenhandel erhallen halle. Alle diese Wandlungen halten die

schlimmsten Folgen : Was die Geldmächte hochgebracht hatte , die

Firjanz'fffschfdlt' mit den Fürst<Mi, niinit itc sie. und andrerseits rächte

sich da.«i ÜbtTwuchern der sjiekulalivon Monienlc an sich : die Bankerotte
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sind in (hn- 2. Hältlc des IG Jahrh. an der Tagosordminj^. Zu solcher

allgotnt'iiKMi Kahiniilät kam nun noch die enLsfttzliclic Verwii run;^ und
Zerrüttung des Munzwesens. Die Kraft des Bürgertum» ist m Ende
(30j&hr. Kriog !) ; nicht mehr die Städte, sondern die zahlreichen Höfe
deutscher Fürsten werden immer mehr die Mittelpunkte deutscli(?n

Lobens. I^ie Folge ist das unsinnige SIrcben der Kaufleute nacli dem
Adel, besonders nach dem 30jäiuigerj Krie^fe. Der st(il/,e Kanrmaun
der Hansa und der süddeutschen Städte ist vm eiu«'m atdiäujjif^iMi

Mann geworden, abhängig vom Hof seines Fürsten, abhängig vom
Ausland (Holland und England >. — Einigen Aufschwung nahm der

Handel wieder im 17. Jahrli. und um die Wende des 17. und 18. Jahrh.

kann von rinciu völligen Niedergang dt^s deutschen Kaufmannes nicht

melir gesprtxheu werden. Die merknulilif^lisrhen R(\'^trebiin^ron der

Hegierungen wirkten kräftigend und liebend (Colberls Sy.stem Muster!);

diese Protektion Yon oben hatte zunächst Vorteile für den Stund

;

damals, wo man durch äufeere Maßregeln die „Conimercicn** zu heben
suchte, wurde der grofse Kaufmann zuerst ein „Goramercienral".
Bürgerslol/. kehrte wi(Ml»'r und Rür«;erkraft, (ier Kaufmann emanzipierte

sich von der höfischen Gescllscliari und damit wm-de das nodeiheii

der Nation ermöglicht, Fruchte, die erst das 19. Jalu-li. reifen sah.

Mit einem Ausblick auf den ;,M ofsartigen Aufschwung, den der
deutsche Kaufmannsstand im 19. Jahrh. erfahren, schliefst die Dar-
stellung.

Ich glaubte in grofsen Zm-tcii ihren Gedankengang darlegen m
sollen, um zu /.ei'^''en. in wie klarer und überzeugender Weise die

Schicksale eines su uicliligen Standes durch die Jahrhunderle verfolgt

sind. Dafe nach diesen Proben die Monographien zur deutschen
Kultur^sehichte für den Lehrer der Geschirhle am Gymnasium, be-
sonders in den oberen Klassen, eine Quelle reicher Belehrung und
vielHuher Anregung sein werden, die dann wieder befruchtend auf

den Unterriehl wirken und auch dem kullurgeschiehtlichen Element

zu seinem Rechte verhelfen wird, ergibt sich von selbst. Daher
seien diese Monographien den Herren Kollegen bestens
empfohlen. Was man für eine rasche Orienlierung noch vermifst,

das wird am Schlüsse des l'nleinrhmens folgen, nämlich ein Scidag-
worlre^MsIcr zu dem Toxi säinlliclicr Hände und dazu nonh ein kimst-

wissenschaflliches Handbuch, welches das gesamte Bildmaterial bo-

handcll und alle nötigen Hinweise auf die Originale gibt.

München. Dr. J. Mclbcr.

Geodäsie. Einführung in die wesentlichsten .Aufgaben der

Erdmessung und der Landesvermessung, bearbeitet von Dr. C, 11 ei n-

Jiertz, Professor der Geodäsie in Bonn. Mit (W; Abbildim^M^n. Leipzig

1899. G. .L G()S( hensche Verlagsbuchliandlung (Sammlung Gö^clien).

181 S. kl. 8". Preis O.SO M.

Der Mittelselmlunterriciit in der Geometrie leidet, das ist nicht
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ZU leugnen, unter dem Fluclie der Trockenheit, und nichts ist ge-

eigneter, diesem Übelstande zu begegnen, als ein recht häufiger Hin-
weis auf die praktischen Anwendungen des Faches, von denen ja aucli

der Name der Wissenschaft herrührt, auf Feld- und Erdmessung.
Unseren jungen Mathematikern bietet sich jedoch leider seilen die

Möglichkeit dar, eine von Übungen begleitete Vorlesung über Geodäsie
zu hören, und so sind sie, falls sie den Defekt ihrer Ausbildung
später erkennen, auf Privatstudium angewiesen. Das vorliegende

handliche und billige Büchlein eignet sich sehr gut für den, der mit

den elementaren Operationen der Vermessungskunde bereits einiger-

mafsen vertraut ist. Mit den fundamentalen Salzen der mathematischen
Geographie wird begonnen, indem auch die Triangulierung, was sehr

zu billigen, an dem geschichtlich merkwürdigen Beispiele, welches

Snellius gab, erläutert wird. Dann wird zur Annahme einer sphäroi-

dischen Erde übergegangen, und an die notwendigsten auf diese be-

züglichen Formeln, die allerdings nicht strenge bewiesen werden
können, schliefsen sich die Breitengradmessungen. Eingehend wird

Gebrauch und Berichtigung der Instrumente gelehrt der Wasserwage,
<les Zielfernrolires , des Verniers und Ablesemikroskopes und des

Theodoliten, der .sehr mit Recht anfänglich durch ein schematisches

Modell er?elzt wird, weil das Instrument in seiner gegenwärtigen
Ausgestaltung für den Anfänger immer etwas unübersichtliches an sich

hat und auch durch gut gezeichnete Vollbilder dem nur unvollkommen
begegnet werden kann. Der Gebrauch des Theodoliten wird eingehend
und instruktiv vorgeführt, insonderheit auch zur trigonometrischen

Höhenmessung, um deren willen zuvor der Begrilf der Strahlenbrechung
klargestellt worden war. Auch für fachmännisch gebildete Leser, die

aber einer etwas älteren Entwickelungsperiode der Wissenschaft an-
gehören, ist beachtenswert die Vorwendung des Theodoliten zu lachy-

metrischen Zwecken, indem ein Fadendistanzmesser die Bestimmung
einer Basis ermöglicht. Als einfachere Mefsapparate werden ferner

die Bussole, der .Mefstisch mit Kippregel und das Nivellierinstrument

besprochen.

Der dritte Abschnitt ist speziell den Gradmessungsarbeiten ge-

widmel, wobei die von Bessel und Baeyer vorgenommene ostpreufsische

Gradmessung (1 831 — 3G) als Beispiel dient. Basismessung, Höhenmessung,
Bestimmungen von Polhölie und Azimut gewähren die Mittel zur Be-
rechnung der Seilen und Winkel des abgesteckten Dreiecksnetzes. Als

normativ betrachtet der Verf., im Einverständnis mit den meisten Fach-
mämiern, das sogenannte Bciiselsche Ellipsoid, dessen Dimensionen eine

Tabelle (S. 105) zusammenstellt. Natürlich wird auch ein Überblick

über die europäische Gradmessung gegeben. Das Wesen der Landes-
triangulierung hat der vierte Abschnitt zum Objekte, der auch für ein

M Die S. ii~ (ur den ...Vuflrieli der ein/je.ichlosseiu'ti liiil'C" in der Riihre

dfr Lilielle pcf/eheiu' I>t'tinition entspriolit nii'ht den j^ejfenwiirtig doch idlent-

liHMten oliwiiheiidiMi Verliältniss.Mi. P'-nri ;itrnos|>liäri«i-lie Luft ist doidi nicniuls

vorli.indi'n. s<>n«l«'rn «lie :uis fuls<-}it'r .\nh:in<;licliki'it an die Tradition so g»'nannte

„Luftblase" liestfhl Jetzt in der lle^el au» .Ntherdanipf, sellj-nor nur in .^HitdioldaMiiil".



Loreck •Winter, Schulatlas II. Teil (Schwab). 497

weiteres FachpubUkum anziehend sein wird, amflomehr da er aueh
die topographische Aufnahme, die barometrische Höhenmessung und
die Lohre vom Kalastei- —

- die Soldnersehen Koordinaten mit in-

bf'frrilTen — hrrix'i/iohf . In die feinon modernen Untersnchnn?on über
die waiire Erdgi slall und die Abweichung des Geoides vorn 1 it li-ronz-

ellipsoide führt der Schhifsabschnilt ein, der auch den Messungen mit

dem Sterneclcschen Pendel und den dunih dieses erzielten Elinsichten

in die innere Zusammensetzung der Erdrinde gerecht wird. Man er-

kennt so, dafs keine wichtigere Frage übergangen wird, wenn aueli

selbstredend, ango-^iclits des geringen Umfanges, die Antwort sich

manchmal auf Andeutungen beschränken niufs.

München. S. Günther.

C. Loreck und A. Winter: Atlas für die bay er. Mittel-

schulen. II. Teil: Deutschland, Oesterreich-Ungarn, Schweiz
und die Alpen, mit 9 Nebenkarten. Münclien Piloly A: Loehle. 1 M.

Den ersten Teil des Loreclc-Winterschen Atlasses haben wir im
XXXIV. Bande (1898) S. 356 ff. hinsiclitlich seiner schuUechnischen
Brauchbarkeit einer Besprechung unterzogen. Heute sind wir in der

Lage, das P'.rst lioinen des zweiten, für den LehrstolT der zuteilen Klasse

berechneten Teiles anzuzeigen. Der leitende Grundsatz der Heraus-

geber, der ihrem Unternehmen seine besondere Existenzberechtigung

erwirkt, heibl bekanntlich: „Für die Schule ist nur das Beste gut

genug", und hat dem ersten Teile des Atlasses jetzt schon die schöne
Aussicht erölTnet, mit der Zeit die an allen Schulen ein^'ofuhrle Hand-
karte von Bayern zu werden, da sie eben ohne jede Kin^chränkung

als die beste existierende llfiiuatkarte für unsere Schulen /u gelten hat.

Das hiedurch begründete günstige Vorurteil für den zweiten Teil

erweist die nflherc Prüfung der kartographischen Ausftihrung als voll-

auf berechtigt.

Die zwölf Folioseilen d(^s Atlasses umfassen: 1. Eine politische,

2. eine pliysikalisthc Karle des Deutschen Reiches (je eine Doppellafel),

3. eine Aljx'iikarle (Doppeltalel), 4. u. 5. eine physikalische Karle von

Österreich-Ungarn und von der Schweiz, ü. das Isargebiet (Grenzpunkte:

Landshul—Innsbruck, Augsburg— RosenheiniX endlich auf acht Halb-

bezw. Viertelblättern aufser einem Üborsichlskartchen der schweizerischen

Kantone die Gegenstücke der milrkisrlien Landschaft Berlin—Potsdam
und des St. Gotthard-Massivs, das Ujiler-Elbegebiet mit Kaiser Wilhelm-

Kanal, die H;nnburg-Allonaer Ilafenanlagen, eine .Sonnner- unti

VVinlerisothernien-, sowie eine Bevölkerungsdicht igkeilskarte für das

Deutsche Reich.

Wie man aus diesem Verzeichnis ersieht, ist viel geboten. Wir
ver/.ichlen ohne weiteres dnrniif. die ^retrofTene Auswahl ZU kritisieren,

da wir uns die verschiedenarligen Erwägungen und (Jewissonsbedenken

der Herausgeber lebhaft genug vori:lellen können, die sie zu dieser Zu-

sammenstellung führlen, in erster Linie gilt diese Bemerkung naturlich

von den Nebenkarten. Überoinstimmung der Urteile flbor das „un-
Blltt«r f. 4. OjmuHMlftlRchnlw. XXXVl. »ttoK. 92
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bedingt Nötige" und „das nur störende Beiwerk" läfst sich ja gerade

unter Fachmännern, wie die Erfahrung zeigt, kaum je erzielen, humcr-
hin wird man sich auch in einem Schulatlasso eher ein Zuviel als ein

Zuwenig gefallen lassen können, zumal da bei dem vorliegenden Material

auch dessen Verwertung in späteren Klassen, insbesondere in der
fünilen, in Betracht kommt. Eine Karte fehlt aber ganz sicher: ent-

sprechend dem politischen Farbenbilde der Schweiz hätte auch das
von der österreichisch-ungarischen Monarchie untergebracht wenh^n
müssen, am besten vielleicht in Verbindung mit einer die Nalionalilälen-

mischung darstellenden Kartenskizze. Die Andeutung der polilisclK'ii

Einteilung mit den nur mühsam hervortretenden Grenzlitiien der Kron-
länder auf der österreichisch-ungarischen Ilauptkarte genügt nicht. So
sehr man sonst damit einverstanden sein wird, wenn zur Entlastung

der Kartenfläche Berge, l*ässe, Seen u. s. w. mit ZilTern bezeichnet

werden, die eine beigegebene Übersichtslabelle erläutert: bei der Geo-
graphie der österreichischen Kronländer, die doch schon ihrer Geschichte

nach etwas anderes sind als blofse Verwaltungsbezirke, wird der Unter-

richtende nur ungern ein so wertvolles didaktisches Hilfsmittel zur Ein-

prägung des Gröfsenveihältnisses und der Lage der Länder enibehren.

als welches die Gewöhnung des Auges des Schülers durch das
Farbenbild sieh darstellt.

Und noch etwas haben wir, um es offen zu gestehen, an dem
Atlasse vcrmifst — ein Vorwort. Eine Äufserlichkeit? Ein accidens

gewifs, und ein recht entbehrliches, wenn es, wie nur zu oft, in erster

Linie dazu dienen mufs, Bedeutung und Berechtigung einer neuen Er-

scheinung, die diese durch sich selbst rechtfertigen soll, kundzuthim
und zu begründi'U. Aber bei der Eigenarligkoif des Loreck-Winlerschrn
Werkes ist (^s eigentlich doch aulTallend, dafs die Verfasser die (Je-

legenheit nicht benüfzl haben, sich in kurztMi Worten über die sie

leitenden Grundsätze, über Plan und Anlage ihres ganzen Unler-

nehtnens auszus|)rechen. Wenn sie damit etwa bis zum vollständigen

Abschlufs des Atlasses — das Erscheinen eines drillen und vierten

Teiles wird angekündigt — warten wollen, so halten wir dies im
bileresse der Sache nicht für zweckmäfsig.

Bis jetzt haben wir es mit einein Teihverke zu thun, das aber
selbsländige Bedeutung und Beurteilung für sich beansprucht. Wie
denkt sich der Schulmann Winter die klassenweiso Einführung un<i

Verwendung der Karten im Unterricht auf den einzelnen Stufen?
neben den Karten tler vorausgehenden Klasse? oder als Ergänzung
des schon eingeführten Schnlatlasses?

Es ist nicht zu bestreiten, «lal's gerad(.' in die.sen und verwandten,
sofort anftanclienden Fragen eine Reihe gewichtiger, grundsätzlicher

Bedenken, die gegen die G(^<5amtanlage des Unternehmens sich erheben,
angedeutet ist, und, um unsere Stellungnahme von vorneherein klar-

zulegen, müssen wir uns dahin änf^ern, dafs unserer Ansicht nach die

Einführung des Loreck- Wintersclien Atlnss(>s in der gegenwärtigen
fragmentarischen Form an unseren Mittelschulen nicht belürwortot

werden kann. Die wichtigslen der Gründe, die die gesonderte An-



Loreck -Winter, Scliulatlas II. Teil (Schwab). 499

schaüuii^ der Heimatkarte für die erste Klasse nötig machen, fkllen

bei den folgenden weg. Die so erwünschte und so wohl gelungene
Neubearbeitung des Kaitemnaterials für die zweite Klasse nach dem
vorausgegangenen Muster halion wir um immer nur im Rahmen eines

grofsen Ganzen vorsteilen l^ünnen. iJic Erlahrimg aus der Praxis des

Geographie-Unlerridites rät doch dringend genug dazu, dem Schüler

möglichst bald einen yollstftndigen Atlas in die Hand zu geben. Damit
kommt man nur seinem eigenen Bedurfnisse entgegen, auch wenn
nicht die mancherlei Anforderungen des Unterrichtsbelriebes aller

übrigen FAchor fast täglicli darauf hinwiesen. Und nun «j^ar erst ein

Schulatlas von Mitteleuropa! Wie ist er ohne eine physikalische und
politische Karte des ganzen Erdteils denkbar? Ist doch der liegrilf

>Iitteleuropa nach keinem Seite hin — weder geographisch noch politisch

— scharf begrenzt. Schon die Donau, die Alpen- und Karpathenflüsse,

deren ganzer Lauf doch den .Schülern vor Augen gelührt werden muis,

verbieten da jede Engherzigkeit. (Vergl. die Karten 31— 1]4 in dem
Lehmann-Petzoldschen Atlasse für Mittel- und Oberklassen.,)

Wollten wir uns schlielslich mit Europa begnügen'), würde nicht

unsere Bescheidenheit uns Ton einem andern zum Vorwurfe gemacht
werden, der sich das Recht nicht nehmen lassen will, bei Deutschland

auch von seinen Kolonifn zu sprechen? —
Alle diese Einwendungen bezeichnen nur temporäre Mangel. Wenn

das Werk einmal vollständig vorliegt, wird es — nach den bisherigen

Leistungen beurteilt — ein geradezu idealer Atlas sein. Wir wollen

nicht unsere anerkennenden Worte aus der Besprechung des ersten

Teiles wiederholen; es mag genügen, wenn wir sagen, dafs der zweite

Teil dem vorausgegangenen in Bezug auf saubere Ausführung, ins-

besondere was die plastische und pünktliche Terraindiustellung an-

langt, in keiner Weise nachsteht und sicher von keinem andern Kon-
kurrenzprodukte erreicht wird. Dafe damit nicht zuviel behauptet ist,

beweist ein Blick auf die prachtvoll herausgearbeitete Alpenkarte im

Mafsstab 1 : 2000000. Nur im Interesse unserer Schulen selbst wird
es <,^elegen seifi. wenn dem Werke dereinst eine inTtu'lichst ausgedehnte

Verbreitung gesichert wird, und die Filoty-Lölilusrlie Kunslanstalt so

für den ohne Zweilei aulserordentlichen linanziellen Au t wand, den ihre

Leistung erforderte, auch materiellen Lohn findet.

Für die kommenden Neudrucke stellen wir den VYM-fassern zur

Würdigung noch einige kritische Hiobachtungen und Wünsche zur

Verfügung. Die Karlen sind zu nmuinericren und auch in der üblit lien

Weise mit einem linearen Mafsslabnuister zu versehen. Wohl oline

Schwierigkeit lielse es sich noch durchführen, dafs in allen Teilen für

die einzelnen Länder immer die gleiche Farbenskala angewendet wird

;

geradezu zu .Mifsverständnissen gibt die verschiedenfarbige Bezeichnung
der Eisenbahnlinien Anlais, besonders auf der Karte der Alpen und

') Sehon wegen der Verschiedenheit des Mafsstabea der Huuptkarten (mit
ilcm V(>rl{!t'iiii'ruti'„'^sili vi-i .f 2.7"). 10, 'J Millintu-n) ist i'liu* Kcdiiktiini :iiif <'iii

eiiibeitlichtis Cii-ülticaverliiiltmä nötig. Ll>ri^uiiä kuiin diu im ursten Tuitu euthulUniu

Karte von Europa auf dieser Stufe kaum mehr als ausreichend erscheinen.
32*
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der Schweiz. Für die Ihnringischen Slaalen .solllen auf der politischen

Karte von Deutschland schärfere Farhenkontraste gewählt werden,

schon mit Rücksicht auf das für Preufsen zu CJruride liegende Kolorit.

Lage und Richtung der Pafsühergänge müssen sowohl auf der Alpen-

wie auf der Schweizer-Karte genauer bezeichnet werden (;=<); die Ta-
belle der Alpen j)ässe und Berge würde sich — vervollständigt — besser

für die umfassendere Alpenkarte eignen, wo auch mehr Raum zur

VerfüguUf? steht. Die Städtezeichen bedürfen hier und dort der Re-
vision, z. R. bei VVürzburg, für dessen Lage .schon auf den beiden

Karten des ersten Teiles sich eine Diflerenz ergil)t. Von dem sehr

instruktiven kartographischen Hilfsmittel, den Profildurchschnitt eines

gröfseren Gebietes beizufügen, ist auf dem letzten Blatte (Isargebiet) .

Gebrauch gemacht; die Profillinie müfste aber, um wirksam zu sein,

unseres Erachtens eine viel stärkere Übertreibung der Höhe zeigen;

man scheut ja sonst vor 20— 30facher tJberhiihung nicht zurück. Auf
derselben Karte wird das am südwestlichen Rande abgegrenzte Rechteck

manchem unnötiges Kopfzerbreclien verursachen, der dessen Beziehung

auf eine Karte des Münchener Schulatlasses nicht ahnen kann.

hidem wir schliefslich unserer HolTnung Ausdruck geben, recht

bald das ganze Karlenwerk abgeschlossen zu sehen, sei uns noch ein

rechter Herzenswunsch vergönnt: es möge dem schönen Inhalt auch
ein wirklich schulmäfsiger d. h. dauerhafter Einband zu teil werden

!

Bedenken wegen des Formates des Atlasses müssen zurücktreten; es

bildet kein Hindernis-, sondern höchstens eine Unbequemliclikeit, die

eben in Kauf genommen werden mufs. Die leidige Rücksicht auf die

Büchermappe <ies Schülers (wobei man dazu vorwiegend vom grofs-

städli.schen Standpunkt ausgeht) ist daran schuld, dafs soviel mind<'r-

wertiges Material unter den eingeführten Schulallassen geduldet wird.

München. Otto Schwab.

Methodik des nalurgoschichllichen Unterrichtes und

Kritik der Reformbestrebungen auf (Jrund der neueren Psychologie

von W. A. Lay. Ls<jO. Preis broschiert 2,50 M.

•Menschenkunde, verbimden mit einer vergleichenden Tier-

kunde. Bau, Verrichtung und Pflege des menschlichen Körpers nach

neuen Grundsätzen für Schul- und Selbslimterrichl dargOslolll von

W. A. Lay. 1807. Preis 1,80 M.

Tierkunde nebst schemalischen Zeichnungen und zeillich ge-

ordnetem Sloir zu Beobachtungen, Versuchen und Schülerausflügen.

Ein methodisches Lehrbuch für Schul- und Selbstunterricht von

W. A. Lay. Dritte verbesserte Auflag»'. 1890. Preis 2 M., ohne

schematische Zeichnungen 1 .M.

M i n e r a 1 i e n k u n d e und Erdgeschichte nebst scliematischen

Zeichnungen und zeillich geordnetem StolV zu Beobachtungen, Ver-

suchen und Schülerausflügen. Ein methodisches Lehrbuch für Schul-
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und SclbsUink'rricht von W. A. Lay. Zweite verbesseiie Auflage.

1899, Preis 1 M,, ohne scheinalisclie Zeichnungen 60 Pf.

Schcniatische Zeichnungen zur Tier-. Menschen-, Pllanzen-

und Mineralienkunde. Eine niellioilischt» Ergänzung zu Jedem nalur-

gcschichtlichen Lehrbuch. 40 Tafehi niil Erklärungen von VV. Ä. Lay.

Zweite verbes-^erle Auflage. 189'). I'i-ois 2,40 M.

Alles im Verlage von Otto Neimiich, Karlsruhe.

Elemente der Naturgeschichte, II, Pflanzenkunde neb=^t z' il-

lich geordnetem Sloff zu Beobachtungen , V^ersuchen und Scbüler-

ausllügeu (im I. Teil) von W. A. Lay. Zweite verbes.serte Auflage. 1896,

Bühl (Baden), Druck und Verlag der AkiiengesellschafL Konkordia.

Preis 70 IT.

Die Methode des nalurwissenschaniichen l^iiterrichtes ist trolz

aller Bi'jnühungen d^n- Kachleule und trotz einer umfangreichen Literatur

noch immer nicht so durchgebildet, wie in anderen Lelu'fächern. Hier

liegt nun ein ganzes Unterrichtswerk vor, das „von den Grundtliat-

sachen des gesamlen Seelenlebens ausgehend nntcr gleichzeitiger Berück-
sichtigung der ethischen Forderungen und d« r neuesten Fortschritte der

Naturwissenschaft die methodischen Grimdsiltze bis ins einzelne ent-

wickeln will, um den naturgeschichllichen Unterricht zu einem all-

seiligen und intensiven Bildungsmittel zu gestallen, das sich jedem
andern, die Sprachen eingeschlossen, getrost an die Seite stellen kann".

Ausgehend von den Lehren und Bestrebungen des Arnos Gomenius
entwickelt nun der Verfasser seine Ansicht, behufs Erteilung eines

natur- und kulturgcmäfsen Unterrichtes müsse sich der Lehrer, der

stets den olieisten Zweck der Erziehung vor Augen haben solle, die

physiologischen und körperliclieu Grundlagen des Seelenlebens ver-

gegenwärtigen. Nachdem or nun diese auf Grund der Funktionen des
Nervensystems erörtert hat, geht er auf die Bildung der Anschauung
über und gewinnt aus den psychologischen Grundlagen seine tnetho**

dischen GnindsfUze über diese Bilihing, nämlich: Beobaclitnngnn und
VersuchcL müssen stets GrnntihiL^i' und Ausgang des naturgesciiieht-

lichen Unterrichtes sein. Man muis alle Sinne üben. Alle in belracht

kommenden Eindrucke der Nalurkörper mässen nicht bloCs percipiert,

sondern auch appercipiert werden. Form, Farbe, GröDse etc. eines

jeden eirrzelnen Teils eines Objektes mufs der Lehrer gesondert nach-

einander, aber jede Eigenschaft von der ganzen Klasse zugleich auf-

fassen lassen; dies winl veranlafst durch logisch, psychologisch und
sprachlich korrekte Fragen oder Auflorderungen. Jede w ichtige neue

Anschauung mufe durch Vergleichung eingeführt werden. Die räum-
lichen Anschauungen müssen, soweit immer nur m()glich, vom Lehrer
vor den Augen des Schülers durch schematische Z' ichnungcn dar-

gestellt worden, der Schüler zeichnet sie iiu' h und mufs veranlafst

werden, sie aus dem Gedächtnis zu zeichiuMi. An den Satz: ,,Es ist

bei der hohen Bedeutung der Anschauung nötig, dafs das beste An-
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scliaining^^miltel. (i i. das Xifurobjekt in seinen natflrlichon Eigon-

scliaflon und Beziehungen imnilten der freien Natur so viel als nur

möglich benützt werde", knüpfen sich gute Winke über Exkursionen,

die eben nur der Vorbereitung, der Wiederholung, Ergänzung uud
Anwenduurr dessen dienen, was in den Unterrichtsstunden geboten wird.

Hierauf spricht er noch kurz über die pädagogische Bedeutung der

natur^reschichtliehen Bildung der Anschauung, über StotTauswahl, Mängel

und Gefahren in der Bildung der Anschauung (Warnung vor didak-

tischem Materialismus). Auch bei der Bildung der Einsiciit werden
zuerst die psychologischen Grandlagen gelegt und dann die methodi-
schen Grundsätze d. i. die Wirkungen von Ähnlichkeit und Kontrast,

Über- und Unterordnung untl Kausalität dargethan. tlier seien folgende

Sätze herausgehoben: ,,Die ähnlichen und kontrastierenden Gröfsen,

Formen, Farben etc. an Tieren, Pflanzen, Mineralien müssen gleich-

zeitig mit ihrer Bedeutung verglichen werden und von holier Bedeutung
ist, dafe die Beschaffenheiten und zugleich die Funktionen der Organe
eines Lebewesens nacli Ähnlichkeit und Kontrast mit den entsprechenden
Werkzeugen anderer Organismen verglichen werden. Die nach Ähnlieh-

keit und Kontrast in Bezug auf morphologische, anatoinischo, physio-

U)gische und enlwicklungsgeschichllichc Verhältnisse betrachteten und
bekannten Objekte müssen in Gruppen zusammengestellt, weiterbin

verglichen, neben-, unter- und beigeordnet werden: der Schüler roufs

sich nach und nach das System selbst aufliauen. Bei der Betrachtung
jedes Naturobjekls müssen die ursächlielien Beziehimgen zwischen den
Organen und iin-en Funktionen, zwiselien einem Organ und dem
andern, zwischen Auienlhalt und Lebensweise, zwischen Aufenthalt

und KörperbeschafTenheit, z>vischen Lebensweise und Körperbeschaffen-
hcit, zwi^dien einem Naturobjekt und dem andern aulfeesucht werden."
Darnach ergibt sich als Schema für die Behandlung von Tieren etwa
folgendes

:

I. Lebensgemeinde — Exkursionen (l)ei fremdländischen Objekten

Schilderung). Boden, Wasser, Luft, Licht, Wärme. (Welche Eigen-

schaften jedes dieser Glieder sind auffällig V) Pflanzen, Tiere (Mensch).

(Welche Pflanzen imd Tiere gehören zur Lebensgemeinde?)
II. Lebensweise — Exkursionen etc. Vermehrung, Pflege, Lebens-

dauer, FrnülinnVp'. ( Welclies sind die Xn!ifnnf<niiltel ? Wie werden
sie erlangt und veizelirt Vi Verhalten zu Buden elc. Wechselv. rhältnis

zu den Tieren, Pllanzen, Menschen der Lebensgemeinde. Bewegungen.
Sinnesthätigkeit und geistige Eigenschaften.

III. Körperbeschaffenheit (soweit möglich als Anpassung an Lebens-
gonKMnde und licbensweise), lebendes Objekt, Präparat, Modell, Bild.

I\r)rj)cr;.'lie(iernng. Form und Gröfse. Körpenleeke und Farbe. Ko[>f

(.MundWerkzeuge, Siimesorgane), Humpl, (diedmalsen. Innerer Bau.

Jede methodisch vollständige Betrachtung eines Einzelobjektes mufs
soweit vertieft werden, als es der geistige Stand der Schüler erlaubt;

freilich können viele Naturdinge tiur nach einzelnen Seiten betrachtet

werden. Hierauf wird no( Ii die päd;i;4(ti:i« he iHMlenlim'^' der Bildung

der Einsicht durch den nutuigcschichtliciien Unterricht, dessen Vcr-

Digitizeci 1^ Ct(^0';»Ic



Lay, Metliodik des naturgeschiuhtl. Unterrichtes (Stadler). 503

hftUnis zu den anderen UnterriGhtsgegenständen und die Auswahl und
Anordnung des LelirsiofTs erörftTt, auch auf die ^gewöhnlichsten Mängel
und Gefahren in der Bildung der Einsicht hing(>\vieson. In dem dritten

Ab>chjiilto über die Bildung des (Jcim"iles werden dann uoch auf
psychologischer Grundlage das sillliche, ästhetische und religiöse

Interesse behandelt und geeignete V'qfschrifteu für deren Weckung
und Förderung gegeben. Den Schlufs bildet die methodische Behand-
lung einer Lebensgenieinde als Lchrprobe (der wei&e Bienensaug).

Nachdetu ich so des Verfassers Grnndsfdze und Lehren ein-

gehender behandelt habe, kann icii mich bei den einzelnen Schriflen

sehr kurz fassen, da sie ja doch nur die Ausführung derselben dar-

stellen. Die Menschenkunde kann fOr uns leider überhaupt praktisch

nicht in Frage kommen; die Tierkunde geht aus von monatweise
geordneten, bei Ausflügen anzustellenden Beobachtungen an Himmel,
Klima, Welter, Mineralien, Gesteinen, Pnatizen. Tieren, dann werden
die einzelnen Vertfcter nach der lieiheiifol^(> des Systems durch-

gesprochen, und zum Scldufs vom Scluiler selbst zu hndende Zusanunen-
fassungen gegeben, die sich zur Gattung, zur Familie und schliefetich

zum Tierkreis erheben. In analoger Weise geht die Pflanzenkunde
von der Ern&hrung, den Teilen und den Bestaubungsvorgangen der
l'flanzon aus, um dann mit dem Löwen/ahn sich der Einzehihetraclil ung
/u/.ii\venden. Den >\l)sehliifs bildet eine allgemeine Pllanzenkunde,

Eiiiluluung in das System und l'llanzengeographie.

För uns dürfte besonders wichtig die Mineralogie sein, da sie

in der Kürze, wie sie gerade die ungemein be^<luäiikle Zeit der

fünften Klasse erfordert, alles Wissenswerte bietet, wrdu'cnd hier die

meisten Lehrbücher des Guten zu viel thiin. Auch auf die scheina-

tischen Zeichnungen sei noch ausdrücklich hingewiesen: sie werden
(k'uj Schüler das Erlassen und EJehaUun ganz wesentlich erleichtern,

zugleich aber auch einem des Zeichnens weniger kundigen Lehrer als

Ireffliche Vorbilder und Wegweiser dienen. Aber nicht nur in diesem

Punkte, sondern auch im ganzen möchte ich Lays ünlerrichtswerk

der Beachtung jedes Lehrers angelegenllichst empfehlen.

Freising. H« Sladlei*.
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XXX. .^'bteil-vuLgr-

Uterarische Notizen.

140 Austiüge vuu München auf einen halben Tag bis drei Tage. Mi;

einer Karte und 4 Skizzen. 16. Aufl. Mönchen, 1000. .T. Ltndanersche Biu-fa*

lumlliin;; ( Scli>i]>jiiii<r). (!2 S. I'rois (JO Pf. —
• b'iir <lie wciU- Verhrt^itun-x aod

Heliebtheit de« Biiuhleintt spricht der Umstand, d.ils im vergangenen J.ihre zwei

starke Auflagnu desselben (120 und 130 Ansflii^^o) notwendig waren, iilierhau]»;

hat es seit l^<l^5. wu es als Nful>tMrl)i'ituu;; von Traut\vt.'iiis (!(> Ausflügen er^duea.
uirht weni},'er ah neun Auflagen erlebt. Auch diese lÜ. Aullage ist von dem (un-

sichtigen llerausjrober, Herrn Bibliotlickar I>r. H. Tillmann, wieder um zehn Tuuren
vermehrt worden. Da heuer dieGegeml > n > Mteraiumergau das Ziel vieler Üeisender
sein wird, so wurden mit Hecht vfi-M liioileue Austliii»*«» aus die>eni Gel>n'tf n«^

Hurgeuouinieii. Nr. 4S L a b er » c h a r t en g i p f e l lfi3(! ui ( l';«>'td. abwärt.- navli

Oberarami'r},';iu ) und Kt taler Manndl 1G34 ni: Nr. 117 (Kofel bei Ober«
amnier^au) - I'iirBchiing — Hennen köpf — H r u n n e n k o p f ; ^>es<lnl^e^^»n

Dank von si-iten der vielen Freunde dets bayerischen Waldes hat siel» der ileraas-

gel'cr verdient, indem er Nr. KJÜ ein*' auf tlrei Tage berechnete Tour ^Bayeri-
sclier Wald" aulVrenuinnien hat. Aulsordein sind n«K-h neu liinziin^ektunm-^n

Nr. I.'); .\uslluf,' auf den Huben berger Hügel von Hernried au8; JSr. VJ . am
d«Mi W ;» n k 17>t» m von Partenkirclien aus. Nr. 11!» auf den Schachen, ^leich-
lall- Partenkinlien aus. Nr. 1<>'> auf den 1

' n t e r s Ii e r g , Xr. lOJ auf den
Huchgern, Nr. auf das K c g i' Iii > • r n d I (H)48ni) von Kuf^tein au^ ; endiith
ist anter Nr. 68 eine dankenswerte Tour nach Erding uiul seiner l'nifreboiu;
aufgenommen. — Das liüchlein. d<'ss,.ii Preis trotz wiederholter Hrweiterunt' d-T

SIeich billige geblieben ist, sei allen Kollegen, nicht blol's den Münchenern, s<m-

em aaeh den auswärtigen fiiif die Ferienzeit bestens empfohlen.

G es c Ii i c Ii t f der Stadt (i ii ii / e n Ii .i u s e n vom VerfaNser «ier Urü-
ge^cliicliten im ]{e/.irksamts>prengel ( Jun/i nli ui-<mi. \'erlag der Wai/inann^cbea
Huilidrui-kerei in ( iun/»rili;uisen. S. Preis geh. 2 M. — Di'r V.fJ'isvor des
gut ausgestatteten Werk* In ns ist der verdiente Herausgelier der Hefi>ratati<>nS'
^'e^. hichte von MeHiminiren ( is'.tö) und <ler (»eschiehte der ev.ing. Landf^^meindeB
im Kajiitel Memmigen, Pfarrer Karl St uk in Ostlicitn. (iun/enliaii»it'ii. d;i> ir:

Urkunden zuerst im Jahrhundert erwäiint wird und erst im 14. Jabrluindcrl
eine Stadt geworden ist, besals bis .jetzt n(H?h gar keine gedruckte Geechidhte.
Für eine solche .Xi'heit miilVte das Material erst mühevoll ge.saiiimelt und i.'---

siclitet werden. Naeli einem kurzen l!iiekl)liek auf Land und Leute m ältester

Zeit wird in schlii hter Darstellung die olt recht interessante Ortsgesehiflite ge-

schildert. Für die / it \ Ml- (h r .Nlarkgralenherrscdiaft tlielsen die (ie'itdijciil--

•juellen nur spärlich. Kingeliender wird ilas wechselvidl« llegimeut der liurggrateu
von Nürnberpr und Markgrafen von Ans)»ach 18(iH—1792 behandelt, eine laoge
P<"rii>(l(' der St ailt'j:e-chichte, die auch reidit lehrr'Mi-he Heiträge zur ''harakteri*

sierung der sugenaunten „guten, alten Zeit" und der Hedriickung der I.andes*
unterthanen durch die Feudalherren enthält. Die Heformationsljewegimg fand in

(lun/enhaiisen schi'U früh Fir:L'ni'_;: ev scheineii alu'i' tVii" diese wichtiL,''' /'iM" r' ',!e

nur dürllige Nachriciilcn vorhanden zu sein. Die /.ehujührige preulsische liegierung

brachte ersehnte dankenswerte Reformen und blieb liei der lievölkerung darum
lange in ijfuter Frinnerung. l^nO wurde (lunzcnhau-en eine bayerische Stadl, inid

wenn auch im ersten Jahrxeiint des neuen Itegiuiüntes die Kiuwoimer schwer
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unter Hiiii<;orsiHit, uiiauni<"n'lii;lien IVappoiidtirclimäi-schen. Kinqaartierungeii titul

liartLMi Krie^glai^tcii litten, so benrHim doch bald darnach eine Zeit neaen Auf-
schwungs auf allen (Jehioten des städtischen Lebens, wie ein lolcher früher nie-

mals stattgefundi n hatte. Eine eingeliendere Hesclireil.urifj aller städtisehen Ein-

richtungen bis auf die Gegenwart beschliefst da» Buch, welches wir iiiemit der
verdienten Beachtung empfohlen.

Dichter und Darsteller, lierausgegel)en von Dr. K. JUothar. Unter
diesenf Titel hat im Verlage von E. A. Seemann in Berlin und der Gesell

-

sehaft für graphische Industrie in Wien eine Reihe von reich illu-

strierten Monographien zu ersclieinen begonnen, die man etwa auch Monographien
Eur Weltliteratur nennen konnte. Allem diese Bezeichnung wurde zu eng sein

deswegen, weil die einzelnen Hände dieser Sammlung nicht Idols ilie hervt»rragend-

sten Vertreter der drei grofsen Dichtungsgattungen, sundern auch die darstellenden

Künstler, also die Schauspieler in den Kreis ihrer Betracht\ing ziehen, zwar nicht
als einzelne PerstWdichkeiten. londern hei der («eschichte der Entwicklung jener

Bühne, die sie vornehmlich ziert(>n. So wird also neben den grofsen deutschen
nichtern auch z. B. da» Wiener Burgtheater und das Berliner Theater neben den
englischen auch das englische Theater, nelien Mnlicre die ("omcdie francaise be-

handelt werden. Der Prospekt läfst (für löiil) und liNN) wenigstens) nicht ersehuu,

ob auch die Ijiteratur de« klassischen Altertums in den Kreis der Darstellung ge-
/.i wfMtlcri s(»ll. llotl'en wir es wenigstens; denn sonst würde der Phiii. mit

diesen Monographien eine Ül>er8icht ülier die Weltliteratur zu bieten, nur sehr

unvollkommen dnrchgefiihrt werden können.
Bisher mm ^iiid ;iusgegel)en worden: 1 (inrthc v.m l'mf. Dr. (!. Wit-

kowski. 27U .Seiten mit lölS Ahbilduugen und (i Beilagen. Treis elegant kartou*

niert 4M. — Man konnte sagen, diese Biographie ist nachtniglich znm 28. Angnst
IH{in. zur Feier der löO. Wiederkehr von (ioethes (icliiirtstag erschienen ; <lctoi ihr

Verfasser ist in begeisterter Überzeugung bemüht, damit dem von ihm bewunderten
grörsten dentsclien Dichter ein Denkmafzu setzen. Jedoch nimmt Witkowski seine
.Xufgaho keine^^wcLTN Icidif ; er will nicht rein iiiifsiTlich (ioethes Eelum cr/iilde«

mid bei dieser Gelegenheit auch seine einzelnen Werke nennen, sondern vvas er
will, er deutlich genug in der Einleitung S. IB: „Nicht daraufkommt es uns
an, das (tcschelione zu srliildern. wir wollen versmdien zu /figi ti. in welcher Weise
sich die äufseren Verhältnisse mit den Vorgängen int Innern des grofsen Mannen
verbanden, nm als Ergebnis dieses Dasein, so einzig in seiner Art, zu schaffen.''

Von diesem ( ii>si(ditspunkte aus wird am-li die Würdi'/iiiiL'' der Werke ver^m Iii .

„W'ir erinnern uns, dafs alles, was er geschrieben, nur Bruchstücke eines einzigen

gewaltigen Helbsthekenntnisses sind, das uns in erster länie ihn selbst zeigt. Weil
ihm die I)ich(ung die y^")ttliclie (laln- war zu sagen, was er leide, deshall) wurclen

seine Werke zum Abbild des tiefsten inneren Lebens, deshall* ist ihnen allen der
Stempel der Wahrheit anfgepi^gt" — Seinen Stoff zerlegt sich der Verf. in drei

trn'!'*ic AI«'^chnItte: 1. die Kindheit und die .liinglitigsjahre 0711* 177" 1; _* die

Mannesjahre (1775— Ib»»*'»); 6. das Alter (1805— 10^2): Innerhalb dieses Kähmens
ist er bemüht, uns besonders ericennen zn lassen, wie die äufseren Verhält«
nisse iiti'l namentlich wie die Personen aid" Gui*! > .virkteii. um uns dadurch
das Verständnis seiner Werke näher zu bringen. Besonders auf die Charakteristik

der Personen wird Wert gelegt und da die Titerarischen Persönlichkeiten hier vor
allem in Fraire komincn, so erweitert sich di»* Darstellung unvermerkt zu einer

Literaturgeschichte von Klupstock bis auf (lotuhes Tod. Ein doppeltes Kegister
tragt dem Rechnung: 1. Goethes Werke, 2. Verzeichnis der Namen. Seinen
Stoff heherrscht der Verf. in souveräner Wd^^e. seine .\ngalMMi md Daten sind

durchaus genau und zuverlässig. Aufgefallen ist mir nur das \Crsehen, dafs er

17H4 .Foseph. den Sohn Franz I. und (ler Maria Theresia, in Krankfurt zum dent-
sclien Kaiser als .fose[)li II. gewählt mi<l gckrr«nf werden l'il'st: es haiidi'lt «-ifli

vielimdir tnu dessen von l'reufsen im Ilul)ertusl)urger Frieden zugestandene Wahl
zum „riimis» hen König**. Gründlich vertraut zeigt sich der Verf. aber auch mit
den Werken des grofsen f)i<diters. Er ist ein Hewunderer (Jui-tlie-^. idu r keines-

wegs ein blinder, er timlet auch zu tadeln und nianche Leistung timlet er des

Mannes anwürdig; man vgl. z. B. was er S. 180 über den „Grofskophta** sagt
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Alle« in alK'ni genommen hahen wir eine gediegene Leistung vor uns, die 1

gera«le dem Itesonderen Henufs bereiten wird, der die üufseren (rriuullagen schon
kennt und diMi es anzie)ien wird, manclies in neuer, eigenartiger Beleuchtung zu ,

sehen. Da ali»M" der Verf. iil)erall sehr vorsiclitig und gewählt in seinen Äulse-
|

rungen ist, sellist da wo e« 8i<;h um licikle Punkte in (joethos Lehen handelt (ich

verweise z. B. auf die Darstellung seiner Beziehungen zu Christiane Vulpius von
S. 173 an), so kann man das schr'me, anregende Buch um so eher auch den
Schülern unserer obersten (9.) Klasse in die Hand geben, als sie an der

|

sprachlichen Seite der Darstellung, welche durchaus mustergültig ist, viel lernen >

k<")Dnen. *
l

Die Ausstattung des Werkes ist sehr gut; die Illustration kommt überall

dem Verständnis des Ges<;hriebenen zu Hilfe und ist insofern auch allgemein inter-

essant, als ilaruntcr auch vier ausdrücklich als zum erstenmale veröllentlicht be-
zeichnete Reproduktionen Platz gefunden haben.

2. Das Wiener B u r g t h c a t c r von Rudolf L u t h a r. lsl)9. 212 Seiten
mit 2J.'j Abbildungen und einer Beilage. Preis ;{ M. (kart.). Tier Verf., der
selbst schon ein umfängliches Buch „'A) Jahre H(»flheater" veröffentlicht hat und
auch andere wertvolle (^uellenwerkc benützt, will hier nicht eigentlich Neues
bringen, sondern nur zuin ersteunuile versuchen, an der Hand der vorhandenen
Dokumente eine Geistesgeschichte des Burgtheaters zu liefern, d. h. „die Gedanken
zu entwickeln, die im Hause zum Heil und Segen oder zum Unglück und Verderben
geherrscht, die Fä<len klarzulegen, die Biiline und Zuschauerraum verbunden, die
Rolle zu kennzeichnen, die das Theater im Kulturleben der Stsidt und des
Liindes, im literarischen Leben der Zeit gespielt." Dannt hat der Verf. die
Aufgabe einer Theatermonogi'ajihie ebenso richtig angegeben, wie er diese Auf-
gabe tretVlich dnr<'hgeführt hat. Derjenige würde irren, welcher meinte, hier eine
troi'kene Auf/.älilting von Thatsachen zu finden, die nur ein rein lokales Interesse

beanspruchen; schon nach der Lektüre weniger Seiten wird er sich angenehm
enttäuscht fühlen. Die (Jeschichte des ältesten Burgtheaters ist zugleich eine
Geschichte des deutschen Dramas in den ersten Stadien seiner Entwicklung, es
fallen Streiflichter auf die Beziehungen bekannter litecarischer Persiitdichkeiten

zu dieser Bühne (die Xeuberin. Lessing!), die Haltung Maria Theresias und
Josephs II. gegenüber dem Theater wird uns dargelegt, die wunderbaren (irund-
sätze der ('e?isiir von damals, die teilweise noch heute nachwirken (S. 40 IV.), winl
man mit dem grfifsten Interesse kennen lernen, aber auch ihre Folgen (Kabale
und Liebe wird ls()s zum erstenmale gegeben und wie verstümmelt, <ler Teil gar
erst 1S27!), kinv, jciler mufs das Buch selbst lesen, um zu erfahren, ein wie inter-

essantes Stück der österreichischen Kultur- und Literaturgeschichte und des "Wiener
Geisteslebens uns da vorgeführt wird.

Mit Recht hat der Verf. den einzelnen Schauspielern keine eingehende
Beachtung geschenkt - das verbot sehon der Raum, sondern dafür dem Buche
eine sorgfältig gewählte Illustration beigegeben, <lie hauptsächlich Schauspieler,
und /war in ilircn charakteristischen Rollen zeigt. Von diesen scheinen uns nur
die Karikaturen von G. Gaul des schönen Buches weniger würdig zu sein; diese

1 i Bilder hätten .also trotz der charakteristischen Ki'ipfe wohl wegldciben köunen.
3. Dante von Karl Federn. 234 Seiten mit 131 Abbildungen und drei

Beilagen. VMM). Preis kart. I M. - Auch hier erklärt der Verf., dals er nament-
lich im ersten Teile seines Werkes zumeist «lie Resultate fremder Forschimg ver-

arbeitet habe, selbständige historische Sammlungen und kritische Firörterungen
strittiger Fragen sei flicht seine .Aufgabe gewesen. Trotzdem stellt sein Buch
eine wertvolle Bereicherung der Dant«'literatur dar. Freilich, über die Hälfte tles-

selben bes<'liäftigt sich gar nicht mit Dante, sondern in rliesen dreizehn ersten

Kapit^'ln ( Die Zerstrirung der .\ntike — Das neue sittliche Ideal — Das politische

Ideal - Der Kulturkampf — Die llulienstaiifen — Zustände — Wissen und Welt-
anschauung - Die Scholastik — Die rniversitäten — Die Proven^'alen — Italieni-

s<-lie ])ich(unsx Die Franziskaner — Florenz) schafft er si<-h erst eine Grund-
lage für die Würdigung und das Verständnis des Dichters und seiner Werke,
Mitunter finden sich da))ei lirteile über einzelne deutsche Kaiser und das Mittel-

alter, die wir nii-lit unlx'dingt unterschreiben nu'ichten - - doch das Buch ist ja
nicht für die Jugend bestimmt. Selbstverständlich kann dann die Analyse der
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Gottlichen Komöilie nnr in groben Züf^r^n erfolgen ; hiebei lienützt F. bei Citaien
nntr-r antlfron die N:icli<lit!htung' des OluTstlieutenants P;ud Pnelihummer. der im
vorigen Jahre mit seinem Vortrag über Dante im C'ircolo Itulianu in München
ordienten Beifall jj^efunden liat.

In einer Beziehung ist dieses Bnrli liesnnderf! iriteres'<nnt und es fra{i:t sich,

ob irgend ein anderer Band der Sammhuij; sicJi in dieser Beziehung mit ihm
wird messen können: seine Illustration ze'xfri, wie die Kunst von Dantes Zett-
genossen his auf unsere Trt|?e die {T;Uf lirlio I\oin<)die hat auf sich wirken !;issen

;

wir sehen die Zeiclmungen alter C»xlice8, die Kompositionen Giottoe, Sandro Boti-

cellis, Orcagnas, Signorellia, Raffaels, Deiacroix*, Retbeb, Ffifariol», Prellen bis

auf Dante Gabriel Boseiti.

Dr. Konrad Duden, Gynmasialdirektor, VoUständiffes Ortho-
jfraphisches W i") r t e r K n c h der d e u t « c h r« n Sprache mit zahh"ei<lien

kurzen Wort- und SacherkUirunj^en un(i N'erdeutschungen der Fremdwörter.
Naeh den iir-iien anitlichen Be^jelr». Sechste, verbesserte und vermehrte Attflajife.

T f^ilizig und Wien. BiltlidgraidiisciH's Tusfitnt 1!N)0. .^]i»4 s. In hiepfsame Ijein-

wand gebunden 1,(>0 M. — WiederiiolL i^t iti uns.Ten Blättern auf dieses hoi-h-

verdienttliohe Werk, das in den weitesten Ki-eisi ii \erhreitet und bekannt i^t.

hingewiesen worden, so zuletzt anläfslich des KrsclifinPiis der l. Aufl. Jahr^f.

(lb}>ü) S. 5yl f. Kff kann daher genii;.M'ii. hier die Erweiterungen und Verbesserungea
der 6. Aafl. kars zu notieren. Zusi i > lieferten eineraeits zahlreiche, zum Teil den
vom Deutschen S p r a c h v e r e i n Ii e i- a u s g e ;r o h e ii e n V e r d e ti t s i- h ii i\<x<<-

biichorn entnommene Verdeutsclinngen von Freiridwtirtirn und andrerseits jene
Bereicherungen der deutselu>n S]nMi'iif. welche dem bürgerlichen Geseta-
biti'h verdankt werden it<'ils Neubildungen, teils XeubewerdingeTi schon vor-

handener Wörter); auch der „F e 1 d d i <• n s t or dn u ng" verdankt das Wörterbuch
luanclit'u Zuwachs. Die Verbesseruni;tMi beziehen sich meistens auf Wort- und
Saoherklärnngen sowie nid' die etyninlogisi lifii Aiiirabeti.

Noch immer sind die Verschiedenheiten in den amtlichen Schreibweisen der
einzelnen Staaten von D. gewissenhaft angetiihrt, ein Zeichen, dafs von einer ein-

heitlichen deutschen Becbfsciin ibfing noch nicht die Hede sein k:mti; imiiu'ihin

kcmstatiert D. einige erlVciiliclic Anzoiclien dallir, dalH die Anwi iuiung der Si liul-

ortho;.n-;(jiliic im amtlichen Verkehr neuerdings einige F(»rtscliritte macht. So
wird jetzt in Treufsen das Centralblatt fiir das gesamte riifi»rrii lits\vesen in der

Schulortlu '^qMpbie gedruckt, ebenso die vom Finaii/miui>it.eriuiii herausgegebenen
Steuererklärungsformulare; in Württemberg aber wird nicht nur tler Staats-

anzeiger in der Schulorthographie gedruckt, sondern diese ist überhaupt für
alle Behörden vorgeschrieben. Nach diesen .Vnzeichea ist zu hutl'en, dafs

wir doch mit der Zeit zu einer einheitlichen Rechtsohreibong gelangOi'Vrerden.

L a t e i n i s c Ii - 1 ) e u t s c h e s W "» r t e r b u e h von .T. ^I. S t o \v a s s e r , Prof.

am k. k. Franz .Ioseph-(iyiiinasium in Wien. Zweite, verliesserte und mit Nach-
trügen versehene Atd'latre. l'reis in Ilalfdranzeiidtand 11 M. XX u. 1104 S.

Prag— Wien— Leipzig (F. Tenipsky~0, Freytag) 1!M)0. — Dieses mit so treff-

lichen inneren wie äufseren Figenscliaften ausfjestattete Werk Sttiwassers hat bei

seinem ersten Erscheinen im Jahrg. 30 (bs'.tl) unserer Blätter S. 222—225 eine ein-

crehentle. durchaus anerkennende Bes))rechung erfahren.

Das Buch hat Freunde ^funden und so wurde nach fiinf Jahren eine

2. .\uflage notwendig. „Aber einer vollständig neuen .Vuflage tiiit neuem Satze
standen die aufserordentlieh hohen Kosten im Wege, die der Verleger trotz aller

0|)fer. die er ITir das Bucli idcht gescheut hat. jetzt noch vermeiden zu sollen

glaubte." Daher hat sich St. darauf beschränkt l. eine grofse Reihe von Ver-
sehen und Irrtümern (rund 1500) in den IMatten zu entfernen urul zu verbessern;

2. einen Nachtrag herzustellen, in welchem jene Wr.r)<'r A uln ilitne gefunden halien.

die ursprünglich übersehen waren, und aufserdem der Sprachschatz von Cieeros

Briefen, die durch die neuen preufsischen Lehrpläne in den Kanon der Schul-
lektiire aufgenommen wurden, in Bayern übrigens schon vorher zum Bestand der-

selben gehörten. Diese Sammlung des le.xikalischen StoH'es zu Cieeros Briefen hat

fnr den durch Krankheit und Berufsarbeiten gehinderten Yttrfaaser Prof. 3, Sander

Digitized by Google



508 Miszellen.

in Wittenliorn vorgfiionimen. riiri^ejis ist dieser f^imze Nachtrag, der 12 Seilen

iiiiifafst. nur fiii uiil»ei|iietiier Notbelielf. der bei einer 3. Aull, verschwinden soll.

Kino weitere An<lerun(; ist äulHerlicher Art: Die Verla};sliucliliandUiiijr hat
fiir die 2. AuH. I*a t e n t - 1) ti n n d r ii c k ]> a p i e r verwendet, welches den Druck
trotz seiner Dünne niemals durclischla^feti Hilst und {(rKrse Dauerhaftif^keit besitzt.

Dailurch ist das (Jewicht des Ruclies wesentlich vermindert w<irden: das gebundene
Kxemplar der 1. Aufl. wog 2,s^^^ kg, das der zweiten wiegt 2.0{)S kg, also um
7-15 g weniger,

Schlielslich sei noch darauf aufmerksam gemacht, dafs der Verf. in der
Vorrede alle Freunde des Wörterbuches herzlichst bittet, ihm bis zu einer dritten

Neuauflage ihre Uemcrkungen und Wünsclie brieflich mitteilen zu wollen.

Das Tierleben der Krde. Von W. Haacke und W. Kuhnert. Drei

Hände. Mit 020 Textillustrationen und 120 chromo - typographischen Tafeln.

10 Lieferungen zu je 1 Mark. Herlin. Marlin Oldenbourg. — Kin bewährter
ZiKtloge und ein namhafter Künstler haben Ki»rh vereinigt, ein Werk zu schalfen,

das im (»egensatz zu den meisten bisher er8«'hienenen Büchern verwandten Inhait-es

sicli nicht an den Faden irgend eines zoologischen Systems halten will, sondern

die Tierwelt in ihrer natürlichen l'mgebung, im Rahmen ihrer heimatlichen
Zusammengehörigkeit vorführt. So werden wir zuerst in den deutschen Wald
gellihrt und lernen dessen Howohner vdhi stolzen Hirsch bis zu den Schädlingen
ans dem Inseklenreiche kennen. Dann suchen wir das unbewaldete Land auf,

die Flufs- und Weiherufer und erfreuen uns an ihren Leliewesen, auch die Wasser-
tiere und sellist die mikroski>])ischc F.iuna linden entsprechende Herücksichtigung.

Zuletzt folgen die Freunde menschlicher Hauten, mi'igen sie uns nun angenehm
oder lästig sein. Soweit stimmt ja die .Xtmrdnung des neuen Werkes mit
(). .lägers „Deutschlands Tierwelt nach ihren Stundortcn eingeteilt" überein; nun
:ibcr wendet es sich der Tierwelt Nordeumpas s(»wie den .\l]»entieren zu, un«l

greift sodann über aid'Ost- uiul Südeuropa. Das ist der Inhalt des ersten Handes,
«1er gewissermafsen die tirundhige des (ian/en bilden .soll, um an der Hand v«>n

Lebensschilderungen der «'inzelnen Tierarten dem Leser das Unbekannte durch
Vergleicliung mit dem. Bekannten näher zu bringen.

Dei" zweite Hand wird dann die Tierwelt .\siens, Amerikas und Australiens

bringen, der dritte die Tierwelt .\frikas. die Haus-, Meeres- und Schmarotzertiere
und eine systematische Übersicht des Tierreiches.

Der lllustrationsschmuck ist dunduuis Original: Die Textillustrationen sind

ungemein lebenstreu, charakteristisch erfafst und künstlerisch wiedergegeben, die

Farbendrucke Kunstwerke, die selbst die Technik des Künstlers auf das (lenaueste

veranschaulichen (vgl. z. H den prächtigen „Kilelhirsch" der 1. Li«'ferung). So
sei denn -dax scliöiu' Werk, das keiner einseitigen Tendenz huldigt, einstweilen

wohlwollender Beachtung bestens emidblilen : wir werden über den weiteren Fort-

gantr hier wiederholt kurz beriiditen und dann am S<dilusse eine eingehendere
Würdigung insbesondere auch betrelVend Verwendung im l'nterrichte u. s. w.

folgen lassen. H. St.

ITT". -^Toteil-a.2:ior-

Miszellen.

Wie mache ich meinen Aufsatz?
fKine Erwiderung auf eine Besprechung obigen Büchleins S. 2H7 ff. dieser BlSltter.)

„Wer an den Weg haut, ninls sieh meistern lassen " Dieses Sprichwort liel

nur ein, als mir von meinem Verleger die in diese!« Blättern erschienene Besi»r«H'hung

zugeschickt wurile. Kine geree Ii te und verstiin<li ge Kritik aber, die auf einem
v o r u r t e i I s I o s e n und g r il n d 1 i c h e n Kingehen auf die hetreft'ende .Arbeit basiert,

kann diese Besprechung nicht genannt werden, weil ihr alle Vurl>edingungen dazu
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fehlen; denn, mu es gleich m sagen: der Kritiker i>«t auf den Korn der Stehe gar
niclit pinj?egan!?en, sondmi hnt mir Kin/i Hi' iten herausür<'jn"ift"«'n und zerpHilckt

eiue Kunst, die fjar nicht sciiwcr ist, dio ihm aber trotzdem nicht i^elun^en ist,

wie ich in Nadistehendem zu Ix'wciscn versnche.

Der Horr Kritiker mafht mir zunächst den Vorwurf der amorikajiischen

Reklame und nennt meine Titehtnkilndit^untr eine starke ( liertreibunj?, „da der in

zwei Heftchen behandelte .Aufsatz' ledijüflich das bescheidene Niveau eines Ifijiilirigeu

liealschulabsolventen im Auire hat". — Das soll doch mit andert ii W urf'-ü InKsen : Für
Ciymnaüieu reicht die .Schrift nicht ans, also ist der Titel aim rilv itii>( h n klamhaft.
— Ja, gibt es denn nur Realschüler und Gymnasiasten am I i W ir steht denn
sonst niemand mehr vor riinMii Examen? Wir widh'u dt tu H<nn Kritiker nur
gleich verraten, dafs da.s liiiciilein auch in Kreisen, die aulsi r der Rcalscliule und
dem Gymnasinm stehen, stark begehrt wird. En scheint demnac h doch {»raktische
Anleitunt^en und Winke zu enthalten, und wir wollen recht bescheiden sein —
sollte es nicht <bK*h hie und da so^^r einen Gymnasiasten, auoli wenn er nicht

auf dem „bescli« ideneu Niveau eines Kealschulabsolventen" steht, geben, dem das

BQchlein vielleii lit linen kleineu Dienst erweisen könnte?
Weiter wird mir der Vorwurf gennuht, datü ich die inöj^lichcu ThciuHta in

die Klasst n ; „ül)er (iott, den Menschen, die Erde und ihn; Erscheinunifen und die

drei Reiche der Natur" gebracht habe. — Ja, wanim habe icli abrr .uich das alte

tieleise der „ethischen und ä.sthetischen'\ d»?r abstrakten und konkreten Themen ver-

lassen nnd bin einen anderen Weg >^«-<:i(iii:en < Ich hfttte nicht geglanbt, dafs ich

(\\\< noch eijjens sagen muf«; aber dafs mein Kritiker nicht herausgefunden hat,

warum ich diesen Weg gegangen bin, beweist mir, wie gründlich er meine
Arbeit durchgesehen ut. .Nun, so will ich ihm nochmal deutlich sagen, was
jeder andere sofort aus meiner Arl»eit herausliest : Ich wo 1 1 te S t i 1 1 y pen geben;
dazu war n(ttwen<lig, «lal's ich den gesamten AufsntzstulY in gewisse Kreise brachte,

und es ergab sich selbstverständlich ein gan« anderer C4e.sicbt*«winkel für die Be-
trachtung der einzelnen ({nippen. Ich war mir W(dil .schon beim Beginn meiner
„Fabrikarbeit" uler, nebenbei gesagt, in da.s Jahr iyt)3 oder IHDl ziirückdatiert) der
grofseu Schwierigkeit bewufst, die in dieser Behandlnng liegt ; ich war mir auch

vollständig klar darüber, dafü es bei der unendlichen 3Iannigfaltigkcit des Aufsatz-

stoffes ganz unmöglich ist, unverrückbare Grenzen zu schatten. Ich habe auch nur
den Versuch siehe I.Heft Einleitung; ich glaube, dieses Wort klingt nicht be-

scmders selbstbewufst) gemacht, Aufsatztypen zu schaffen, die dem Schüler Anhalts-

punkte für eine gewisse (Gruppe von Aufsatzthemen geben und ihm so die Arbeit

erlciclitem sollen, und ich habe ausdrücklich (Seite H und •2t!, 1. Heft) durch

den Hinwei.s auf die verschiedene Art de,s Disponierens mich gegen den V^orwurf

des Schabionisierens zn «chfltzeu gesucht, und dennoch — ! Ich weifs ja ganz gut,

dafs der Versuch, sich vor einem i'bel zu schützen, dieses noch nicht aus.srhlit'ist

;

aber wenn der ^'erfai»er die hier nahe tiegende Gefahr des Schabionisierens selbst

CTfcennt und vor derselben warnt, so ist e.s doch hHchst nngerecht, ihm dennoch dm
Vorwarf der „SidiuVtlonr" /n ni;uhfii

Der Herr Kritiker greift dann ein Thema („das Salz") heraus und kommt
bei seinen Ansführungen sn dem Schlnfs: „Der Verfasser scheiqt es nicht gefnhlt
zu haben, dafs i^Ieich sein 1 Thema überhaupt kein Aufsatzthema ist. Als rheinisc he

Aufgabe gestellt, wäre es nocJi viel zu umfangreich für eine zweistUud^e Hearbeituug;
als Anfgabe für einen dentsehen Anfsatz ist es infolge vQlliger Grenzenlosigkeit

offen gesagt sinnlos." —
Wunderbar, wirklich wunderbar! Ja, wenn man daa „Amt" eines Kritikers

zn Tersehen hat, da hat man keine Zeit, sich jedes Buch genan anznsehen; denn
hätte mein Kritiker das S< hriftchen mit Verstiindnis yeles«>n, so hätte er mir nicht

die indirekte, absonderliche Zumutung stellen können, obiges Thema als eiue

Absolntoriidan^be zn betrachten. Wir rnttssen zwar in dieser Hinsicht oft anf
Merkwürdiges gifafst sein; aber es wäre mir di>;li nidit im Traume eingefallen,

dal's jemand „das Sabs" als Absolnturialaiifgabe auffassen wtirde. — Was hat denn
dann dieses Thema im Bnehe zn thnn? — Ja, das kommt davon, wenn man ein

I5uch nur ob er f 1 üe h 1 i c h anselunit «hier sollte mein Kritiker wirklieli nicht

herausgefuudeu haben, dafs obiges Thema nur als i^ulie dient zu dem unmittelbar

daranffolg^den nnd von ihm in Gnaden aufgenommene Thema „Der Nutzen des
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Salzes", um dem Schaler zu zci^^n, wie sich der Gedankenkreis verentifen oder er-

weiti-rn inuls je nach der Fassutiii: des Themas ? S e 1 h s t v f r > ( ä n dl i <• h sind auch
die auf Seite 8 g^ebenen Themen: „die Kohle, das ^ineu" nicht ala Abnolutorial*

aafgaben, «mdera als Übnngsthemen m betrarbten.

Weiter liei Ist in der Hespreehuiiir ; ,,l>ie wcitricn Ri hauiitniii:i n, ilas Koch-

salx diene Tieren und Pflanzen »zur Nahrung' und sei nUtzUch durch die Eigen-

schaften ,der SInre und LOslichkeit' seien den SaehTerstindigwn znr Wfirdigrun^
orbehalten. Hier niriiriu sie zur iJiliMichtuu:; tlit'rHäehlieln'ii di ii ilr - «linnen!"

~~ Zanächüt sei bemerkt, dal's in der betreüeudeu Disposition nicht vom Koch-
Malz, Mmdem vom Salz im allgemeinen die Rede ist. Lassen wir also das ein-

ju;es(lniiui;x'^lte Wni t „Kur Ii" wag, und erkuudisft sieh dpr H*-rr Kritikir Iiei <l» iii

nächstbesten Landwirt Uber den Nährwert der Sake, so wird er linden, aut welcher
Seite das oberflSchKche C4erede ivt. ~~

Selir bezeiohnend für die Art der Kritik ist aiuh lir v^n Imh Kritiker be-

liebte Fassung: »Das Kochsalz sei nützlich durch die Ei^euschafteu derääure und
Litsliehkeit.*' — Die l»etreffende Stelle in meiner Disposition lieilkt aber wertlich

:

„liurih welche Ei^enscfauElften nützt das Salz':" (Siitin- ini'l I.r.slirhkeit D< r

iü:itiker macht also ans dem Verbum ein Adjektiv und setzt dos Wurt „durch"
doch and noch dam spatiiert; er iinter8ehid>t mir also hier eine fnlsdie Kon-
struktion - S'n I t\\;n i-r vÄfVA ^('hön, Herr Kritikus' —

Des weiteieu unlerscliicbt er mir die Anmalsung, die Lehrer belehren zu
wollen. — Wo steht das? Er sagt: 1. Heft, Einleitung. Dort ahw spreche ich

diivoii, (lais die .Schiller vielfach ans Aiif>atz r-ui licm absrhrenicn niul ilmliircli die

Arbeit des Lehrers erschweren, und daran kuujjfe ich den «Satz: „Wir glauben
daher, Lehrern nnd Schfliem einen Dienst zu erweisen« wenn wir den yersnch
uiachcu, tiesichtspmikt'' uitV.ns teilen und Wink*- zu geben etc. etc." Also, wenn
ich die .Schüler zum selbständigen Arbeiten anzueifem suche mid deu Lehrern da-

durch einen Dienst zn erweisen glanhe, so heifst das hei mdnem Kritifcör: ich

will die I.elirer heleliren
'

'

Mit wunderiiarer liO;^ik sa«;l dann der Kritiker : „Aulserdem bietet namentlich
das 2. Heft so eleuientare Winke über die Durchfühmng der gefundenen Opanken,
dal's man sich wirklich über dl' N;iiv(!tiit wundern niufs, die sich hier an die

Adresse der Lehrer des Deutschen wondi t Denn für Schüler können sie kaum
gesehrieben sdn, weil das hier Mitgeteilt« jeder deutsche Aufsatzunterricht von
Anfansj an bieten muls " - .Vlso, weil die Winke so tdenientarer Natur sind, dals

sie der Schüler nicht nötii; hat, mUs.>ien sie für ileu Lehrer geschrieben sein! Nun,
das mufs man satfeu: der Herr Kritiker schätzt die Lehrer sehr tief ein. Ich

«•rlaube mir aber zu lieuierkeu: Elementare Diiifje können den Sdiülern nicht oft

genug gemiaut werden Hat denn der Kritiker no<h nicht die Erlahruuy: tjcniacht,

dafs die Schüler trotz vorausirei^any^ener, eindringlicher Kcltdirunir ein Thema schief

auffassen, dal's sie niclil wissen, welche wicht i^^en Deirriffe sie aus ileni Thema
heraustiolen müssen, dals sie es nicht verst*dien, einen Ileiirill allseilig oder dem
im Thema gelegenen Sinn irenjäls zu fassen, dals >ie Heiter das Fernste und Aller-

nniflauldicliste al> ilas logisch Naheliejrcu.lc in deu Auisatz hereinbringen? Eine
lüjiihrige Tliiitigkeit an t<'< hnischen ililtelsrhuleu hat mich !?elehrt, dals ein .sehr

gntfser Prozentsatz der Schüler nur mit halbem Ohre hört, auch im Aufsatz-
Unterricht, und dals es deshall» dundmns ni<lit „unnötig und wertlo^" Ist, wenn
mau die unendlich vielen Helehrnngen, die man im Anfsatzunterricht gibt, in einer

Broschüre gleiclisam tixiert und den SohQleni zeigt, w ie ein Aufsatz entsteht,
wie sii Ii ein (ilied aus «I • m andern entwi( kelt Ich wiederhole hier an<

drüt klii ii, wa- ich schon iu meinem Schriftf heu gesiigt habe: ich wollte keine

Jl US ter» u f Sätze liefern, sondern ich habe le<liglich versucht, die unuahhare
lliihe des Katheders zu verlassen und mich auf den Standiiunkt des Schüler^ zu
stellen, dem der Aufsatz Seh« ieriykeiten niaeht Hin Buch von einem andern
Staud|iunkt aus kritisieren als vm tleni, den der \'erfasSCT selbst ausdrücklieh be*

tont, heils ch n Xweck des Um Ih-s vollständig verkennen — Dafs man übrigens
auch anderer Ansicht sein kann als der Herr Kritiker, beweisen mir Zuschritteu

von Kollegen, die sich speziell Uber den 2. Teil meines Bttchleins zustimmend ans-

gesprochen haben. —
Zum Sehluls aber erlaube ich mir noch zu bomerkeu: ich biu für eine ver
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sttndige, objektive Kritik sehr «lankbar mul lanse micli auch ^rne belehren; aber
pregenübcr einer Kritik, der niuii die Absicht (bs ZHrj»(l(lckens in jcnlcr Z< ib' aniii» rkt,

<lie auf das Wesen der Sache gar nicht eingeht und die nicht mit der Feder, sondern
mit dem Hesenstiel geschrieben zu sein scheint, kmui ich nur naek dem Gnindsats
handeln: „Haust du her, so hau' ich hiuT'

Parsau. Dr. E. Bayherger.

Nachwort zu vorstehender Antikritik.
Herr Dr. Eiiinieraii Rayberger scheint zu den licuteii zu <|i'li('iron. wi li lu-

das begründete Hewnlstsi-in, j;rub gewesen zu »ein, mit mnein .Sieuesjfefiihl erfüllt,

am das sie nicht jedermann beneidet. Tna enthebt seh^m 80in Ton der un-
ariireiieliiiicn und uiilVui-htbareti .\ntV:il»e. iiuf die teils ralMilistiscli kecke, teils df-

und wehniiitige Sopbi.stik näher eiii/.ugebeu, woiiiil da ein marktschreierisch t.ich

•ankOndigendes, aber unbedeutendes Machwerk /u verteidigen gesuclit wird. Mich
dauern nur die „Kollegen", welche in Zunchriften au den Verfasser sich zustiuniieud
darüber au-sgesprochen haben sollen. Hofientlich war kein (iyuiuasi.illehrer ilar-

unter. Wer übriffen.s von den Lesern dieser Rlütter ^rertie s«dien in<ichte, wie
einer hinhaut und nie trilVt, der wird bieiuit ei(iM;,.l;i,l,.ii. sich di« xwei Hefte Bay-
bergera, meine Kritik und seine .\ntikritik genau m besehen.

Wünburg. Dr. Bai er.

Konstantin von Höfler.
(Vgl. das let/.lü llelt dieser Bl. .S. 383 i.)

Die Angabe, Hofler habe fieine GymnaBialatudien in Landshnt (iTBinaf^t,

welche Herr Itektur Hii^er narh d.>n beiden ihm zur Verfiiiruiig steheirdeti .Inlnes-

Iterichten de» jetzigen Ludwigsgymuasiums in München als nicht ganz richtig be-

zeichnete fp. 383), beruht, wie aas den alteren Katalogen xu erBehen ist^ aaf einem
Irrtum. If itli r winde tiiindieli zu Beginn des Seliuljalires \i<2'2'2'' als Zögling in

das kgl. Erzieh uugsinstitut für Studierende in München autgeinunmen. Kr kam
ana der h5heren ^^berettangakhuse Abteilung A der dortigen kgl. Stadienanstalt,

wo er unter 10!» SrhülHrn der 7. gewesen war. und errariL-^ m -h in der Tutt-r-

SrogymuaäialkUisüe der kgl. b. Erziehung»- und IJuterrichts-Anstall unter 22 Schülern

en 1. Preis. Unter den fiir ihre Tjeistungen in der französischen Sprache (1. Kl.)

mit lobender Erwälniiing ausgr/ciclmcten Z"iglingen steht er an l. Stelle, fin

folgenden Jahre behauijtete er (in der Uljerprogyuuiasialklasse) den 1. Platz und
erseheint unter den ob ihres rühmlichen Wetteifers einer öffentlichen Anerkennung
gewürdigten Sehiilerti. Seine Fortscliritte im Fr;in/rtsisehen (2. Kl.) trugen ihm
das Prädikat „preiHwürdig" ein: einen Preis bekam er in diesem Fache jedoch

nicht, da ihm ein solcher sidion in seiner Klasse zuerkannt war. In «len beiden
Jahren wirkt«" H"if'ler bei der ieierliclien Pn-iseveiteilung mit: is-JM »^praeli er

mit seinem Mit/.iiglinge Max Koch ein .,l>eklamati(msstück'* ; .,L)er (iereiste und
iler l''reund"; 1824 trug er ein von dem Scliüler der Obergymnasialklasse Heinrich
Weil'sltrod verfal'stes Cedicht vor. Si in Lehrer war in diesen zwei Klassen Prufcssiir

Antim Mengeiii, ein \Velti>riester, der — seit 1824 Direktor des Semifiares in

Neobarg,' dann des Münchi-ner Institutes (1830), später Domkapitnlar in München
(1831 isls) ;'|s Homdet h:mt in Heirensburg am 127. NovemlM-r isiK; sfru-b. Itcn

irnnzfisisi lien I iiterriclit erteilte in den beidefi unteren Kursen Lehrer TöuclienKilin.'j

Durcli \ llerbt'iehste Kntsidiliersung wurde im Oktober lSl2 t die seit lsl7/lrt

mit dem Institute verbundene vollstündigt; (Tyinnasialan>-t:i!t, in welcher die Zög-
linge allein den vor.schriltsmärsigeu I nterrieht erhiidten. tlir die Konkurrenz amlerer
Scthüler geiilVnet und in das „Neue Gymnasium'" umgewandelt: nur die lateinischen

Vorbereitutigsklassen verbliebiMi dem Institute. Konstantin Ib'it'ler. 1 I .1. '.) .Mt. :ilt.

von Meinmingen im OIhm -I )Mn;iukreise. wo sein Vater kgl. Apjiellationsgerii-htsrat

war, war 1>'.^I,_'"> in il<r dritten (Jymnasi.dklasHe Schüler Michael rernianedera,

der :ds Professor <ler Kirchengeschi<dite und des Kiri herirechtes ;iii der l'niversitiit

in Müm hen fseit 1.^47) sjiiiter sein Kollege ward. .Ms .{. unter li> Schülern erhiidt

'f Keif rlU-lii-r Sk-hlufH clfH S<-hiiljalirvH tu d>-r K'^uitilit li - ltaifrlH<-lii'^ii Krxii-liiuiKH- uinl i:iit<-r-

ririit.H AiftHit uir Studln-nde xa aUBcbeu. iKfit und l:^. — Maui'lieii, Mi'dniekt Ix^ Ifnm Htwgh
UUbiKtuuauii.
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IT ein l'rt'iHliui.'h iiml Im tiäciistcii Stiulieiijalir«* err.tn;^ t?r ^ich t»fi

Seltastinn KriMnh-iispruns; 5. Platz. Nai-h wolinM?stan«l< rit'iii .\ WR«thit<^»riuni v«t-

lidV «M* iils (li-r /,\v<'it iiii>'_'sU! imtt'f »Ifii Scliiilprn. die in «i'-r lÜiiftiP-n «xitT n'^r-

(iyiiiii;>si:ilkla8»e zu l'i . l'raii/ v. Paula ll.iüliedt'rs ( l.">jr> 1>42 n»'kt.>r. -!.irk. -u

3. Mai 1H14 aU Univt i Mt:its|»rofeiwor in Miitidien) l- iilson ;;»'!.esstMi. am l. >. |Mr>ml«*'r

lsi>7 (i\ iiinasiiiii) und luslitut. aus<ri«/t'i(lin<'t mit (h'm t l'rfi>-f ii«'l.-it I>iii!.>rh

filier luvsumlcrea AncrkiM nung. Im l''ran/i"isi<<cli<'n, worin «Ii»« '/.i'>'^][t\'^i' I i- I^'J

s»'|l.stät»llt;i»ii Unterrii lit n liielten, war er in der (.»In-rsten) Kl:iss,- ( Lt-hrer:

rt-iilf-'-i.r Auffiistiii (l'llouilain) unter!» ili-r 2.: in >ler italienischen Sprarlie i l.-^irte

iia Insiitiitt' ili'r kiil. Uat und Ly/< il|iri>li'Nsur Hitter von MatlVi) erliirlr *-r unter

»len 10 Sfhiik'rn der '2. Klasse ilcu 2. rrei».')

Voll IIöfierB M it/i'urjintjt'ii lel't Innite nofli der lloolnv ll. rr ^ei>tl. Rat

Karl Diliell, UeneH/.iHt un der AllerluMlii;' n - Ilotlvirelie in Miiiu-lifn, .J ubeipriestpr

und Senior der Dicusesfuigewiliclikeit des Krzld^tums München und Freising.
Münohen. Präfekt Karl tiuggeaberger.

Personalnachrichten.
Krnannt: a) an humauistiuclien Anstalten: Ludwig Derleth, Gymnastai*

jisHisteiit in Fürth zum Gymnl. am rrojrynin, GermershMtn
1' r a III a t i s ( h e llcclitf wunli'ii verhcht-n <!' lu proteMt. HcliuiiiiisIdirPr

nnd (iynuiasialpriil am Wilhelmsj^ynin. in München, Wiih. Engelhardt.
V e r H e 1 7. t a II f A n 8 n c h e n : a) an hnmanistischen Anstalten ; «loh. Kampf,

(«yinnl. in Lmlwijfshafen a. Kh. an das neue (Jymn. in Wiir/.burg; Martin Matx.
Uyinni. in Oerniersheini an das (iynin. LudwiKtihafeu a. Kh.

AsHtntenten: «leui Proirymn. DinkelabQliI wiirde der fj^eprüFt^^ Lehnnit«-
kandidat .Itdi. Ilai>l. Spörl^'u als Assistent beijrejjehcn ; I>r. Andreas WaliU-r.
A<^M ti iit am Maxgymn. in Miinuhen wurde aur rnterricbtsaushilfe nach Furth

beriden.

StipenditMi: Dr. Karl K > i l-iuf^er. (iyiunl. in Speyer erhielt da« Stipeo-

diuiu Voll 'JllU) M. /um Itosiielte iles areliiiido^iHehen Institutes in Horn und desaen

>ihale in Athen; Hciso>itijn'ndien eriiielten uurserdein: je !HX» M. Armin Kroder,
A«iaiittent iN. Spr.) an der llealiiiohule .\n»;l)aeh und Dr. S t e i n ni ü 1 1 fr,

(Jviuiiprof. (N. Spr.) am alten (iymn. in \Viir/bur<i: je 5(H> M. Wilhelm (ilenk,
i;,' dlclirer (N. Spr.) an der Kreisreals.-hule Wiir/hur«;; Ferdinand Hornebtr
(ivimd. (N. Spr.) in Aml-ri L; ; Hans I' a v ,• !, k . lleallehrer (X. SpT.) in Bainl>«re;

Karl NN immer, Heallehrer (N.Spr.) in /ueihrüeken.

In Kuliestand versetzt: a) an humani8tis<*hen Anstalten: —
hl an Kealanst.ihen: dt»r im /> iil. I!ulu'«-tand befindliche (iyi :

]
r. .f. I>r Fr.-

Fr:iii/ir>i :ni> K uIcttitikiTps in Mimrli.'n auf ein weiteres Jahr; .lidi. IJii«'kcrl.

iJc.illilu if I» Im Iii I in .Vm ii.illcnluiry. tur iniiucr: Fduard M a r .\ . Heallehrer (Maüi.i

in Neust idt a. II. aul' ein .fahr.

( i V t .
!• 1> • n : 1 1 Iii liu'u ttiis» i-;

i lirii Aust iltcn : Dr, Iluiro D e s s a n e r . (^ivTnnl.

in Wur 1 11- (N .ti.t; l >r. ILms M a i s c 1 . d \ iniiprot. in Au«rshurg ((iyinu. Su Anna);

Karl Kocii. (iyinnprot. a. l». in Speyer (der Nestor der bayr. Gymnt, im Alter

von 1»4 Jahren!)

Büchernotizen.
Wit« un* die Verlairsllnu i mitteilt, wird von »Xicklas. .viri - .icr

dcut-, h -1 tiramm iT-, k in IJeispidoii" ein neuer 4. Teil ( l.chr!*t«>tr der

4 KLis-c. iu i-.tusvieccl'cu \i'U l'ri>tes>iir ller;:t. erschciiifn. dem sjiäter ein .*>. folgen

s«dl F.rsierer wini voran^^iiehtlixOi niH'h im llerh«te des laufenden Jahrea cor

Au<i;.i'''' i:cl.«ir.'cn,

Ki'enso tci",i ;uis «i.f \ < rla^stirma n»it. dafs von l'i^taers g r i c c Ii i s e h e m
fhunsTshweh l. I t l eine I inarheitunjr vnrWrt'itet winK welche Herr IVi*fe<9i«'

Otto I.an^ am l.utlv\itr«::\niun«iuin üUornotnnten hat.

* V. ^- hi>t4 v|. r t» • <!• •( an «kr kNnt.:t!>*)i» » M^MMi \n«t«tt sn Mflurbpn. tj>S'^ oml
Jt*-»« «U X. ''t il>s V •:.'.<t*i: v.<-ar'i 'i'»« >r., l tU-* buulitlxn ^Vx^xliiiiui* l»uitnb-» Mr
i. . V • »ur «Ks i,. ica - n .f i'»b «u< tl«^ U4K'hJnt''km5 k>4uKl

V t.tt*; vi.)..* •.. l.« r V • i'iA».*"»
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Abhandluiiffeii.

Tom Begriff Ixirv^^ bei Homer.

Was txt/»^s" sei, darüber äufserl sicli ein erkläroiKlt s Scholion

des Ven. B zu <I> 75. Der Troer Lykaon will von Achilles ülinlich
einem alSotog Ixirtis geschont werden, weil er früher einmal, freilich

nur als Gefangener des Helden, Nahrung in dessen Zt lle erhallen hat.

Solch eine Bewirtung trug aber nicht den Charakter der ^evixt) lodrcBCci

und zog darum auch für den Cit't)er nicht deren Verbindlichkfilen

nach sich ; denn gleicli einer Ware unlorstand der riofangene seinem

uubedinglen Verfügungsrecht. Im Hinblick aul diesen nur erzwungenen
Aufenthalt bei Achilles bemerkt der Scholiast: ixifriv yd^ xv^ms
xttXovfitv rov ^xovaiiü^ xaia^vyovva.

Natürlich wollte er hier nur den einzelnen Fall kennzeichnen,

ohne darnm hlle .Morkiiialc eines 'ixhi^^ zu einer förmlichen Detirjilion

zusanimiMi/ufassen. Gh irliu nhl seheint das. was wir seinerzeit V) über

Adrestüs {^Z i'S Ü'.J, Lykaons zweites ZusammentrelTen mit Achilles

{0 84 ff.), Dolon (K 370 ff.). Pelsandros und Hippolochos 122 ff.),

sowie über den Alastoridcn Tros (KiiSO ff.) auf Grund von ganz anderen
Erwägungen feststellen mulüsten. unserm Scholion eine Art allgemeiner

Bedeutung beizumessen. In all diescti F'dlen war der rein generelle

Zustand der blofsen .Stammesfeindschari bereits verlassen. Der Grieche

hatte den Troer, der ihn antlehen wollte, schon persönlich an-

gegrid'en, und der so ei-öffnetc Zweikampf muDste nan seinen Fort-

gang nehmen. Flüchtete sich der Bedrängte jetzt erst zu den Knieen
des überlegenen Widersachers, so erkannte er damit nur die eigene

Niederlage an. Als Besiegter aber gt-liüifr' or ganz seinem Überwinder,

unil darum war schon seint' Zufkuhtnaliine keine freie Handlung
mehr. Wenn dalier in keinem dieser Falle der Flehende von sich

etwa sagt : UitT^ toi eifu (wie z. B. e 4i9, i 269, n 67), und sich

auch Lykaon nicht geradeheraus ixtnis nennt, sondern sich nur in

der Todesangst bemüht, ein analn;jres Verhfdlnis für sich zurecht»

zumachen, so sclieint dies nicht Zufall, sondern Absicht des Dichters:

keiner von iliiien war es, keinem schuldete der Atigedehte irgend

welche Rücksicht.

*) In unscrtM- .Vhlrainllunpf „Zum Ki'clitc iIlt Si-liutzHehemleii l»fi Homer".
Öymnasialprojiir. (zu<:lt'ioli als In:ni}?ural-I>i-s<'r' « i srliicnon). l'-i«"* ui 1 '^W. Svitc Jl) — :!:>.

— Wo im tolgeiiiieu iiuf diaae Arbeit voiwiost'ii ist, «fosoliieiit dies unltT d»M"

Korxong: iL d. Sch.
fiUttter f. ä. OynmaaiklBQhiüw. ZXXTL Jibig. SS
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514 Frz. Jos. Engel, Vom Begriff Ixtti^ bei Homer.

Weniger einfach liegen die Dinge, was den Opferpriestrr Leiodes

(X 310 ff.) sowie den kretischen Piratenfuhrer in Ägypten 276 ff.)

belli ITt, Auch sie flüchten zu einem ihrer Gegner und umfassen dessen
Kniee. Gleichwohl ist der Hi folg diesmal verschieden : dort Abweisung
und Tod, hier gastliche Aufnahme und pfliciitgeaiäi'scr Schutz
gegen die AngrifVe der übrigen.

Auf die Bedenken, die unlängst Paul Cauer gegen unsere Er-
klärung beider Stellen erhoben bat, werden wir zuröcickommen. Ver-
folg» n w ir zunächst den bisherigen Weg weiter, so iiindert uns nichts,

in dt 1 Finrht des Kreters zum König eine freie Handlung zu er-

l)li(k< ii. [h'im mögen ihn vielli irht auch andere Ägypter schon Ihäl-

lich bedrohen, so rechtfertigt doch der Zusainmenhang der Erzählung
keineswegs die Annahme, der König habe gerade gegen ihn bereits

den persönlichen Kampf eröffnet. Ohne einen solchen aber gibt

es weder Sieger !i<m1i Besiegten, Rjisch und mit Geistesg^enwart
kommt also der l'irat ein«'r frii;il!i( hen Initiative derart zuvor, dafs

er als freier Mann. d. Ii. ohtie vooi König bekämpft und besiegt zu

sein, diesen um i^chutz ansprechen kann. Dieses Paktieren des Ein-

zelnen mit dem Einzelnen hat natfirlich den persönlichen Charakter
der aus'Einzelkflmpfen bestehenden Ileroenschlacht znr Voraussetzung,

ist aber wenigstens verbürgte Thatsache bei den in Raub- und Fehde-
wesen sowie in Sehnt/- und Gastrecht dem „homerischen** Kultur-
typus so nahe stchcndm I'ofluinen,*)

iiuL nun der Schoiiast recht, dann ist der Kreier so zum ixtii^g

geworden, und wenn es buchstSblich zu nehmen ist, wvis das Epos
über die rechtliche Stellung dt.s 1» Izleren lehrt, so trat nach solcher

Überrumpelung für den Ktinig das Gebot des Zfvc '.^tnuog in Kraft

und hinderte ihn, nachträglich die Feindseligkeit gegen den Ankömm-
ling zu err»f!'nen.

Lafst sich aber ein derartiger Sachverhalt auch beweisen?
Da fragt es sich vor allem, ob wirklich die freiwillige Zuflucht-

nahme an sich schon genügt, um den Schutzbedürfligen zum voll-

berechtigten Schützling eines andern zu machen, oder ob vielleicht,

wie C.atier ineint, der Krelfr erst wm dem Augenblick an unter dem
Scliut/.e des Königs stand, wo ihn dieser freiwillig zu seinem Schütz-

ling gemacht hatte.

Prüfen wir die beiderseitigen Analogieen!
Odysseus bei Polypheni i-t Ixuiaiio; xara^vftiv. Denn gegen

den Hat seiner Genossen, die lir)hle des Kyklopen zu plündern und
dann weilerzn>( p-eln, hat er dessen Heimkehr ahgewarlet; seine Bitte

um Gastfreundschaft aber erfolgt in einem Augenblick, wo ihn jener

noch mit keiner Feindseligkeit bedroht hat. Nur um Name, Herkunft
und Zweck der Reise hat der Kyklop die Ankömmlinge gefragt, und
weim auch letzteren das Herz bei seinen Worten erbebt, so ist es

doch, das beachte man wohl, vorerst nur der tiefe Klang seiner Stimme

>) Wtx-hensubrift für klass. FhiloL 17. (Berlin 1900) Seit« 7. Tgl. R. d. Sek.,

13—15 u. 33 f.

•) R. d. Sich., 39 11.; \^^\. 42, Abschnitt 2, Zeile 11 f. der Anraorkung.
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Frz. Jos. Engel, Vom Begriff txitrf'i bei Horner. 515

and der Anblick seines Riesenleibes, der solche Wirkung thut. Üdysseus
gibt die gewünschte Auskunft und knüpft daran die Bitte («266 (f.):

^fuTs ^ avve *t%a»6tuvot ta mi yovva9'

(foi'rfi (hnh'i^v, rs $ftrö>r t^Hitc fVrt'r.

a/dflo, (fi-oKTiF. .7for^' txtrai <h- joi

So kann Odysseus nur sprechen, wenn seine Zufluchtnahme
allein schon den Kyklopen zur gastlichen Aufnahme yerpflichtet.

Man beachte ferner das Wort 'ixdut in diesem Ziisammonhang!
Nach dorn Iliiiwois auf seine Irrfahrion bittet der Heid um Gast-

freundscliafl. Du sf l)(Mloufot natürlich Sehnt/., wenn auch nin- solchen

vorübergehender Art, gegen die Drangsale unsteten Wanderlebens,
wie denn überhaupt der Wirt Beschützer seiner Gftste ist Somit hat

Odysseus den Riesen ja eigentlich um seinen Schulz bereits angefleht,

und die landläufige Übersetzung des tnitdi mit „Schutzflehende"
oder „Hilfesuchende'' will deni^pfrennber zu weni«? Neues besagen.

Aber auch als Motivierung der unniittelbar vorausgelienden Berutung

auf die Gölter ist der Ausdruck zu schwach ; denn auch ein Gefangener,

wie z. B. Lykaon, könnte Ja seinen Besieger um alles Mögliche, selbst

um Schutz anflehen, ohne deshalb Anspruch darauf zu besitzen,

(ierade den will aber Odysseus betonen. Mit dem Hervorheben der

llilfsb ed ü r f ti gkei l wird die Sache nicht besser. Jener nämliche

Lykaon, Adrestos und all ihre Leidensgenossen liätlen gewiCj der Hilfe

gar sehr bedurft, und doch waren sie keine uttiat,

Wohl aber erscheinen hier die Griechen kraft göttlichen Rechtes
als Schützlinge des Polyphem, und wenn auch letzterer dieses

VcrlifUtnis mifsachlet und eini^'e von ihnen tölet. so ändert dies nichts

an jener Thatsache. ..Wir sind deine Schutzbefohlenen", so

mufs ixbiai dt. lui cifur üljersetzt werden, wenn es anders eine Mahnung
des Riesen an seine Pflicht enthalten soll. Bemerkenswert aber bleibt,

da& Odysseus derart sprechen kann, ohne dafs sich Polyphem etwa
erst durch Zusage gastlicher Aufhahmo selbst hätte Imnli n müssen.

Auch wo sonst bei Horner von 'ixf'n,; tWo lU-de ist, iäfst der

Siim erkennen, dafs es t^eligiuii und Sitte zur PÜicht macheu, ihn

ohne weiteres als Schützling zu betrachten.

Der heimgekehrte Telemacb hat den Bettler in der Hütte des

Eumaios eben erst bemerkt. Da übergibt ihm der Hirte jenen mit den

emphatischen Worten: txHt].: öt rot evxfKti f^«/ ( r ü7). Was soll

hier /xf r?j? heifscn ? Angefleht hat der Fremdling den jungen Mann
nicht, sondern ihm vorerst nur den Sitz angeboten, den er selbst bisher

inne hatte. Dafs aber der arme Greis hilis bedürftig ist, das zuer-

kennen bedarf es keiner ausdrucklichen Versicherung mehr ; Telemach
kann dies mit eigenen Augen sehen, und überdies geht es auch aus dem
vorherigen Bericht des Schweinehirten deutlich genug hervor.^) Etwas

*) So botoadws «u V. 65 f. : ttnodQvcs ijkvd'.
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Neues bringt hier der Ausdruck IxHt^c nur dann, wenn die Rede
besagen will: ,,Er ist dein Schülzling". Als diesen betraciilet

Übrigens auch Telemach den Fremden ohne weiteres; denn die Ver-

legenheit, die er infolge seines Unvermögens iho zu beschützen em-
pfindet, zeigt aufs deutlichste, dafe es ihm nicht freisteht, letztere

Verpflichtung einfach abzulehnen.

Auch da, wo Odysseus an der riiäakenküste den Fluf^golt an-
ruft unii sich dai)ei mit der näudichen Emphase dessen ixuifg nennt
(t 450), läCst das vorhergehende aidmog erkennen, dafs sich der Heid
zum mindesten ein der guten Silte begründetes Anrecht auf Schutz
beimifst, und der Erfolg straft diese Erwarlung nicht Lügen. Derselbe
Odysseus ist auch im Palasle auf Scheria von dem Augenblick an,

wo er um Aufnahme nachsucht, kraft rechtens der Schuf /.Ii ng
des Koni;/-. Dieser ist zwar, wie sein langes Schweigen eiki imen
lälst, übLuaschl von dem urplötzlichen Auftauchen des FrLiudea.

Aber er wird nicht erst gefragt, ob er ihn auch annehmen will,

sondern muls, wie die Worte des allen Echeneos deutlich zeigen, das
Gast- und Schutzlingsverhältnis um des Zevs Uerrji/ios willen ohne
weiteres a nerk «

i n i

( -n . V)

Was den Priamos {Si 15S = 187) betrifTl, so ist die Eiitsciifidiiii^'

uisofern etwas erschwert, als mit der Pflicht des Achilles, seineu ixtt f|>-

zu schonen und zu beschätzen, noch eine andere parallel herl&uft,

nfimlich die des Gehorsams gegen den direicten Auftrag des Zeus.

Dieser Auftrag bezieht sich aber nur darauf, dafs der Held die Leiche

Hektors gegen Lüsef^eld frci^'eben soll (ß 113 — 116). Ob nun die

Verse 15:2 -f5S 181 - l.s7 interpoliert sind oder nicht, ist für uns

ohne besonderen Belang. Selbst wenn sie unecht wären, so bliebe

doch bemerkenswert: Zeus Ififst dem Priamos, ganz seinem Yor-

herigen Auftrag an Achilles entsprechend, nichts von einem aus-

drücklichen Befehl sagen, wonach letzterer dem Ixiuis Schonung und
Schulz gewilhren miifslo: wohl al)er setzt er voraus, dafs der Held
vor-länili^' und rcclilschan'iMi i^ciiug ist, dies zu Ihnr)/"*} Eine dcrarfi^'e

Beruhigung war nirlil überflüssig, nachdem das unuiensciiliche, selbst

die Götter empörende Verfahren mit Heictors Leiche ähnlichen Be-
fürchtungen wohl Raum geben konnte und daher auch Hekabes Worte
(207 f.) verständlich macht: loßifyfefs *ai aniaros dv^Q Sy«^ ov

Den einlretendon Priamos ])emerken, ahidich wie die Phäaken
den in Nebel gcludlleu Ody»eiis, weder Achilles noch die Seinigen

(V. 477, vgl. 48;:{); so ist jenem die initiative auch äufserlich ermög-
licht, die ihn eigentlich erst zum Ixin^ des Achilles macht. Da£s

aber auch letzterer wohl unterscheidet zwischen seiner Pflicht gegen
den Schützling als solchen und derjenigen, die ihm der ausdrückliche

Befehl des Zeus noch im besonderen auferlegt, erheilt aus V. 569 ff.

:

Neben V. !(».'> zeipft auch r 213, dafs Oilyssous ixi'ti^^ «ler IMili vk -n war.
') V. l.'tt IV - )V, :

1/(7* ('iVö,- y.fti'üi it.io r' i

i

'/./.» i,- .fKiTrr,- i'or^tt' tii'r/
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7

vvv fiil floi näX/.ov ivi (f^eai i^vfxdv o^a'»^», fn^ at, ytQov, ovd
avrov hl xkusijfiiv idtta nai txivfjf» ne^ iovgOj Jtos «T dXCvMfim

Auch die Pflicht, den Scliutzling gegebenenfalls gegen die übrigen

Aehäer zu verteidigen, lehnt or keineswegs ab, sondern spricht nur

von einer Verzögerung {ilväfl'/.rfiii V. G55), die (he Freigabe des Leich-

nams erfahren könnte, wenn durch Agamenuions Üazwischenkunft

unhebsame Verwicklungen entstünden. Allerdings sagt später Hermes
zu dem sorglos in Achilles* Zelte schlafenden Priamos (686 ff.): <telo

i)t xe ^(dor x(ü Toaa doT&v unoiva Tjalieg tti fietontü^i XßXetfjfufvoi^

ta x' UyitiihurtDV yrw'/^ o' Urgf-idifC. yvowirft TxdvT^-: \iyttHH. Aber
niufs (leim Acliilles. damit ein solcher Fall eintreten kann, notwendig

seinen Schulz verweigern, zu dem er, beiläufig bemerkt, auch um
der ievixii i^aVffba willen (V. 621 — 627j verpflichtet ist? Der Achilles

der Ilias ist nicht der unverwundbare Held, wie ihn sonst die Sage
kennt.') Zwar unbesiegt, gilt er keineswegs als unbesiegbar. Agamemnon
hat es wagen dürfen, ihm BriseTs zu entreifsen ; was hat darum der

Gedanke Ungeheuerliches, dafs sein Schutz dem Priamos nichts nützen

würde, wenn der nämliche Aganienmon, diesmal noch dazu im Bunde
mit säiullichen Aihäern (V. 688) gegen den einen Mann stünde?

Die noch übrigen Stellen i* 193 = i"5ll, i> 546 und i 134 er-

wähnen den ixituf nur allgemein, widersprechen aber nicht dem bisher

Gesehenen, ebenso wenig aber auch 75 und endlich n^422, wenn
wir an letzterer Stelle einstweilen die Frage beiseite lassen, wer hier

die fxoi'm'oK xaTmjvymrsg sein sollen. Aber auch das Denominativum
ixhuif-n- vt rii'ägt, von A 530 abgesehen, überall die Übersetzung ..sich

in jeniands Schutz begeben", so in // 574, 202, 4» 573, ja in o 277
scheint iin Kausalsatze mit inei dadurch der Gedanke sogar an Farbe
zu gewinnen*. An jener einzigen Stelle ß 530) aber, wo es statt

lixsatai^ai steht, hat es offenbar niela|)hori-^chen Sinn, Bezeichnend

für den ixtn^c i.-l. dafs sein Ansuchen (Je Währung erheischt; dies

mochte dem Dichter vorsrli\v(l)cn, werui er, nachdem no'/.'/.d das

wiederholte Bitten zum Ausdruck gebracht halte, durch die Wahl
des Verbums die Inständigkeit hervorhob, mit der Neoptolemos

dem Odysseus die Erfüllung seines Wunsches gleichsam abnötigen
möchte.^

Wir sahen also: Ohne Anspruch auf Erhörung wagt sich auch

der Hilfsbedürftigste nie ixtii^^ zu mMuicu; wer sich aber wirklich,
nicht blofs vergleichsweise, diesen Namen beilegt, will damit immer
ein Anrecht auf Schutz und Gastfreundsciiafl. begründen.

Den nämlichen Weg wie hier der ixtir^ = „Ankömmling'' ist

im Arabischen der dahil (sprich Daehll) gegangen. Ursprünglich nomen
agentis von dahala ^ „eintreten" (opp. haraga » „herausgehen"),

^^' T rtlan, Aiini. zvi *^ 568 (iiii Anli.ing s«?iner Tliasiibersi t/'niiLr). Siehe

y 261 ff., iOü und ö!)4. Die ganze unhinouu aeUt die Ycrwuudbsirkeit und

daber Soliutsbedürftigkeifc voraus.

*) Etwa: ,Er bat «0 dringend, als mafst' ich's ihm gewähren".
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bezeichnet das Wort eigentlich nur den «.Eintretenden", speziell aber

den, der ins Zolt eines andern tritt, am dort Gastfreundschafl und

Schutz zu finden. In diesem Sinne begegnet er sich ganz rnit dem
griechischen „Anköinnihng", dessen Konunen gleichfalls das besondere
.^h'rknlal hat, dafs gastliche Aiittudinio und Gewährung vt»n Sthutz

die Folge ist. Übertragen bezeichnet dann aber dahil überiiaupt den

„Gast" wie den ,,Sehötz1ing'\ in welcher Bedeutung'es schon t^i den
orishunitischen Dichtern belegt ist.*) Burckhardt und andere uber-

setzen denn auch die Worte ana dakliilak, womit der eben An-
gekommene den Beduinen um seinen Schulz vorerst nur anspricht,
einfach ..ich bin dein S( h ü t z 1 i n g".'i Die Voraussetzung ab»'r. iint» r

der das Wort diese Bedeutung annehmen konnte, ist die iiaadiciie,

die auch im Griechischen gegeben ist: die Frage nach Gewährung
oder Nichtgewährung gastlichen Schutzes spielt keine Rolle mehr, so-

bald einmal die freiwillige Zufluchtnahme In aller Form vollzogen ist.

Zugegeben darum auch, der griechische 'xf-'n^c rnn? in drr allgemeinen
Art seines .Aullretetis. womit er nicht nur das Ptheht^'etuhl. sondern
auch das Woidwollen des Fremdlings für sich zu erwecken sucht,

den Charakter des Flehenden zumeist bewahrt haben, so ist er doch
mehr als blofs ein solcher. Es darf daher nicht übersehen werden,
dafs da. wo er sich kraft jenes Namens auf seine rechtliche Stellung

beruft, dies* - IUm ht auch im Namen zum Ausdruck kommen mnfs.

Freilich hat auch Cauer seinen Grund, weshalb er glaubt, dem
Kiuiig .Vjyji(i (i< habe t s freigeslandfJi, den flehenden Käuber au* h

.tbziiwci-i ii. uiiil erst die einnuil zugesagte Aufnahme liabe ilin ver-

pllichlet, d. II nunmehrigen Gast zu beschützen.

Ich mufs gestehen, auch dieser Auffassung scheint so manches
bei Homer auf den ersten Blick nicht ungünstig.

Die Worte: Jio? ^ famXfro ftflvtv ^etviov stehen nicht unmittelbar

nach -'"^'K wo die Anftiahme des Flehenden berichtet wird, sondern
erst in V. -IS'.i f.. naclulem erzfdiit ist, wie der König die anstürmen-
d*n Ägyi>ter von seiiieiii Sriiützüng abwelirt. Und ferner: l^ykaon

bemlt >u \\. w'w si Ikhi ,:t>ai:t, um seinen vermeintlichen Anspruch auf

ErhaUuii:; zu bf^'nunkn. « ihzig auf seine frühere Bewirtung bei Achilles.

Wir sahen freilich, was von letzterer in Wirklichkeit zu halfen war.
Wenn ülu V am h Fmaios lediglich die einmal erfolgte Anftiahme
und 1 M'-t ht iikii!)_' d'. - l'i til.'is Itrlotit. nrn dessen Tötung als sündhaft

zu l«\',ri, li!ii'n. -o k<»iuite di -s --( hon nit lir in- Ht^widit lallen.') Aber
au(h wcMii IK rakU'S den Ipliil' s t'iiiiordei. scheint der Dichter das

Verabscheuenswerte dieser llarullung einzig in der Verletzung des

*> Horr Trof. Dr. Fritx Ifomttii'l in München hat die Güte, mir »nf brief-

'Mouii /II V erweisen, \vi> e< /.. ii lu-ii-t: an.i «iahila luiiuuii = ,.1 am tbe
^ut^st oi n *»nf". ärcni'rally nieminjr: ..I un<ier bis protectioo**, gfewuhnlich
voll eiiuMii - 1^5. „wlio i< not related to hini".

*> II «I ^ Ii . Z.'ile 2 V. unten, v;»! 4:2. .\nin.. /. -üe 1»', v. unten.

') c 104 t.: Oy o. i.tn t% x*.ia't,f üytcyvr Xiti iurta itixtt, (n;rt{ MttttfaifU >t,t,X.
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einmal Aufgeiionuiieiien und am gastlichen Tische Bewirteten zu er-

blicken.^)

Sehen wir indes genauer zu, so betrachtet Eumaios den näm-
lichen Bettler schon in dem Augenblick als seinen Schützling, wo sich

dieser überhaupt seiner Hütte in der unverlcennl)aion At)sicht nähert,

dort llilfe in der Not des Wanderlebens zu suchen. Das erhellt deutlich

aus seinen Worten $ 37 f. : yfQov. 6/.tyov at xvrt^ ötedtihlaavio

i^mvr^s^ H(U *iv ftw iXeyxf^i>,i xuiix^vai. Und den Dank des Bettlers

für die^eben zugesagte Aufnahme lehnt er ab, indem er sagt (56 fr.):

}itlv\ ov fioi i>^'tug tar\ ovd' f/ xanuw üi^ev iXdm, ^elvev cntfifif/a&'

Nun macht eben da, wo von Iphilos die Hede ist, das Epos

einen Unterschied zwischen der blolsen «Vx'l ii^ivoauri^i inioaxiidto^;^

die im Austausch von Geschenken (auf neutralem Boden) bestand,

und der |mxr) rganeCat die das Gastverhältnis offenbar erst zum
vollgültigen Abschlufs brachte. Dies ma^' uns den Schluss. ! zur Er-

klärung der scheinbaren Widersprüche geben: Je weiter das Gast-

verhrdtnis gediehen und durch aufsere Symbole bckrfdVi^d war, d<-sto

süiidliafter mufs dessen Vx'rlelzung gewesen sein. Die Tutung des im

Hause Bewirteten vollends sclieint so schwer gewogen zu haben, dafs

es ihr gegenüber unnötig war, noch auf andere Faktoren hinzuweisen,

um deren willen Iphilos' Person dem Herakles und die des Bettlers

dem Eumaios heilig sein nuifste. Auch der Beduine mufs den be-

schützen, der in seinem Zelte Nahrung genossen hat,^) darf aber

gleichwohl auch dem die gasllifho Aufnahme nicht verweigern, dessen

freiwillige ZuÜuchlnalune er nicht hat verhindern können. Der Pirat

in Ägypten hat die^mxf) i^aneCa noch nicht genossen, und doch
mufe ihn der König als Schfitzling des Z$vg ^iivm Terleidigen, und
Alkinoos vollends sowie der Kyklop waren -nj;ir verpflichtet, Leute

als Schulzbefohlene anzunelimen, denen sie die Aufnahme noch mit

keinem Worte zugesagt halten. Ein Fehlschlnfs wäre es, auf Grund

der einen Verpllichlung die andere zu leugnen, selbst wenn jene ganz

allein vom Dichter betont wäre.

Auch wenn sich Odysseus beim Flufsgott an der Phäakenküste

gerade nur auf die Leiden und Irrsale seines Wanderlebens beruft,

um sich als dessen (xftr^c zu bezeichnen, so rechtfertigt dies keine

weilgehenden Schlüsse. Schon das xai' \\\ den Worleii xiü d^mdioiat

ü'tolatv (f 440) läfst erkennen, dafs der Held nur ein aufs er ordent-
liches Mafs von Hilfsbedürlligkeit und somit auch von Berechtigung

für sich in Anspruch nimmt. Je elender ein Zufluchtnehniender ist,

um so brutaler und darum sundhafter würe es, ihn zu verstofeen.

Folgt denn aber daraus schon, dafs es erlaubt gewesen sei. Hilfe-

suchende anderer Aft abzuweisen? Obwohl die Ithakcsier und

•) y 27 ff. : OS iitif Selifoy komtt xarixtwey tVt oixok a/itXtof, ovdi ^a&f
ontP jl^ihöfcr'' oi'tfi T(>((7it^<(i' Till-. >''i' ot 7Xitin'!fr/if.

•) It. d. Sch., 48, Aam. 2 gegen Schluls. Nägelsbach - Autfiirietli. Homer.
Theol. • S. 271 Z. 19 v. unten. Grube, Geograph. Charakterbilder 2 (Luip/ig IHOI)
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die ihnen verbfindeten Thesproten allen Grund haben, voll Erbitteniog

den Tod des Eupeithes zu verlangen, so beschützt ihn Odysseys
dennoch und brinj;! sich (l iinit in Gegensatz zum eigenen wio zum
hefreun (1 et «^n Volk. l)\v<c I'aitt'iri|:r( ifuii{? verlier! uuv dann ihre

Härte. ^venIl iii( iit Willkür, sonileni iiöliere Ptliclil sie diktiert. Diese

Pllicht pber ist eben das GvImA des Ztvi ix€i ilato<:^)

Nach den erhaltenen guten Handschriflen möchte es allerdings

scheinen, als habe Mitleid den Ägyptischen Konig zur Aufnahme
des flehenden Räubers bestimnil; denn dorl lieifst es (? 279): « <r

h(jiauio xai fC h/.ti^Gfv. Uns will nacli den (ireuelthaten jener Frei-

bciilor das Ha( In verlange n der übrij^en Ägypter bei^TeillicIxT vor-

kommen als das .Mitleid des Königs, der dem Flelienden gewifs nicht

vom tiesiehte ablesen konnte, dafs er wenigstens an den Mord-
thaten — wenn auch nicht am Raubzuge selbst — persönlich un-

schuldig war. Daher zogen wir seinerzeit*) das hduaev des cod.

Eustalhii deperditus vor, fiir da« sich auch neuere rh?rau>'^eber ent-

scbied'Mi l);d)en. Es wäre dies aber gar nicht einmal nciti*,'. Schliefst

demi Millrid iiiul Neigung die FMlichl notwendig aus? Und iiiuls sicli

die BegriUidung Jio4 <)' a>Vr<t^*o /i»Jr<r ietviov notwendig nur auf das

zu allerletzt Gesagte bezieben? Mindestens ebenso wahrscheinlich ist

es, dafs der Dichter zuvor das gesamte Verhalten des Königs gegen

(Ion näid)er schildern wollte, um dessen Motivierung als äufseren

Abschlufs (l<r Darstellung er-t da anzubringen, wo er im Begriffe

stand, zu einem neut^i Punkte der Erzählmvj ül>erzugelien.

Nicht genug dandt ; diese letztere Erklärung ist sogar die glaub-

haftere. Je geringer die innere Wahrscheinlichkeit einer aus blofsem
Mitleid gewährten Aufnahme ist Zugegeben nämlich, der König hat

den Räuber aufgenommen, ohne dazu ver|)nichtet zu sein: warum
niaclit er es iletui nicht wie Menelaos, d(T, doi Ii wohl ebenfalls "'orilhrt

dun h das Flehen des Adrestos, diesen einlach als (i e fa ii g' e n e n

ciusl weilen in Ucwahrsain bringen zu las.sen vorlial 5^2 f.)? Woher
auf einmal dieses ÜbermaTs der Milde, sich mitten im Kampfgelümmel
mir nichts dir nichts Verpflichtungen gegen einen Menschen frei-
willig aufzuhurd. il. ,iem zu züruen mehr Grund bestünde als jenem
unglücklichen Adrest«»-, der ja nur getreu seiner Püicht als Troer in

den Kampf gezogen isiv

Wir stünden da nur vor einem neuen Hätsel!

Aber, wendet Cauer ein, Leiodes befindet sich Ja, nachdem die

übrigen Freier ermordet sind, dem König gegenüber in keiner erkenn-

t)ai anderen Lag« als der Seeräuberhäuptling in Ägypten. Braucht

sich Odysseus nicht an sein Flehen zu kehren, so müssen wir diese?

rie( hl konsoquenlerweise auch für den König Ägyptens in Anspruch

nelimen I

Allerdings — wenn die Prämisse richtig ist.

Nun erwähnt freilich das Epos, nachdem die Ermordung der

übrigen Freier zu Ende geschildert ist, scheinbar keine persönliche

») R. d. Si'h., 11 m
') R. d. Sub., 37, Anin. 2.
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KriegserUftning des Odysseus an Leiodes, die letzteren auf die Alter-

native beschränkt hätte, entweder kämpfend zu siegen oder, &lls ein

Entrinnen unmöglich war, als Überwundener, unfrei Gewordener der
ungehemmlnn Raeho seines Bosiopors anheiniziifallen.

Aber ivanii denn ein derarliger Zustand nidit sclion in einem
li'ülieren Stadium des Kampfes eingetreten sein?

Daraus freilich, da& schon vor Beginn des* letzteren Eurykleia

den Männersaal und Philoilios den Hof abgesperrt 236, 381— 391),

und überdies Odysseus zum Leidwesen der Freier gerade an der Thüre
Aufstellung nimmt (x i2, 75, 91), würde sich für Leiodes noch nicht

die Unuiö;^lichk(H cinor froien Initiative gegenüber Odysseus cigeben.

Denn auch Pülypheni hat {i :24ü Ü'.) zuvor seine liülde fest verschlossen,

und doch kann, wie wir sahen, Odysseus sein Recht als Utirrfi gel-

tend machen.
Nun mag es wohl auf den ersten Blick an graue Theorie er-

innern. \v;is wir seinerzeit M in konsequenter Durchfüluung dos Satzes

von» ixoroiuiH xaiacf vyhtv auseinandergesetzt haben: Dafs nämlich schon

bald nach Beginn des Kampfes die Situation des Leiodes insofern eine

Initiative gegenüber Odysseus ausschliefst, als letzterer ausdrQcklich

allen («o* nättiv x38!), die um Penelopc ^M'worben haben —
und zu diesen gehört Leiodos — , den Toil angekündigt hat.

Leiodes mufs die Worte in di m geschlossenen Baume des Männer-
saales eben so deutlich gehört haben, wie sie der König ausgesprochen

hat. Wenn anders letzterer nicht eitel gedroht haben will, so ist sein

persönliches Verhältnis zu jenem Freier ein feindlich zu-
gespitztes, ehe noch dieser seine Kniee umfassen kann, und es

bleibt d!"'ni so Ijedrohten nur die .MIoriiative. die Odysseus den Freiern

selbst aufstellt (/ 65^: rvr vitiv .taodxiinu i'vaviiuv i\k lidxBCi^aL

H (f^i'^tiv^ (ig xtv i/itvaiov xtii x/"««*; ä/.v^i^.

Wem aber das eben dargelegte Verhältnis etwa könstlich er-

scheinen will, der übersehe nicht, dafs es in der Wirklichkeit heute
noch existiert. Burckhardt*) berichtet von den Beduinen: ,.Sieht

man Fremde dem '/ollo nahm in der Absiiht ab/nsteigen, und ver-

mutet dabei der Kigcnlümer dos Zeltes, dafs es Ft'iiuie sind, die not-

gedrungen Hilfe suchen (die niclit verweigert werden darfj, so ruft

er ihnen schon von ferne zu: „Wenn ihr einem feindlichen Stamme
angehört, so sollt ihr ausgezogen werden." Nach dieser Warnung
sind sie nicht befugt, das Recht des DaehÜ bei dieser Person in

Anspruch zu nehmen, sondern müssen es in einem anderen Zelte zu
ünden suchen,"

Es ist überraschend, hier so ganz den Fall des Leiodes in die

Praxis ubersetzt zu finden. Die Drohung, „ausgezogen** zu werden,
trifft hier nicht blofs die Ankömmlinge in ihrer Gesamtheit, sondern
zugleich jeden einzelnen derselben, sobald dieser nicht in Ab-
rede stellen kann, dais er „einem feindlichen Stamme angehört".

») R. d. Scü., U.
*) R. d. Sch., 4a
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Gerade darin aber besteht ja auch die Zwangslage des Leiodes, dafs

er sich von einem jener Merkmale nicht reinigen kann, mit denen
Odysseus ausdrücklic h ill • gekennzeichnet hat, die er in den Zustand
pars (i II 1 i (• her B e 1" e h d n n g versetzt

.

Derartige Analogieen aus der Welt des T Ii al säch Ii c Ii c n ?f'ben

nicht nur im allgemeinen der Tliturie innere Wahrscheinlichkeit,

sondern dürfen namentlich in unserem Falle um so weniger von der
Hand gewiesen werden, je zahlreicher die Berührungspunkte sind, die
das beduinische Schulz- und Gastrecht mit dem der homerischen
Heldenzoit aufwoist. Dnfs aber Rcchlsverlifdlnisse wie die eben dar-
gelegten bei Horner nirgends deutlicher ausgesprochen sind, sondern
für den modernen Leser erst durch methodische Forsclmng klargelegt

werden mQssen, ist kein Wunder, wenn man hedoikt, dalk die Zu-
stände, auf die das Epos Bezug zu nehmen hatte, den Zuhörern aus
der Praxis des Lebens geläufig waren und darum einer Ausmalung
bis ins kleinste nicht bedurften.

Mit (MiiPiii Worto. alles, was wir salicii, luHigl zu dem Schltisse:

Der Seeräuber war aut Grund seiner freiwilligen Flucht zum König
der Feinde ebenso dessen Schützling, wie es Leiodes bei Odysseus
nicht werden konnte, well ihm dieser schon durch eine feindliche

Initiative zuvorgekommen war.

Wctm wir dagegen an anderer Stelle beobachten, dafs Odysseus
den Han<!Vie(leii des Eumaios noch nicht völlig erreicht zu haben
braucht, um schon als dessen Schützling zu gelten, während andrer-
seits Achilles die bereits begonnene Zufluchtnahme Lykaons kreuzen
und vereiteln durfte, so mag dies in dem Unterschied zwischen Krieg
und Frieden seine Erklärung finden. Edle Menschlichkeit erfordert es,

den HilfsiM'ilfirfliLreii, der von Anbeginn ohne feindliche Absicht

kominen ist, als Gast zu betrachten, sobald liber den Zweck seines

Kommens kein Zweifel bestehen kann. Die blofs begonnene Zullucht-

nahme kann unter solchen Umständen als vollendete Thatsache gelten.

Der Anblick des armen Allen, der sich dem Gehöfte fast bis zum
Thore gen;Uieit hat, macht dem wackeren Hirten sofort klar, was
jener beabsichtigt. Darum fragt er ihn auch nicht lange nach seinem
Begehr, sondern führt ilm ohne weiteres ins Haus, um ihn zu be-

wirten. Geradezu unmenschlich w^äre es ja in diesem Falle, die I^tlichl

der Hilfeleistung so lange abzulehnen, bis es dem Bedauernswerten
erst gelungen wäre, die Knice des Hausherrn zu erreichen.

Anders im Kriege. Wer im Bunde nii! Feinden gekonmien ist,

gilt als Feind, auch wenn (M- inzwischen welirlos geworden ist und
sich erst so dem einzelnen Gegner nähert. Es ist dies nicht nur ein

Zugeständnis an den menschlichen Trieb nach Vergeltung und Rache,
sondern hat auch insofern seine Berechtigung, als ja selbst der ent-

waffnete Gegner noch entschloss, '! ^ In kann, den Kampf der Ver-
zweiflung zu kämjjfen. liechtlosi/kcit ist nun freilich der Anteil iles

Besitglen. luid nur der Itdicsirgte bleibt rechtsfähig. Docli sahen
wir, dafs „Besii ul" niul „Unbesiegt", ganz dem persönlichen Charakter

des Heroenkampii s entsprechend, relative Begriffe gewesen sein müssen,
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indem der einzelne nur den als seinen Besiegten betrachten konnte,

den er selber in seine Gewalt gebracht hatte. Dem König Ägyptens
glückt dies letzlere nicht mehr gegenüber dem Piratenführer; denn
er ist von diesoni bereits in aller Form um Schutz ange'^Mntr*^n. ehe

er gegen den Hei'aiinalienden die Feindseligkeit eröffnen kuniiU'. deren

weiterer Verlaut für ihn erst die Besiegung des VV^ehrloseii zur That-
sache gemacht hatte. So tritt für ihn das Recht des Zevg ^eivtog

in Kraft.

Nicht auf die blofs versuchte, sondern auf die förmlich voll-
zogene') Zulluchtnahme scheint es also im Kriege angekommen zu

sein , wahrend im Frieden das Gesetz hilfreicher Menschlichkeil in

weiterem Umfange Platz greifen konnte.

So weit behält der Scholiast mit seinem ixowtiwg xara^eZv
recht. An einer Stelle aber miissen wir seine Begriffsbestimmung

um ein Merkmal l)i reichern und erweitern.

In ji 4iM 11. wii tl P'Mielope dem Antinoos seinen Moriianschlag

gegen Telema( h \ oi luul knüpft daran die Worte: oiuY ixt'ia^ ^ii/ruCf^ai,

OMftv tt^ Ztii fiu(iivQOH, um dann in Erinnerung an den Schulz, den
seinerzeit des Antinoos Vater bei Odjrsseus genossen hat, den Schaden
zu erwähnen, den zum Dank dafür der Sohn dem Hauswesen des
Helden zufii-^f.

Hier fragt iTian vergebens, wer die hxovfjioK xaiacj t yun f; .sind;

denn weder Teiemach noch üdysseus haben sich zu Antinoos go-

llüchlet. Der Ausdruclc „schütz flehend'', der sthon Polyphem gegen-

über nicht ganz entsprechen wollte, und für den Bettler bei Teiemach
noch viel w-enigor bezeidmend war. pafst hier vollends gar nicht.

Aber auch die Schutz b ed ü r fl i gk e i t gibt, wie wir -^ahen. an und
für sich noch keinen Ansprueli auf rtewührung des Schutzes, wenn
sich ihr nicht noch ein weiteres Moment beigesellt und so erst den
Schutzbedürlligen zum Schutzbefohlenen macht.

Welches ist hier dieses Moment?
In einem Punkte müssen wir uns da zu Cauers Ansicht be-

kehren, insofern nämlich, als dem 'x^'r^^s-Ankiniiinling Gewalt wider-
ffdn-t. vveim wir ohne weiteros auch den // ^oc/ /^^^ mit diesem Namen
belegen. Nach dieser Richtung hin müssen wir also das Scholiou des

Mediol. Q, auf das wir uns seinerzeit beriefen,*) fallen lassen. Ein
Körnchen Wahrheil aber enthält es dennoch, weil es auf die Gegen-
seitigkeit und, wir dürfen hinzufogen, auch auf die Erblichkeit
der Pflichten hinweist, die das einmal zur Thatsache gewordene
Sehnlzverhaltnis mit sich gebracht haben nuifs. Dies fülu'l uns ins

Gaslrecht hinüber, mit dem ja das Schutzrecht aufs innigste ver-

') Aacb im Arabischen mufa die Znfluchtnahme vollKOgen sein, ehe der
um Schutz Ati<r('<,':iiiffene die FeiiKlseli[;kt'it ^ri'<.'en tlen Hilfesuchenden eröffnet h;it.

Dazu gehört aber, dafs letzterer den Körper des Gegners wenigstens mittelbar
erreicht, so z. B. durch Berflhmn^ eines GejErenstandes. den jener in der Hand
hiilt: -i'ij^Mr (las Auspeieii <(tMiii;rt- Siehe Hurckhurdt Weiuiarer Neue Bibliothek

der wichtigsten KeisebescLreibungen Bd. 51. Llö31j ä. läU f.).

R. d. Seh., 12 Anm.
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wachsen ist. Nicht blob der Gast und sein Wirt, sondern auch dereo

betdei'seitige Nachkommen dQrfen einander nicht schädigen, sondern

müssen sieh bescliützrn, sobald die Not dies verlangt. Diomedes und

Glaukos, nicht durch eigene Wahl, sondern von ihren Vätern her Gast-

freunde, erkennen dies an und meiden einander im Kamjde <Z ^ 15—336^

Ein jrotrenseiliges H e sc h ü l z o n freilich ist in dem Augenblick, wo 51-

einander begegnen, nicht vonnölen, weil keiner von Feinden bedrängi

istt und übeMies jeder Kraft genug verspürt sich selbst zu helfen.

Dies mag uns den Weg zum Verständnis unserer Stelle ebnen.

Als Odysseus den Enpeilhes in sein Maus aufnabiii und be-

schützte, liattr er freilich keinen Grund, sich dessen ixtTi^<; zu nennen

.

df>nn in die?-ein Falle war er der Schulzgewährende. Die Zf'itvn

hallen sich jeduch inzwischen geändert. Er und seine Faiiime war

in Bedrftngnis geraten, seitdem namentlich die Freier angefangen

hatten, sein Hans zu brandschatzen. Damit aber trat nicht nur für

Eupeilhes, sondern, was Penelope hii r als zunächstliegenfl liorvorhebL

amh lür Arilinoos ganz von selbst die Pflicht ein, als Anwalt der

Familie auf/iitreteii, der er durch F i etä l s rücksichten ve-rbunden war.

Odyssens und Tcleinach, Penelope nicht ausgenommen, üind demnach
seine Schützlinge, ohne ihn erst um Schutz anflehen zu müssen,

und sie bleiben es, mag er auch seine Pflicht als Beschützer in der

denkbar schlechteslen Weise erfüllen.

Aufser der freiwilü.: 11 Znnuchtnahme kann es also auch ein

schon besteh(^ndes Pdiclit- und Treuverhältnis sein, das <ten Scluitz-

bedürfligen zum Schulzbefohlenen eines andern macht, biteressiint

aber ist gerade die zuletzt besprochene Stelle, weil sie deutlicher als

jede andere zeigt, dafs auch der cx^n^s nicht nur seine ursprüngliche

Bedeutung ..Ankömmling'", sondern auch die weitere als ,,Schulz-

flehender" völlig überwunden hat und ganz wie der arabische Dachil

zum „Schutzbefohlenen" oder »»Schützling" geworden ist.

Passau. Dr. Frz. Jos. Engel.

Zur Medea des Enrlpides 119 ff.

Alle neueren Erklärer der Medea, die ich nachgesehen, folgen

der Bemerkung des Scholiasten, welcher zu V. 112

sich also vernehmen I&lst: iutqaxvta vovi noida^ eiotovras Sfia

na(di(yo)Y<i> dvaßoq.

Von vornherein mufs man dieser Erklärung mit .Mifstrauon be
'jetrnen; dl nn si(> widerspricht ja direkt den dem Pädagogen und den
Kintlern erUillen Weisun^'en der Amme

V. 9Ü ov t)' oi>; (.lä/joia n)t'fT(V f'Qiii.tuiaui tx€

Htti fiif nikn^f^ 11 /^x^/ dvü^v fiov i v

V. 101 ff, ftnei'Snf i>ä(rffov dua^tatog ticta

*at fit) nehia^t' uftfiaxoq eyyvs
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Demnach ist es bei dem so klaren Wortlaut beider Stellen voU-
stftndig ausgeschlossen, dafs der P&dagog die Kinder geraden Weges
dahin geführt hätte, wo sie auf die Mutter treffen mu&ten. Das ist

unmöglich.

Viel wichtiger aber ist. dafs mit dieser Annahme die allgemein

angenommene Lehre, wonacli mit o<^f^ avinm etc. imd ihren Formen
die auf der Bühne anwesende, allen Zuscliaueni sichtbare Persönlichkeit

bezeichnet wird, gröblich verletzt und umgestolsen wird; denn wenn
nach den Erklärungen der Neueren der Pädagog mit den Kindern
V. 1 05 sich in das Haus entfernt, also verschwindet, wie kann da die

Amme V. 116 in die Worte ausbrechen:

ttxvtt, fu'i II rti'tih^l^' u>g vnsQa'/.yw.

Also sind, wenn die Lehre richtig ist, die Worte an <he noch
anwesenden Kinder gerichtet . so gut wie V. 00. Üemnach muf^
angenommen werden, dafs der Alte mit den Kindern sich erst jetzt

rasch entfernt und sicherlich nicht in das Gemach, in welcliem er

mit der Mutter zusammentreffen roufste. Wie sich derselbe trotz der

Aufforderung V. 89 noch nicht entfernt hat, — das erkennt man ja

aus der Wiederhohmg V. lOtJ nr vi»v, xuiQfTi}' (o> rdxo; f^Vw — so
zögert er anrh noch bei der letzleren, und erst, als die furchtbaren

Worte 112 xantonriu xi).. an sein Ohr schlagen, geht er mit den
Kindern der furdit baren Mutter aus dem Wege. Wie ganz anders

wirkt der schmerzliche Ausruf

xixva, in] n nd^t>\

wenn derselbe an die noch vor den Augen der Zuschauer anwesenden
Kinder gerichtet ist. Mit dieser durch die richtige Auffassung von
tavn^ uns nahe gelegten Annahme kommt die pathetische Kraft der
ganzen Stelle znm wirkungsvollsten Ausdruck, und es erreicht die

Intention des i^rologes, die Zuschauer mit der neuen (lestaltnng des

iiv'Joi ikirch den Dichter vertraut zu machen, ihren kraftvollen hoch-

dramatischen Schlufs und zugleich Höhepunkt.

Man hätte sich also durch die übel angebrachte Bemerkung des

Scholiasten die grofse und sichere Führung des Dichters nicht ver-

derben lassen sollen.

In gleicher Weise verhüllen den Sinn des Dichters vollständig

diejenigen Exegeten, welche zur Erlftutorung der Worte 121 ff.

dtiva TV(H(vvo)V '/.ifiara, xai /lütg

XaXenäs o^fOi fiBtaßdXkowttv

sich dem Scholiasten anschliefsen und die bekannten Verse A 81 ff.

und B 196 als Parallelen heranziehen. Die passen hier wirklich wie

die Faust aufs Auge; denn oöy«V hat hier mit dem ..Zorn'* absolut

nichts zu thun, sondern es heiist hier, wie so oft, „Sinn, Sinnesart' .

Digitized by Google
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D(rmnach kann hl/iara nur mit ,Wille* übersetzt werden. Cber dieseu

Sinn gestattet die psychologische Motivierui^^

auch nicht den allergeringsten Zweifel.

Wir erkennen aber auch liier wieder, wie so ofl, wie dies.

s|)rit<.Ten Exigctcn aus dorn Alterliiin flen gesunden von Arisfarch

lioch^'ehalleneii !'( 'p'rilV 'U-r AnMlf)</ie zum gröfsten S^ilhKien der Exegt-^-

in^ ^rerade (icgtnleil vrikelireu und eine unfruchtbare Jagd nacli

i'urullelen in Worten und (Jcdunkon hauptsächlich aus Homer an-

stellen, ein widerliches Treiben, dem man zu viel Ehre anthut, wenn

man es nicht erkennt als das, was es in Wirklichkeit ist — dis

Gegenteil von Exegese.

Erkingcn. Dr. Roemer.

Altrömisched Yerfahren bei Terpflanzangr von Fraehtbiaiiiea.

Die in lel/teier /aH rirttT» l)e>|ir<»( licne neue Strin^'felluw-MftiiO-i»'.

iuil welcher in Anierika bei Verpllanzung junger Fruchlbiiunie so gröf;e

ßrfolge erzielt wurden, dafs man auch in Deutschland bereits angefangen

hat, damit Versuche an/.usl eilen, zeigt eine überraschende Ähnlichkeit

mit einem altrömischeM Verfahren, von dem uns Seneka im 86. Briefe

an Luciliui^ lieF-ichlcl. l)a-< II)<t i-t initf-r anderem von der Verpflanzung

üllcrer Olbäunu' die iiede. die in l
il^^ iider Weist' p-?chah.

Zunüchsl wurde der zu vcrpllanzende Baum besclniitton, und

zwar nicht nur an den Ästen, die bis auf kurze, fufslange Stücke

gekürzt wurden, sondern auch an den Wurzeln, die man soweit

zurückscimitt, dafs nur der Wurzelknollen, beziehungsweise die Haupt-
wnr/.el ül)ri,: idieb (mafjnarum arbnium Irnncos circumcisis ramis et

ad nnnni redai tis pedom cum raj>o suo Iranslulil ampulalis radicibjs,

reliclo tantum capile ipso, ex quo iliae pependerant). Ganz ähniicb

vertahrl Stringfeliow, der aber diesen starken Rückschnitt der Wurzeln
nur an kleinen Bilumcheti vornimmt, wAhrend zu Senekas Zeit, wie

wir seilen, soiiaridlere Fruclitbfiume auf solche Weise behandelt wurden.
|)i(>st>r Wur/.c'lschnill soll vor der Ix'i uns üblichen Methode, welche

die Wui /.t ln unbes( Imitton !äf-t. den */rnlV« n Vorteil haben, dafs infolge

iler reichlicheren Kallusbildung die Ent^U lumg neuer Wurzeltricbe weit

schneller und energischer vor sich gehl, das Anwachsen der Bäume
ra.<chor und sicherer erfolgt und ihr weiteres Gedeihen ein besseres ist

Natürlich wird /uuK i« h auch die Arbeit des Verpflan/.ens schon in-

sofi-rne wosenlÜt b ci K iflitcrt. als man dabei auf die Schonung der

Wui /t In wi'd'>r Ix iin l lerausiicbmen iles Baumes aus seinem früheren

blaU'l'M ün. h au< Ii bciin Wi-Hlen-insi tzen iri^endwie zu achten braucht
— .Man Ital aUo die gmi.-liire Wirkung dieses von Stringfellow neu

entdecktiM) Wurzelschnittes schon bei den alten Römern gekannt.

Als eine na* lihelfcnde Ergänzung dazu ersdieinl ein weiteres

Verfahren, das in dem gcnaimten Briefe Smckas erwähnt, gegenwärtig

aber nicht geübt wird. Man suchte nämlich damals die Bildung neuer
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Wurzeltriebe auch durch Schaben an der Rinde des WurzelknoIIuns
y.n iinler^ttülzen (rapum aulem arboris. antequam obnial, radit. Ex
omni eniin niateria, quae nudata esl, radiocs oxount novao). Dioser

Punkt dürfte besonders beachtenswert sein; denn es leuciilel rocht

wohl ein, dai's ein derartiger, auf die Wurzelrinde ausgeübter Reiz die

bei Seneka erwähnte Folge hat, und da der Erfolg derStringfellowschen

Neuerung dafür spricht, dals das aliromische Verfahren bezQglich des
Wurzelschnittes begründet war, so ist anzunehmen, dafs man aucli

hinsichthch des .Schabens das Rieht getroffen liat. V^iellcieht wird
die Zukunft uns bald hierüber belehren. — Allerdings darf nicht un-

erwähnt bleiben, dafs an der diesbezüglichen Stelle im Seneka der

Text gerade bei zwei Worten, auf die viel ankommt, etwas verdorben
ist, ich meine rapum und radit. indem bei rapum das p, bei radit

das t fehlt; allein die Konjektur von Haase ist zweifellos riehlig, wie

sich nicht nur aus dem daraullolgenden Salze, souderu auch aus dem
Zusammenhang mit Notwendigkeit ergibt.

Im öbrigen stimmt die römische Pflanzweise mit der bei uns
üblichen überein. Dafs man auch die Äste der zu verpflanzenden

Fniclithfinme stark zurücksclinitt, war eine natürliche Folge des Wurzel-»

sclmitti s; denn wie sollte ein so geschwächtes Wurzelvermögon, das

ohnedies aclion durch die Verpflanzung leidet, aufser dem Stamme
auch noch lungere Aste ernähren können? Selbst der Stamm darf

aus diesem Grunde, wie bei Seneka richtig bemerkt wird, nicht zu
hoch sein. (Non piures autem super terram eminere debet truncus

quam tres aut quatuor pedes). —
Bevor der so hrsclmittene Baum in die Pfianzgrubc gebracht

wurde, tauchte man dt ii abgikratzten Wurzeikuolleii noch in Dünger-
brei (hoc üiuü lincLum in scrobem demisil). Warum ^ das wird nicht

gesagt, aber es l&M sich der Grund leicht denken; man thut dies

auch bei uns oft, um dem anfangs noch so hilftosen Baume eine kleine

Zehrung für die erste Zeit mitzugeben. — Cm so ausführji( her motiviert

unser alter Berichterstatter ein anderes Gcschilft, das zum Abschlnfs

der Pllanznng vorgenomme)) wurde: Man trat die auf die Wurzel-

knollen geworfene Ptlanzerde mit santtem Drucke des Fufses fest

(deinde terram non adgessit tantum, sed calcavit et pressit). Dieses

Festtreten wird auch heutzutage vielfach angewendet, damit der
Boden sicii an den Baum anschliefsl, imd kann nur dann unterlassen

werden, wenn bei unversehrter, roiddiclier Bewur/.eluug durch An-
schlämmen des Erdreichs mit Wasser ein anderweitiger Ersatz dafür

eintritt, was aber bei der von Seneka besprochenen Verpflanzung nicht

der Fall war. Wasser wurde dabei nicht verwendet, so wenig wie
ein Baumpfahl; weniy-fcns ist davon nichts erwähnt. Um SO nötiger

war also das Festtreten des Bodens, ein Veifahnii. (hassen nfit/,li(he

Wirkung Seneka stark betont (Xc^gal qiücquani esse h;ic. ul ait, spissalion»'

efl'icacius). Auf diese Weise könnten neue Wurzeltriebe nicht nur ent-

stehen und anwachsen (ob hoc nascente^ radices prodire patitur ac

solum adprehendere), sondern sie seien auch geschützt sowohl vor

eindringender Kälte und austrocknendem Winde (videlicet frigus exdudil
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et veiilumi, als aucii vor der Gefahr, durch stärkere Bewegung (minus

moTetur) losgerissen zu werden, was um so leichter geschehe, als die

jungen Wurzeln noch zart seien und noch keinen festen Halt hfltten

(qnas necesse est cereas adhuc et precario baerentes levis quoque revellat

agitatio). —
Der Vergleich dieser ailrüniischen Pilanzweise mit der modernen

läfst erkennen, wie vortrefflich man sich bereits zu Senekas Zeit auf

die Behandlung der Fruchtbäume verstanden hat, und dafe man auch
in dieser Beziehung noch vmi Allen lernen kann. Roms Glanz

und Reichtum kam natürlich auch der Auslnldung gärtnerischer Kunst
zu gute.

Kaiserslautern. Dr. Schinuerer.
« .

*

Zu einigen Shakespeare-Stellen.

The Merchant of Venice.

f, 2, 3S. The lottery will, no doubt, never be chosen
by any rightly but one who shall ri;,'litly love,

Sli.-G M: als von einem, der die rcdito IJebe liat. Bei den

meisten Herausgebern finden wir den obonsleiienden Text nach

Quarte A, eiir/clno folgen der Quarlo B und der i'^olio: ,but one wlio

you shall rightly love\ Zu dieser Lesart bemerkt AI. Schmidt in den
Erläuterungen zur kritischen Ausgabe: .Schlegel, indem er gegen den
Zusammenhang who für whom nahm: von einem, den ihr recht liebt."

Bernays teilt uns nnt (Zur Rntstehung:sgoschichte des Schlegelschcn

Sb., S. 209i, (lafs Schlegel zueisl inngekehrt geschrieben halio: von

einem, der eucii reclit liebt, und dafs er erst später bedenklich ge-

worden sei und diese mit Schmidts Auffassung tibereinstimmende
Übersetzung geändert und dafür gesetzt habe: den ihr recht liebt.

Nach meiner Üijerzeugung war dieses Bedenken Si hlegeis berechtigt,

und icli kann Schmidt nicht darin zustimmen, dafs Schlegels spätere

W'ii.'dt'rgubo der Stelle (\.den ihr recht liebt") ^'egen den Zusammen-
hang verstoi'se. Nadi dem Zusammenhang liandelt es sich gerade
hier zunächst nicht darum, dafe einer der Freier die Portia recht
liebt, sondciii dafs sie ihn liel)en kann (vgl. das Wort choose 24
und 25 und dislike 2(-)). Sie beklagt sich darüber, nicht nach Neigung
wählen /.u können. I)ie>or Sinn der SIello geht auch ans der darauf
folgenden Frage Narissas liervor, ob ilue Herrin schon einen der bis-

herigen Freier liebe. Gegen das Ende der Scene gibt dann Portia

deutlich kund, dals sie Bassanto gewogen sei, und nachdem bei diesem
die erste V^orbedingung zutrifft, dafs sie ihn richtig liebe,
spricht sit' sjKifcr unmittelbar vor seiner Kästchen wähl die zuversicht-

liche Iloll'nung aus; ,If you do love nie, you will find me out.* In

dem Satze ,one wlio you sliall rightly love' mit Udius you IQr das
Objekt zu hallen, ist ja formell nicht gerade unmöglich, es wäre aber

Abkürzung für dio von der Deutschen Sh.-f Jt'sollacbaft veröfieatUchte
grofae kritiache Ausgabe, 2. Aufl., Berlin, G. Reimer, 1^7G.
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doch eine recht sonderbare, f,'ez\vun;2:ene Ausdrucksweise. I)agor,'en

bielel es diu-chaus keine Schwierigkeil, wlio filr whom zu nelinien,

da Shakespeare es öfter so gebrauclil. Ge^jen die Richtigkeit der
Lesart von Quarto A spricht auch, dafs sie vorher den offenbaren

Fehler bietet: no doubt, you will never be chosen .... Das Pro-
nomen you scheint (veranlafst durch das vorhergehende chooses you)
durch ein Versehen hier eingesetzt und dafür vor shail weggelassen
worden zu sein. —
IV, 1, U Schl.-B/j . . . (ich) bin gewalTnet

Mit Ruhe des Gemütes, auszustehn

Des seinen ärgsten Grimm und Tyrannei.

Zun&chst wird man das überhaupt kaum verstehen. Erst wenn
wir den englischen Texl dagegen iuilten:

.... (!) am arni d

To sutfer, with a ifuietness of spirit,

The very tyraniiy and racro of bis

wird uns der wirkliche Sinn der Stelle uini das Versehen Schlegels

l[lar, der, zu wenig vertraut mit einer EigentQmlichkeil des englischen

Sprachgebrauchs (vgl. Au!»drucke wie a friend of mine, this friend of

Ours), wonach the tyranny of bis = his tyranny ist, die Worte of bis

auf spirit ho/n^en bat. Dem steht jodoeh aucli entgegen, daf-^ dieses

Wort in di'in Ausdruck willi a quielness of spirit (Gi-mütsruiie) ganz

allgemein gebrauclit ist, dafs es nicht etwa heilst with i>erfect quietness

of ni y spirit, dem dann allenfalls h i s s p i r i t cnIgegengestelU werden
könnte. Beispiele für jene Wendung auch mit dem bestimmten Artikel

bieten uns: .Meas. 11,4,72 lo have il added to the faultsofmii! nid

Err. IV, 8, G9 give me the ring of mine. Sh.-G. gibt den richtigen

Sinn wieder:

Mit Uuhe des Gemüts, das Grausaraste

Und Schlimmste, was er thun kann, zu bcstehn.

Richard 11.

I, 3, 129 And for we think the eagle-winged pride

Of sky-aspiring and ambitious thouglits,

Willi rival-hating envy set on you
To wake our peace, which in our country's cradle

Draws the sweet Infant breath of genlle sleep;

Which so roused up with boisterous untuned drums,

13" Migbt from our (|uiet coulinos fri^dit fair pi^ace ....

Die Verse — \?>?> IV'hleii in der Folio, sie waren, wie Cllark

und Wright,*) sowie Delius richtig annehmen, im Bühnenmanuskript

gestrichen worden, um die lange Hede des Königs etwas zu kfirzen.

Freilich Iflfst sich dann which V. 134 nicht gut auf ein vorhergehendes

Abkürzung fiir die von Uernays verülTentU(?hte Ausgabe des Schlej^el-

Tieckschen Sh., Berlin. G. Reimer.
*) ( 'l;in'n<l<ui Press Series, Richard II, ed. by Clark and WrigUt, Üxtord Ib'Jö.

BUUter i. d. Gyumuiialichulw. XXXVI. Jahig. 34
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Wort beziehen. Schon da.s beweist uns. dafs die in der Fol. aus-

gelassenen Verse notwendig zum Text gehören.

Schlegel übersetzt

:

• • « •

Hab' euch gereizt, zu wecken unsem Frieden,

Der in der Wiege unsers Landes schlninmernd,

Die Brust mit süfsem Kindes-Odem schwellt;

Der, aufgerüttelt nun von l&rm'gen Trommeln,

Aus unsern stillen Grenzen schrecken niöclite

Den holden Frieden ....
Jeder aufmerksame Leser wird sich darüber wundem, dafe nach

diesem Wortlaut, der unverändert auch in Sh.-G. beibehalten ist, der

Friede sich selbst aus dem Lande vertreibt. Auch Vauphan will

diese AuffassnüiT i ' t hf f<>[ tin;eii durch eine sehr gesuchte inid '/«'künstelte

Unterscheidiui^' /.wisilien our peace V. 13^ und fair peace V. i;}7. Er
meint, dw Dichter spreche ,of the King s peace (our peace) as a per-

sonality and as dislinct from peace in general*. Also der Königsfriede

(vgl. den Gottesfrieden im Mittelalter), d. h. der vom König gebotene

und überwachte Frii-di- werde von Bolingbroke un<l Xorrolk aus dem
Schlafe geweckt, ergreil*' WafTeti und versciieuche den holden

Frieden ,a6 a general contiitiun uf the whole nation'. leh glaube

kaum, dafe irgend ein unbefangener Leser je diese Stelle so verstehen

wird. Der Dichter hätte damit auch ein ganz unrichtiges Bild ge~

braucht; denn der vom König gebotene Friede könnte doch nicht

unter dem Bilde eines sc liiafondim Kindes, sondern nur unter dem
eines wachsamen gewappnelt n Kriegers dargestellt wenl' n. Seymour*)

sieht in der ganzen Stelle ,sad confusion", und Warburton geht so

weit, sie abgeschmackt zu nennen. So rasch sollte man nicht über
den Dichter aburteilen. Warburton sagt, wacher Friede sei doch
immer Friede. Es scheint ihm ein ähnlicher Gedanke vorzuschweben,
wie ihn Schiller in der Jungfrau von Orleans ausfährt:

. . . Wi'fket nicht den Streit
Aus seiner llrijilr. wo er sclihin ; denn einmal
Erwacht l)e/.;lliiiit er spat sich wieder

I

Aber warum sollte duun nicht der Dichter, ebenso wie man einen

ruhig Schlummernden ein Bild des Friedens nennt, umgekehrt den
Frieden, die Buhe im Lande mit einem scldafenden Kinde vergleichen

k()nnenV Man erinnere sich der herrlichen Worte, ebenfalls bei

Schiller, in der Braut von Messina

:

Schön ist der Friide! Ein lieblicher Knabe
Liegt er gelagert am ruhigen Bach,

Oder im Schimmer der Abendröte
Wiegt ihn in Schlummer der murmelnde Bach.

*) New roadings and new rendwings of $h.*a tragedie«, vol. 1, Londoa, 187d.
') Remarks «pon the Play« of Sh., London, 1906.
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Hat jemals ein lür Foesio Kin|)(ün^'liclu'r an dieser Scliildeninsj AnstoTs

geiioniinen? Wird dieser Sciduiiimer des Knaben, d.h. des Fliedens

gestört, dann ist eben die Ruhe im Lande überhaupt nicht mehr vor-

handen, dann ist der FHede aus den Grenzen fortgeschreckt. Will

man also which überhaupt auf peace beziehen, so kann man die

Worte ,which so roused up* nur in dem Sinne verstehen: ,the rousing

up of which'. (1. h. das Aufwecicen des Friedens wird diesen dem
Lande scluecis.en (nicht aber: der Friede, aut'gerüllelt, wird sich selbst

aus dem Lande scheuchen). Einfaclier ergibt sich dieser Sinn, wenn
wir ,which so roused up* auf sleep beziehen, wie es auch Delius

und von den Übersetzern Gildenieister in Sh,-Bo.*) und in freierer

Übertragung Max Koch (Cottasche Ausgabe) thun. Ich würde, teil-

weise mit Anlehnung,' an üildemeisters Worte, die Schlegelsche Über-
setzung etwa sü berichtigen

:

Und weil uns dtinkt, der slolze Acilerüug

Ehrsüchtiger, liinimelstrebender Gedanken
Und Hafe des Nebenbuhlers reizt euch an,

Den Frieden aufzuwecken, der in Englands Wiege
Süfs atmend scidäit den sanften Kindesschlnf

;

Weil, seil reckt den Schlaf man auf mit lauten Trommeln
. . . . (:2 Verse wie bei Schlegel)

Aus unserni stillen Land es scheuchen möchte
Den. holden Frieden

In dem Selb^i^t spräche König Richards im fünften Aufzug be-

ziehen seltsamerweise Clark und Wright, sowie Delius mit noch
manchen anderen (darunter auch Alois Brandl)*) die Worte ,this little

World' (V, 5, 0 : ^Vnd these same thoughts people this liltle world)

auf den König selbst. Allein diese sonst bei Shakespeare bekarnitlich

öfter vorkommende Anscliauung des Menschen als eines Mikrokosmos
liegt hier nicht vor, mit ,this Uttle world^ meint der König nicht sich

selbst, sondern das Gefängnis, wie aus dem Anfang seiner Rede (how
l may conipare This prison where I live untu lln umMi uud aus

V. 21 (this hard world, my ragged prison walls) deutlich iiervorgeht,

und wie auch Vaughan und VV. S. Walker^) richti;? erklären. —
Im weiteren Verlaufe seiner tiefsinnigen Grübeleien vergleicht

sich Richard mit einer Uhr:

Y, 5, 50 For now hath time made mc his numbering clock

:

My thoughts are minutes; and with sighs Ihey jar

Their watches on unto mine eyes, Ihe outward watch,
Wherelo my flnger, like a dial's poiiit,

Is pointiiig still, in cleansing thein froui tears.

55 Now, sir, the sound that teils what hour it is

Are clamorons groans, which strike upon niy heart,

') Abkürzung für die Aasgabe der Dramen von Fr. Bodenstedt, Leipzig,
Brookhiiiis

") In der neuen ^h. -Ausgabe, Leipzig und Wien, Bibliugruphisclies Institut.

*) A Crittcal £xamioation of tbe Text of Sh., London, 1660.
34*
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Whieh ihc bell: so siglis and toars and groans
Show niiiiutes, limes, and hours: but my lime

Runs posting on in Bolingbroke's proud joy,

60 While I stand fooling here, bis Jack o* tbe clock.

Diese wiederholt als dunkel bezeichnete Stelle lesen wir bei
Schlegel und in Sh.-G. in folgender Form:

Gedanken sind Minuten, und sie picken

Mit Seufzern ihre Zahlen an das Zifferblatt

Der Augen, wo mein Finger wie ein Zeiger

Stets hinweist, sie von Thrünen reinigend.

Der Ton nun, der die Stunde melden soll,

Ist lautes Stöhnen, schlagend auf die Glocke,

Mein Herz: so zeigen Seuizer, Thiäncn. Stöhnen,

Minute, Stund' und Zeil; — doch meine Zeit

Jagt zu im stolzen Jubel Bolingbrokes,

Und ich steh faselnd hier, sein Glockenhans.

Schlegel gibt also watches V. 51 durch »Zahlen* wieder, und
so sagt auch AI. Schmidt im Sh.-L., das Wort bedeute hier ,the

marks of the niinutes on a dial-plate'. Zu derselben Anschauung
kommt auch Vaughan, der den Ausdruck their watches für unklar

hält und meint, er bezei< liiie .cerlain symbols appearing on the out-

ward watch'.^) Delius und Pätsch,*) sowie Gildemeisler in Sh.-Bo.,

der meist dem ersleren folgt, fassen watches au&er «Wachzeit, Nacht-
wachen* (ss ,a period of the night in which watchmen keep guard*)

auch in der Bedeutung «Stunden* auf, was jedoch nicht pafst, da die

Gedanken ja eben erst Minuten genannt worden sind. In watches

liegt ein viel tieferer Sinn, den Riechelinann teilweise richtig erkannt

hat, wenn er das Wort mit »Waclien, Niclitsclilafenkönnen" erklärt.

In dieser ersten Bedeutung des Wortes (watch = ,the state or act of

being awake') wendet es in der That der König auf seine qu&lenden
Gedanken an, die nicht zur Ruhe kommen können, sondern
mit der Hegeimäfsigkeit des Ganges einer Uhr immer wiederkehren.

Bei d(T riir aber ist mit watciies (Wachsein) das Bewegliche, Lebendige

ausgedrückt, das durcli die Feder in Schwingung gesetzt sich tickend

auf das Zifferblatt überträgt, wo es durch den vorrückenden Zeiger

den Fortschrilt der Zeit darstellt. Mit dem Geräusch des Tickens

werden i.Vu.' Seufzer verglichen, wahrend die Thränen in den Augen
das äiilsorlii li siciitbare Zciclifii der Minuten sind. Bei dem mit dc-tn

Zfigrr vrr^'liriieni'ii Fiii^M'i-. der auf die Augen hinweist und sie von

den Tiiranen lro( kiiet, liaben wir vielleicht an solche Uhren zu denken,

bei denen der Zeiger nicht allmählich, sondern ruckweise auf einmal

von einer Minute zur anderen vorgeht. Das mit dem Schlagen der

Stunde verglichene laute Stöhnen macht keine Schwierigkeit, wohl

*) Vaugli.m erwähnt, »oi tür thoir watches vielleicht the water zu lesen,

eine Annahine. )>fi <ier er sirli t'rt'ilich selbst nicht recht ncher fühlt uud die
natiii'lii'h Husi^^fschlnssf'u ersclieiiil.

•) Ausgiibe \'elli;i<(>'ri iiml Khisirijr. Bielefeld und Leipzig, 1886.

^) Auügabe bei Teubner, Leipzig
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aber die Gegenüberslellung der zwei Gruppen von je drei Substantiyen
in V. 57 und 58. Delius und Riecheimann beziehen sighs auf minutes

und tears auf tim''-, indem sie bemerken, die Thränen zeigten keinen

bestimmten Zeitabschnitt an, da sie nur, wie sie fortwährend neu aus

den Augen gewischt würden, den Forlschritt der Zeil im allgemeinen

ankündigten. Allein aus dem Anfang der Stelle ergibt sich deutlich,

dafs die Thrftnen doch einen bestimmten Zeitabschnitt, die Minute,
bezeichnen und zwar zusammen mit den Seufzern, wie diese hörbar
für das Ohr, so jene sichtbar für das Auge. Auch Vaughan hebt

mit Recht hervor: ,the sigh and the tear botli show tlie minutes'.

El* will times mit minutes zusammennehmen und liest : Show minutes'

times, and hours. Dies wäre viellGicht möglich, wenn nicht die Folio

die auch von Schlegel gewfdilte Anordnung der drei Wörter hätte:

minutes, hours, and times.') Dic?e Lcr^art halte ich entschieden

für die richtige, sclion deshalb, weil sich das Folgende: but my time . .

dann viel besser anscliliefst. Die Steile heilst sonach: Seufzer und
Thrftnen (als ein Zusammengehöriges ohne Pause auszusprechen), so-

wie Stöhnen zeigen fliinuten. Stunden und somit die Zeit an. Im
Deutschen müGste dieser Sinn deutlicher hervortreten als in den bis**

herigen Übirtragungen. In \\ GO haben die Übersetzer — bei den
ül)ri^'en Herausgebern findet sich keine Bemcrkun*: darüber — das

Prononien his auf ßolingbroke bezogen (sein Glockenhans). Ich halte

es fSr wahrscheinlicher, da6 es auf time in V. 58 zurfickgeht, vgl. den
Anfang der Stelle V. 50: now hath time made me his numbering
dock. Nachdem der König bis ins einzelne, bis auf die Bünuten aus-

geführt hat, wie die Zeil ihn 7.n ilirer Uhr gemacht habe,
kommt er arn Schlüsse des Vergleichs noch einmal auf den Anfang
zurück, hidem er sagt, er sei für die Zeit das automalische Glocken-

mftnnchen, das die Stunden schlage, d. h. das durch Kummer und
Gefangen s( ha ft bewirkte rasche Dahinschwinden seiner Lebenszeit anzeige.

Der ganze Vergleich könnte, auf folgende Weise wiedergegeben werden:

Die Zeit hat mich zu ihrer F^hr gemacht:
Gedank(>n n^IfMch Minuten licktni seufzend

Ihr Waciien weiter an das /iiVerblalt

Der Augen, wo mein Finger wie ein Zeiger

Stets hinweist, sie von Thränen reinigend.

Der Ton nun, der die Stund' ansagt, ist lautes

Gestöhn, das auf mein Herz, die Glocke, schlägt:

Seufzer und Thränen sowie Stöhnen zeigen

Minuten, Stunden, Zeit: — doch meine Zeit

Jagt hin zur stolzen Freude Bolingbrokes,

Und ich steh faselnd hier, ihr Glockenmännchen.

Julius Caesar.

I, 2, 312 Well, Brutus, thou art noble; yet. I see,

Thy honourable metal may be wrought

') Vielleicht itt der Singular time zn leeeu.

-..^le
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Frotn that it is disposed: therefore 'Iis roeet

That noble minds keep eirer with Iheir likes;

For who so firm that < atüiol be seduced?
Caesar dolh hoar mc liaid; bnl ho lovo? Brutus:

If I woro linilus now, and he were Gassius,

He sliüuld iiol hnmoiir nie.

Der Schlüssel zum genauen Verständnis dieser Verse hegt in der

richtigen Beziehung des Pronomens he im letzten Vers. Die einen

verstehen darunter Brutus, die anderen Caesar. Zu den ersteren ge-
hören AI. Schmidt ') und Wrighl.-i Jener sagt, weil V. 318 he auf
Brutus gehe, müsse das awcli V. 319 so sein. Dieser Grund i.sl nicht

stichhaltig; denn sohlitT Wechsel in (ler Beziohuii;.' des Pronomens
findet sich hei Shakespeare oft. Dann fügt Sclnuidl liiu/ji, Cassius

denke V. 313 und 314 nicht nur an Caesar, sondern auch an sich

selbst als einen, der mit Brutus leichtes Spiel habe. Ähnlich sagt

Wright, Cassius spreche von seinem eigenen Einfiufs auf Brutus.

Bei genauerem Zusehen erkennt man, dafs dies nicht der Fall ist.

Cassius nennt Brutus edel und ehreiiwi-rt. Das, wozu er von Natur

neige, sei, zum Besten des Staates, nicht einer einzelnen Person, des

Caesar, zu handeln. Aber er sei nicht fest genug und könne deshalb
verftilirl werden. Caesar liehe Brutus und wisse ihn durch die Be-
weise seiner Liebe zu vertülnen und lur sich zu gewinnen. Cassius,

der sich selbst nach dem j:anz(Mi Zusammenhang zu den Edlen rechnet,

zu denen sich Brutus iialten solle, damit er nicht von einem andern
verführt werden könne, versichert nun, er sei fester als sein Freund:
selbst wenn er an Stelle des Brutus von Caesar geliebt wäre, könne
ilin dieser nicht umstinmien und gegen das Staatswohl für sich ein-

mdiiiu ri. Cassin-- will nun dazu beitragen, dafs auch sein Freund in

Zukuntt Il ster werde und sich nicht mc'hr von (^aesar beeinflussen

lasse. Würde man V. iJlU he auf Brutus beziehen, so wäre damit

der ganze Charakter des Cassius anders und zwar weniger edel dar-

gestellt. Er wurde dann aussprechen: Wenn mich Caesar liebte und
damit m in persönlicher Ehrgeiz befriedigt wftre, so würde mich
niemarui licslirumen. gegen Caesar zu so\n. Eine Rücksicht auf das

Wohl des .Staates gäbe es also dann für ihn nicht. "'i Ich glaube,

man sollte bei solchen Stellen durch etwas freiere Übersetzung im
Deutschen jede Möglichkeit eines MiCsverständnissos ausschliefen.

Wahrscheinlich hätte dies auch der Dichter selbst gelhan; doch er,

der ganz in seinem Gedankengang lebte, wnnic sich irgend einer

nnnkclhcil des Ausdrucks gar nicht bcwiil^l. Ich halle Gildenleislers

Übertragung (in Sh.-Bo.) für sehr emplelilenswert

:

*) Weidmannsche Sammluiif;, Berlin, li^82.

^) ^ tfl« i'riedljcrg and Modf's Collcctiun, Nr. 4, hcrausg. vui» Dr. H. Isaau
(f'onrad). S. 25. Mit Reclit hebt Conrad hervor, daf« der Charakter de« Casaius
\<iiii r»icli(fr fillt-r ii;u-m'>ti'llt wei-dL' als ilin die (ii'scliichtsclireilior scliilliMti

Vgl. auch iiif unrielitige Zcichnuri'; dus ?diiike.speare8fbeu Cassius in den Studien
za Julius Caesar von Gerstmayr (Programm, Kremsmünster 1877, S. 12).

Digitized by



Dietsch und Sievert, Ans dem Geometrie^ünierrichie. 535

Caesar ist mir nicht hold, doch liebt er Brutus;
Wenn ich nun Brutus wür', und Brutus ich,

Mich soUr er nicht umslimmen.

König Lear.

I, 3, 19 Old lüüU are babes a^'uin; and niust be used

With checks as flatteries, — when they are seen abased.

Diese Verse finden sich nur in den Quartos ; in der Folio fehlen

sie mit den drei vorausgehenden, da sie wahrscheinlich für die Auf-
führung gestrichen waren. AI. Schmidt vermutet, die Stelle sei ver-

(irrbt. (In sir> cjrh nicht oline Zwang erklären lasso; der Dichter habe
viclleiclit geschrieben: .with checks, when (od<!r wlioiias) flatteries are

seen abused'. Er bezieht also they in V. -20 auf tlalteries. Dies thun
auch andere, z. B. Delios und Wrigiit, der sich der Erklärung Tyrwhitts
anschliefst : ,with checks, as well as flatteries, when they (i. e. flatteries)

are seen to be abused*. So lesen wir auch in Schl.-B. und in Sh.-G.

:

Das Alter kehrt zur Kindheit, und es braucht

Der strengen Zucht, wenn Güte ward mifsbraucht.

Delius fügt bei : andere beziehen they auf old fools. Das ist auch
meine Auffassung

:

Statt Schmeicheleien, stren^'Lr Zucht es braucht.

Wenn Altersschwäche kind sehet) Greis mifsbraucht.

Ich verstelle also abused als abused by tlieir old age, nicht in dem
abgeschwfichten Sinn wie Seyniour : deceived or mistaking, sondern —
disgraced (s. andere Beispiele im Sh.-L.), herabgewürdigt, verächtlich

gemacht. Wegen der Zurückbeziehuug von they auf fools trotz des
dazwischcnstehenden flatteries vgl. die oben besprochene Stelle aus
J. Caesar.

Nürnberg. Christian Eidam.

Ans dem Oeometrie-Unterriehte.

Zu den Abschnitten der Planimetrie, in denen man die mannig-
fachsten Ansichten und Darstellungsweisen vorfindet, gehört die Lehre
von dem Flächeninhalte und der Ahnlictikeit ebener Figuren. .M ui

darf nur in verschiedenen Lehrbüchern der Planimetrie diese Kapitel

uaclileson, um dies bestätigt zu finden. Mitunter begegnet man auch

reclil unklaren Anschauungen, die durchaus nicht dazu dienen, dem
Schüler das Verständnis zu erleichtern, hi der Lehre von dem Flüchen-

inhalte sind es vor allem die Begriffe Flächengleichheit und
Flächeninhalt, die nicht gehörig auseinandergehalten werden, und
meist wird der eine ßegrifT zur Definition des anderen benützt. Viel-

fach ist gar nicht ersichtlich, warum man dir» Flächen von Figuren

mit der als Einheit angenommenen Flä he eines (Juadrates messen
darf. Damit man erkenrd, dafs wir niclit zuviel sagen, wollen wir

als Probe nur aus einem Lehrbuche den hieher gehörigen Abschnitt
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wiedergeben. In dem Leitfaden der Geometrie von Gallenkamp findet

sich über dieses Kapitel Folgendes:

„Grölsenvergleichung der geradlinig gosdilossenen Figuren. —
Den Ausgangspunkt der (Jrössenvergleicliung der <resclilossenen Figuren

bildet das Parallelograuiin. Es liat dies seinen (iruiid darin, dal's das

Parallelogramm am meiaten (?) unter allen Figuren durch Bewegung
einer begrenzten geraden Linie entsteht. Das erzeugte Parallelogramm
ist seiner (ii öfse nach abhängig von der Gröfse der erzeugenden Linie,

der Grundlinie, und von der Bewegung, welche gemessen wird durch
die senkrechte ICntfermmg der Endlage der Grundlinie von ihrer An-
lanjislage, der Hölie. Eö entsteht zunächst die Frage, ob die Grülse

auch abhängig ist von der Richtung der Bewegung, von dem Winkel
des Parallelogramms. Diese Frage ist in § 39 (s. u.) beantwortet und
.daran werden sogleich die entsprechenden Folgerungen für das Dreieck

und die geradlinigen Figuren geknüpft. Dann wird die Frage be-

antwüilcl, wie (Ii*' flrnr?;e des Parall(lo;.Manmis von der Gröfse der

Grundlinie uiul der GrcUse der H()he abhängig ist, und infolge davon
die ganze Aufgabe der Ausmessung der geradlinigen Figuren verniiltelst

gemessener Linien gelöst."

Der oben angeführte Paragraph 39 schlielst sich sofort hier an
und beginnt folgendermafsen : .^Fundanientalsatz. Parallelogramme von
gleichen Grnndliiiien inid Höhen sind gleich."

Eine Di rmiiion der Flächengleichheit selbst wird in diesem Lehr-
buclie nicht -prc^^dK n.

Dafs «liircii r-ine solche Einleitung dem Schüler der Begritl Flächen-

inhalt nicht näher gerückt wird, braucht nicht besonders erwähnt
zu werden.

Wie wenig in vielen Lehrbüchern die Begriffe Fiachcngleichheit

und Flä( heninhalt auseinandergehalten werden, wurde bereits angeführt.

Selbst in besseren Lehrbüchern findet man keine Definition von Flächcn-

gleichheit, sondern sie beginnen ohne weiteres mit dem Lehrsatze:

,,Pni allelogramme von gleichen Grundlinien und
Höhen .sind gleich."

Lelzteren Leiusalz ündet man nicht selten in lolgender Weise
ausgesprochen :

,.Parallclogramme von gleiclien Grundlinien und
gleichen Höhen haben gleichen Flächeninhalt.**

Mit diesem Lehrsatze beginnt in der Planimetrie von Heidt der
Abschnitt über Flächeninhalt, ohne dafs vorher der Begriff Flächen-
inhalt eingeführt wurde. Diese Fassung ist unserer Ansicht nach voll-

ständig zu verweilen: denn hier wird zu dem ersten Fehler noch ein

zweiler genmclil, indem das Woi t Flächeninhalt gebrauclil wird, bevor
man zu einem Flächennials gelangt ist.

Andere Verfasser wie Professor Hercher in Jena leiten dieses

Kapitel mit der folgenden Definition ein:

„Unter dem Flächeninhalte einer Figur versteht man die Grölke
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des von ihrem t'nifange eingeschlossenen Flächenraumes. T'm die

Gröfso eines Flächennuinies zu messen, bedarf es eines Flachenmafses

oder einer Flächeneinheit. Das Flüchenmals oder die Flächeneinheit

ist ein Quadrat u. s. f."

Eis leuchtet eioi da& in dieser Erklärung zu viel enthalten ist,

und zwai* alle Eudresultate, zu denen man in diesem Kapitel erst

gelangen will.

Auch die Delinilion: ,,Zwoi Figuren heifson einander gleich,

wenn sie gleichen Flächeninhalt haben" kann nicht gebilligt werden,

denn hier ist zur Definition der Flächengleichheit der Begriil" „Flächen-

inhalt** benOtzt, der erst aus dem ersteren gefolgert werden kann.

Selbst Heis-Eschweiter gibt keine scharfe Definition von dem Be-
griffe Flfu lientrleichheil, wenn er sagt: „Zwei geschlossene Figuren heifeen

an Inhalt j^Meich oder auch sclileciilwf'n' gleich, wenn der Flächonraum
innerhalb der Grenzen dei einen Figur eben so t^i-of^ ist als der inner-

halb der Grenzen der anderen. Ein Beispiel der Möglichkeit solcher

Gleichheit gibt jede Figur, die man durch veränderte Aneinander-
legung der Stöcke einer anderen Figur erhält/'

Hiozu werden zwei Zusätze gemacht, und erst der Zusatz 2 bringt

<lie funkle, welche bei der Definition der Fläehengleichheit mafsgebend
sind. Dieser Zusatz lautet: ,, Figuren sind auch gleich, wenn sie aus
kongruenten, aber verschieden geordneten Stücken bestellen.'*

Nach unserem Erachten kann das Kapitel über Flächenmessung
nicht anders beginnen als mit der folgenden Definition:

Zwei ebene Figuren sind flächengleich, wenn sie sieh
auf irgend eine Weise in eine algebraische Summe von
Teilen zerlegen lassen, die paarweise kongruent sind.

Flächengleichheit ist darnach auch eine Kongruenz, aber nicht

als Ganzes können die Figuren zur Deckung gebracht werden, sondern
nur ihre einzelnen Teile.

Demnach sind kongruente Dreiecke tlächengleich und ebenso alle

kongruenten Vielecke oder kongruente Figuren überhaupt, wenn sie

in einer Ebene liegen.

Thatsächlich werden ja in allen Lelirbfuhern die Beweise über
Flächengleichheit geradlitii'^' luHM enzter Figuren der Ebene so '^-'^^führt, dafs

man dieselben in paarweise kongruente Dreiecke oder Vielecke zerlegt.

Nur geht man dabei nicht, wie man es erwarten sollte, vom Dreiecke,

sondern vom Parallelogramme aus. Man könnte aber ebensogut auch
die sämtlichen hieher gehörigen Lehrsätze ableiten, wenn man mit

dem Lehrsalze beginnen würde:

Zwf'i Dreiecke sind f 1 äc h e n gle i c h , wenn sie gleiche
Grundlinien und gleiche Höhen haben.

Dals sieh solche Dreiecke in paarweise kongruente Dreiecke zer-

legen lassen, wurde zuerst von Gerwien im Journal von Grelle, Jahr-

gang 1833, gezeigt. Dieser Beweis scheint lange nicht so bekannt zu
sein, als er es verdient. Aus diesem Grunde möge er hier mitgeteilt

werden.



Beweis. AB ui.d A'B' seien die gleichen Seiten, CD imd CD

die gleichen Höhen. — Das Dreieck A'B'C' kann man üniner mit ^
Seite A B' so an das Drt ck ABC anl.^ren, dafs Punkt A' auf A unJ

B'aufB fri:'t. und dats C und C a'if verschiedenen Seiten ticrSSr^^

AH li' -^ n. '/a> \>\ man nan di>- Ge rade CC. so ergibt sich, dafe Dm-

eck (^i)!*^ koii..'r'1'.fjt C D E, also CE = CE ist.

Zieh! man EG parallel CA' und Ell parallel AG, so ist

Dreieck AEG kongruent EA'H,
Dreieck GGE kongruent EHG'.

Zieht man endlich EF parallel G'B' und EK parallel F6, so l#
^'^^^^^

Dreieck EBF kongruent WEX^ und
Dreieck GFE kongruent EKG'.

Lassen sich aber fifichengleiche Dreiecke in kongruente Dreiecke

zorlotrcn. so kanrj man alle flächeiT^'loichen n-Ecke und somit alf

lliV lif ri,.'l< i( hf Ii Vielecke von beliebiger Seitenzahl in kongruente Drei-

ecke z<tI<'V-'''"-

Will man nun von obiger Definition der Flächengleicbheit aus

den Lehrgang methodisch aufbauen, so müssen sich daran die 1^*

Sätze reihen, die aussagen, welche Figuren, und unter welchen

Bedingungen sie flfichengleich sind.

Ans (li<--('ji Sätzen geht dann weiter hervor, dafs alle Vielwi

sicli in Vicli'ckf von gp^'oboner Seitenzahl verwandeln la?sen. nntl '1^^^'

inshcNoml.T" alle Vielecke in Hechlecke vorwandelt werden könner^-

Nun la.s-en sich aber (Jiöf-on nur durch gloicharlij[:e messen: da m^n

aber ein Vieleck in ein anderes von gegebener Seitenzahl verwandeln

kann, so kann man jedes Vieleck durch irgend eines messen, das a;

Einheit aji^'enotnnien wird. Welches Vieleck am besten als Einiie«*

festznsel/.' ii ist. darüber belehrt uns der Satz:

..Die Flii. hen /.Weier Parallel ogramme, die einen Wink''

gemein - IUI li.itteti, verhalfen sich wie die P ro d n k 1 '1*

den WM n k e i e i n s c h 1 i e f & c n d e n S e i l e n", und der besondeif.

hieraus lulgt:

1
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,,Dio Flächen zweier Rechtecke verhalten sich wie
die Produkte zweier a n e i n a n d e rs t o fsen d e n Seiten."

Aus diesem Lehrsätze geht hervor, dafs man am zweckmäfsigsten

das Reiiiteck als Einheit für die Fläeheimiessung wählt und zwar
dasjenige, dessen Seiten der Längeneinheit gleich sind. Da nach dem
oben Gesagten alle Vielecke in Rechtecke verwandelt werden können,
so darr man auch alle Vielecke durch das als Einheit angenommene
Rechteck messen. Von nun an erst kann man von dem Flächen-

inhalte des Rechtecks. Parallelogra nmis, Dreiecks und Vielecks reden

und angeben, wie sich die Mai'szahl für den Flächeninhalt eines

Parallelogramins und Dreiecks durch das Produkt der Ha&zahlen von
Grandlinie und Höhe ausdrfickt

Bei der iMuführuiij^ des HegriHs Ähnlichkeit herrscht in den Lehr-

büchern niciil dieselbe Mannigialligkcil vor, wie beim Begriffe Flächen-
gleichheit, und namentlich begegnet man hier keinen so fehlerhaften

Definitionen wie dort. Itu gro&en und ganzen lassen sich die Er-

klärungen über Ähnlichkeit, die man in den gebräuchlichsten Lehr-

büchern vorfindet, in zwei (iruppen teilen. Zur Gruppe a) kann man
Definitionen /ähleu, die wie die folgenden lauten:

„Ähnlichkeit im geometrischen Sinne besteht in der Überein-

stimnmng der Gestalt zweier Figuren, ohne Rücksicht auf deren absolute

GrÖ&e, und zwei Figuren überhaupt B\ni ähnlich, wenn sie in allem,

was ihre Gestalt bestimmt, gänzlich übereinstimmen. Beim Dreiecke

insbesondere hängt die Gestalt von den Winkeln desselben und dem
Verhältnisse der Seiten ab. daher sind zwei Dreiecke ähnlich, wenn
die Winkel derselben paarweise gleich grols sind und jedes Paar
gleicher Winkel von propwtionierten Seiten eingeschlossen wird. Die
Möglichkeit solcher Dreiecke erhellt aus dem Satze:

..Parallellinien schneiden auf zweien nicht parallelen Geraden stets

ph)porlionierte Stücke zwischen sich ab/' [Heis-Eschweiter.]

„Die Übereinstimmung geometrischer Gebilde in der Grestalt

h<^irst Ähnlichkeit. Bei zwei geradlinigen ebenen Figuren findet die>

selbe statt, wenn je zwei entsprechende Winkel derselben, sowie die

Yi ilifilhiisse je zweier entsprechenden Seiten einander gleich sind. Zur
Almlii iikeil zweier Dreiecke ^'eliört also die Erfüllun^j; von sechs

BiMlin-uti^en. nämlich dreier Gleichuny;eu /.wiscln'U <len Winkeln und
dreier Gleichungen zwischen den Verhältnissen der Seiten. Dafs solche

Dreiecke möglich sind, folgt aus dem Satze:

Zieht man in einem Dreiecke zu einer Seite eine Parallele

u. s. f." [Heidt.]

„Fi^'iii .n heifsen einander ähnlich, wenn sie gleiche Form haben."
[Gallenkamp.J
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Zur Gruppe b) gehören Definitionen wie die folgenden:
.,Dreiecke sind ähnlich, wenn sie in den Winkeln und dem Ver-

h&Uuisse der entsprechenden Seiten übereiDstimmen/* [Lengauer.]

,,Z\vei Figuren hcif^en ähnlich, wenn die Seilen der einen Figur

sich verhallen wie die entspreclienden Seilen der anderen, und wenn
die entsprechenden Winlcel gleich mnd; von ähnlichen Figuren sagt

man, sie haben gleiche Gestalt." [Hercher, MQller-Zwerger.]

Die Delinilionoii in flruppo a) sind zu weit, ^^irid also zu ver-

werfen. Bei (Ion Dt'linit Ionen in Uruppe b) sieht da'^"'«ztMi der Schüler

nicht recht ein. auf welche Weise man zu ihnen ^'clau-t.

Wir »iud der Ansicht, dafs man das Kapitel über Ähnlichkeit

am besten mit der pi i ^iJeklivischen Lage zweier Gebilde beginnt, wie

im folgenden gezeigt werden soll.')

Trägt man auf den Strahlen des Strahlenbüschels S die Strecken
SA. SB, SC . . . und SA', SB', SC', . . . von S aus da.s eine Mal
nach derselben, das andere Mal nach entgegengesetzter Richtung so

ab, dals

SA : SA' SB : SB = SC : SC' = . .

.

ist, und verbindet in beliebiger Ordnung die Endpunkte der einen
Strecken und in derselben Ordnung die Endpunkte der anderen StredLen,
so erhält man zwei Vielecke ABC . . . und A'B'G' . . .

In diesen Vielecken ist AB parallel A'B', BC paralM n'C'u.s.f„
f.'rnor Winkel A A\ Winkel B B' u. s. f., endlich AB : A'ß' =
BC ; B C CD : C'O' = u. s. w.

') Dm Zeichiiuüg iHt der Kinluchlu-il lulber aar für Vierecke ausgefuJftrt
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Die Vielecke sliiimieii also in den enIsprechenden Winkeln und
in dem Verbältnisse der entsprechenden Seiten überein. Die Vielecke,

welche in der angegebenen Weise konstruiert werden, haben daher
folgende Eigenschaften:

I. entsprechende Winkel sind gleich,

II. das Verhfiltnis entsprechender Seiten ist gleich,

III. entsprechende Ecken liegen auf dem nämlichen Strahle eines

und desselben StrahtenbQschels.

Vielecke, welche die beiden ersten Eigenschallen besitzen, werden
ähnlich genannt, man sagt, sie haben dieselbe Gestalt. Erfüllen

ähnliche Figuren auch noch die dritte Bedingung, so werden sie ähn-
lich und ähnlich liegend (perspektivisch) genannt.

Perspektivische Vielecke besitzen also immer die Eigenschaft der
Ähnlichkeit. Bringt man dieselben aus der perspektivischen Lage
heraus, so behalten sie immer noch die Eif^onschan der Ähnlichkeit.

Umgekehrt lassen sich ähnliche Vielecke wieder in die perspektivische

Lage bringen, wie weiter unten bewiesen wird.

Zusatz I Ist Vieleck I ähnlich U und II kongruent III, so ist

auch I ähnlich III.

Zusatz IL Ist Vieleck I ähnlich II und II ähnlich III, so ist auch
Vieleck I ähnlich lU.

Definition. Vielecke sind ähnlich, wenn die ent-
sprochenden Winkel und die Verhältnisse der ent-
sprechenden Seiten gleich sind.

Lehrsatz. Ähnliche Vielecke lassen sich immer auf
zwei Arten in die perspektivische Lage bringen.^)

Bed. 1. Viereck ABGD ähnlich A'B'G'D'.

Bed. 2. Strahlenbuschel SA, SB, SC, SD beliebig gegeben.

Bed. 3. Aw Aw's A'B' auf AB beziehungsweise auf der Ver-

längerung von BA abgetragen.

Bed. 4. wb parallel SD schneidet SB hi b und
wb' parallel SD schneidet SB in b',

bc parallel b'c' parallel BC schneidet SC in c bezw. c',

cd parallel c'd' parallel CD schneidet SD in d i)ezw. d',

da parallel da' parallel DA schneidet SA in a bezw. a'.

Beh. Die Vierecke abcd und a'b'c'd' sind kongruent A'ß'G'D'

und mit dem Vierecke ABGD in perspektivischer I^age.

') Der Beweis soll hier nur für das Viereck durehgeföhrt werden.
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Sl) Sa : bA und ^^ornit sind die V[< ,vcke ABTn nnd

Snd avc'-r'^ den vii;:Ä^^^
Beweis, II. Teil. Viereck ABCD üluilich abcd (Bew 1 Tl

)

Jiereck ABCD ähnlic h A B C D' (Bed. I)

. , . „. Yt^reckA^'^^'^' ii''"J'ch abcd.
^

könVuen" inc'r
"""^'^'^ ^ ^ = ^ -ch

Beweis, III Teil. Viereck abed liegt nach Beweis I. Tl Der-sp.kl,v..ch zu VHMv.k ABCD und da Viereck abcd kongruenlaÄ
^ii^ Ähnlichen Vierecke ABGD und A'B'C'D'

™ de^^^ "^T"'^''''
Strahlenbüschel S: dasselbegut voll dem Vierecke abcd . Es ist also Viereck A'B'C'D' ml /ucivorsch.eder,e Arien mittels des gegebenen Sirahlenbüschels S erspeklivjsche Lage zu dem ihm Ähnlichen Vierecke ABCD gebracht

Dirs is( d. r all;:Pnieinsle Beweis dafür, dafs alle fdinlichen Figuren

^ei^e';n:^i:n";::i''v''''^ '^••"r'f""^-oeweise mu^^^en aul diesm zuiii.k-. nihil wordon. indem nrin dip

Sp':";i'::',,XtÄ'''"^'' --'^^^^^
A f'C^!h,.|h'n,"

'^'»P'?'^«'»« die Ihnliehk«» der Dreiecke ABC undAM ,ia nm .o wurrt,; n.,n ,las Dreieck ABC mit einem Dreiecke

und ABC bewiesen ist. Und in der Thal, vergleiclU man i,„i ,1„. .„,
Olteomom,.,, Almli, hkeilsbeweise die Oblichin fcwetee Är die V I hkeilssali« von Dreiecken, so erkennt man sofort die eben erwähnte
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Beweismethode wieder, nur w&hlt man dabei als Ähnlichkeitspunkt

nicht einen beliebigen Punkt der Ebene des Dreiecks ABC, sondern
einen Eckpunkt des letzteren, so dafs die Ähnlichkeitstrahlen mit den
Seiten des Dreiecks zusammenfallen.

Die perspektivische Lage ähnlicher Figuren bietet zugleich ein

Hilfemittel, um eine Reihe von Aufgaben in einfacher Weise zu lösen;

z. ß. einem Dreiecke ABC ein Quadrat, ein Paralleior.! nnm oder ein

Rochteck, das einem andoron ahnlich ist, oder eine Raule, von der

man einen Winkel kennt, eiii/.u/.eichnen. Bei der I/)^^lln<^ die.^er Auf-

gaben fai'st man einen Eckpunkt des Dreiecks als Ähtilichkeitspunkt

und die zwei Ton ihm ausgehenden Seiten als Ähnlichkeitsstrahleu

auf und zeichnet diesem Strablenbüschel ein Parallelogramm ein, das
dem gesuchten ähnlich ist.

Diese Einführung des Ähnlichkeitsbogrirtes gewrilirf ancli noch

den Vorteil, dafs man, ohne auf die Ähnlichkeit regeiin.ilVi^'Lf \ lel-

ecke von gleicher Seitenzahl zurückgreifen zu müssen, den Beweis
führen kann, dafe alle Kreise fthnlich sind. Man kann nfimlich von
zwei beliebigen Kreislinien einer Eberjc immer zeigen, daf^ sie in

perspeklivisclier Lage sind. M:i!i darf ja nur den Salz beweisen:

„Verbindet man die Endpunkte paralleler Radien zweier
Kreise, so schneiden die Verbindungsgeraden die Zentrale
im nämlichen Punkte'' und zwar

a) dafür, dafe die Radien einstimmig parallel laufen,

b) dafür, dafe die Radien entgegengesetzt parallel laufen.

Aus der j)ersppklivischen Lage zweier Kreislinien endlich schlielst

man auf die Ahnlichkeil aller Kreislinien.

Die Ähnlichkeit aller Kreislinien kann man aber auch in der

Weise zeigen, dafe man von zwei Kreislinien ausgeht, die den Mittel-

punkt gemeinsam haben. Zwei konzentrische Kreislinien können näm-
lich ebenso entstanden gedacht werden wie die Vierecke ABCD und
A'B'C/D' der Figur '.i; es sind also konzentrische Kreislinien ähnliche

und ähnlich liegende Figuren.

Aus der perspektivischen Lage zweier Kreislinien ergibt sich

femer sehr einfach und naturgemäß die Lösung der Aufgabe: „An
zwei Kreislinien die gemeinsamen Tangenten zu ziehen'*.

Wie sicli die Auffassung, dafs zwei Kreislinien einer Ebene immer
in perspektivischer Lage sind, zur Lösung von Konslruktionsaufgaben

verwenden läfst, soll zum Schlüsse noch an zwei Beispielen gezeigt

werden.
Aufgabe a. Es soll eine Kreislinie gezeichnet werden, die durch

den Punkt P geht und die zwei sich schneidenden Geraden SD und
SE berührt.

AutV'al)f' h. Es soll eine Kreislinie gezeichnet werden, deren

Mittelpunkt auf einer gegebenen Geraden SE liegt, und die durch den

Punkt P der Geraden SE geht und die Gerade SD berührt.

Lösung a. .Man konstruiert eine beliebige Kreislinie M, welche

die zwei sich schneidenden Geraden SD und ä£ berührt; dann kann
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man den Schnittp-ii kl S di i' zwei (ioraden als Älinlichkeitspiinkl dieser

und der gesuchleii Kreislinie aullassen. Zielit man daher von S ans

durch den gegebenen Punkt P einen Strahl, so ist derselbe eiu Ähn-
lichkeitsstrabl undl verbindet als solcher die Endpunkte paralleler
Radien der beiden Kreislinien. Ist A der

Srhnitlpunkt de? Alnilieiikeilsslrahlrs mit der Kreislinie so liegt

der MiUelpiinkt des gesuchten Krei.-;es auf einer Geraden, die durch
don Punkt P zu MA parallel gezogen ist, und aulserdem auf der

Halbierungsgeraden des Winkels, den die sich schneidenden Geraden
bilden.

Dil' Lr)>iin^' der Aul\;alie 'j'^slallet sich ähnlich. Man betrachtet
auch hier wieder den Sehnit(}>iiiikt S der beiden Geraden SD und
8K als Ahidichkeilspunkl der gesuchten Kreislinie und einer zweit« n,

deren Mittelpunkt M' auf S£ liegt, und die die Gerade SD in einem
boliebigcn Punkte ß' berührt.

Schneidet «liesi lh»' (ho (ierade SE im Punkte P', so darf man
nur zu der Seime 1' I! die {Jer.ide

rh' ntiil /.u BM die Gn.ele I;M {»aiallel ziehen, ura den Mittelpunkt
M der gesuchten Kreislinie zu erhalten.
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Bei dieser Oelegcnli- il soll auch noch darauf hingewiesen werden,
dafs nicht sclttTi bei Euklidischen Beweisen das Dualilatsprinzip an-

gewendet werden kann. Es gibt in der elcMiienlaren Geometrie eine

Reihe von Sätzen, die aus einander hervorgehen durch Vertauschung

von Punkt und Gerade in der Ebene. Dies vorausgesetzt, entspricht

dann die Gerade, die zwei Punkte verbindet, dem Sehnittpnnkte zweier
Geraden — der Strecke, die durch zwei Punkte bestimmt ist, der
Winkel, der von zwei sich schneidenden Geraden gebildet wird. Ferner

erkennt man. dafs für die Mille einer Strecke die Halbierungsgerade

des de^ Strecke entsprecliondcn Winkels zu setzen ist.

Den Punkten und <i( raden einer Ebene entsprechen im Räume
die durch einen Punkt gelegten Geraden und Ebenen, also dem Punkte
die Gerade, der Geraden die Ebene, dem Winkel zweier Geraden der

Flächenwinkel zweier Ebenen, dem Dreiecke das Dreikant.

Unter Rerücksichtigung der entsprechenden Gebilde lassen sich

ohne weiteres Beweise für den einen Lehrsatz auf den dualen Lehr-

satz übertragen. Dadurch hat man nicht selleu den Vorteil, dals man
sogenannte indirekte Beweise vermeiden kann.

Das Gesagte soU hier an zwei Beispielen erläutert werden. Duale
Sätze in dem angefahrten Sinne sind:

1. In jedem Dreiecke liegt der

t-M-öfseren von zwei Seiten der
grüisere Winkel gegenüber.

1'. In jedem Dreiecke lie^d dem
gröfseren von zwei Winkeln die

gröfeere Seite gegenüber.

Bed. Seite BG > AG.
Beb. Winkel BAG> ABC oder

Winkel a > ^.

Beweis. Trägt man auf der

gröfseren Seite GB von C aus die

kleinere CA ab, macht man also

GD = CA, so ist:

Winkel <y > /?.

Winkel J = rf,

Winkel (J, > ^
'

um so mehr also

Winkel « > i^.

2. Im Dreiecke liegt dem
größeren von zwei Winkeln die

grössere Seite gegenüber.

BlAUor t. d. OymuMiAlachalw. XXXVI. Jahig.

Bed. Winkel BAG > ABG.
Beh. BC > AG.

Beweis. Trägt man an AH im

Funkte A den kleineren Winkel

ABC an, maciit man also Winkel
BAD » ABD, so ist:

AD + DC > AG.
AD = BD

BD 4- DG > AG
oder

BC > AC.
2'. Im Dreikante ttogt dem

gröfsereti von zwei Flüchenwinkeln
der gröfsere Kanlenwinkel gegen-

über.
86

Digitized by Google



546 DieUch and Si«vert, Am dem Georaetrie-tJnterrichte.

Fig. JOa.

Fig. 10.

Bed. Winkel A > B.

Beb. BC > AG.

Beweis. Wir logen den Winkel

B so im Punkte A an der Seite

AB an, dafs der Schenkel BÄ auf

AB ftllt; dann liegt der zweite

Sclienkel im Winkelfelde BAC und

trifft Seite BC im Punkte D. In

dem Dreiecke ABD liegen ahor den

gleichen Winkeln gleiche Seilen

gegenüber, also

AD = BD.

In dem Dreiecke ACD ist ferner

AD + CD > AG,
A[)^BD
BC > AG.

Bed. Flärhenwiiikfl an Kantt^

SA > Flächenwinkei an Kante SB.

Beh. Winkel BSC > ASG.

Beweis. Wir legen den Flächen-

Winkel SB so an der Kanle SAm,

dafe die eine Schenkelebeno BSA

mit ASB zusammenfällt; dann liegt

die zweite Schenkelebene im

Winkelraume des FlüchenwinkeU

an Kante SA und trilR ciie Ebene

BG in der Geraden SD. In dem

Dreikante SABD liegen aber den

gleichen Flächenwinkeln gleiche

Kantenwinkol ^legenüber, also

Winkel ASD = BSD.

In dem Dreikante SACD ist ferner

Winkel ASD + CSD > ASC,

Winkel ASD = BSP

Winkel BSC > ÄSC.

Selbst wenn Lehrsätze nicht vollständig reziprok smd, sondern

nur die in ihnen ausgesprochenen Reiiauptungen. kann man doch üen

Brw.M< des einen Satzes nach demselben Priii/.ipe aul den anderen

übertragen, wie im folgenden Beispiele gezeigt werden soll.

Wenn zwei Dreiecke in zwei

Seilen öbereinstimraen, der von

diesen Seiten eingeschlossene

Winkel aber im ersten Dreiecke

gröfsor ist al> im zw^ilen, so ist

auch die dirx-ui Winkel gegen-

überliegende Seite hn ersten Drei-

ecke gröfser als im zweiten.

Wenn zwei Dreiecke in zwei

Seiten fibereinstimmen, dir Ail'.u-

Seile aber im ersten Di*Kck'^

gröfser ist als im zweiten, so ist

auch der der dritten Seite gegeu-

überliegende Winkel im ersten

Dreiecke grö&er als im zweiten.
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Bed. 1. AG = AG',
AB = AB'.

Bed. 2. Winkel A > A'.

Beh. BC > B'C.

Bed. 1. AC = A'C

,

AB = AB'.
Bed. 2. BC > B'C
Beh. Winkel A > A'.

Beweis. Das Diripck A'B'C kann man immer mit der Seite

A B' an das Dreieck ABC so anlegen, dafs I^nnkt A' auf A niid B'

auf ß fällt, und dafs C und C auf verschiedenen Seiten der Strecke

AB liegen.

Halbiert man dann den Winkel

CAC durch die Gerade AD, so mufs
wegen Bedingung 2) die Halbte-

rungsgerade in dem Winkelfelde

GAB verlaufen und daher die Gerade

BC im Punlcie D treffen. Nun ist

Dreieck AGD kongruent AG'D,
also CD = C D,

aber C D + BD > C'B'

GD -h BD > C'B oder
CB > C'B'.

Munclien und Bayreuth.

Verbindet man C und C, so

ist in dem Dreiecke GBC wogen
Bedingung 2) Winkel GG'B > C'GB.
Macht man nun den Winkel CC'D
= C'CB. so mnfs G'D im Winkel-
felde CC'B verlaufen, und daher
die ({erade CB im Pnnkte D (reffen;

aufserdem ist in dem Dreiecke CC'D
Seite CD gleich CD. Verbindet

man daher A und D, so ist

Dreieck ACT) kongruent ACT),
also Winkel GAD « G'AD
folglich

Winkel CAB > G AB oder

Winkel CAB > G'A'ß'.

Dietsch und Sievert

Über eine Wellenmaseliine.

l)ie elementaren Erscheinungen der transversalen und longitu-

dinalen Wellenbewegung lassen sich mit der Wellenmaschine von Mach
zeigen, welche sich durch sehr einfache Konstruktion auszeichnet.

Jedoch erfolgen bei diesem Apparate die Transversalschwingungen

nicht, wie es für den Demonstrationszweck wünschenswert erscheint,

in einer vertikalen, sondern in einer horizontalen FlAche, und der An-
trieb der schwingenden Kngehi eiloidert etwas umständliche Vor-

kehrungen. Das Bestreben, diese Mängel zu beseitigen, veranlafste
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mich zur Konstruktion einer Wellenmaschine, deren Herstellang ich

im Folgenden diuiegen möchlo.

All:.- Holzsläben von :]X3 (jcm Querschnitt wird ein rechteckiger

Kähmen Fig. 1 AA von 150 cm Länpt» und 40 cm Höhe angefertigt,

der mittels zweier an der unltrcn Längsseile angeschraubter Eisen-

föfee BB vertikal auf einen Tisch gestellt werden kann. Dieser Rahmen
wird mit zwei 1 cm dicken Holztateln G und D so ausgefüllt, dafs

zwischen denselben oino 10 cm breite OfTnung (in der Zoiclmung ist

diese der Deutlichkeit halber breiter angenommen) bloibl. Die Tafeln

werden mittels schmaler, in der Zeichnung nicht angegebener Leisten an
der Innenseite des Rahmens so angebracht, dafs die Tafel C bis zur

Vorderselte des Rahmens, die Tafel D dagegen bis zur Ruckseite reicht.

Nahe dem unteren Rande der Tafel D werden in diese in gleichen

Abständen 25 Häkchen E (in der Zeichnung sind nur 10 angegeiien)

eingeschraubt, an wichen mittels Fäden ebensoviole Slftbe F aus

30 cm langen und 3 mm dicken Drähten in halber Höhe des Rahmens
aufgehängt werden. Zum Anknüpfen der Fftden ist an jeden Stab
in dessen Mitte ein kleiner Ring 6 gelötet. An jedem Stabende be-

findet sich eine Bleikugel von 15 nmi Durchmesser. Da der Schwer-
punkt jrTles SI;iIm s mit seinen Kugeln unter dessen Anfhängepunkt zu

liegen kiinnnl. so müssen die Stäbe wiigrecht hängen. Dieselben werden
hierauf an zwei Gummischnüren HH befestigt, die in halber Höhe
des Rahmens an der Vorder- bezw. Rfickseite desselben anzubringen

sind. Mann kann zu diesem Zwecke übersponnene Gummischnüre
von 3 mm Dicke verwenden, welche in Posamentiergeschäften erhält-

lich sind. Die Enden der Schnüre werden mittels zwei an den kurzen

Seiten des Rahmens angeschraubter und durch ausziehbare Stifte 1

gehaltener, je 12 cm langer Eisenbänder K R befestigt und die Schnüre
ziemlieh straff gespannt.

Die Verbindung der Gummischnöre mit den Stäben geschieht

entweder mittels schraubenförmig gewundener Drähte (Fig. 2i oder

mittels Klenmischrauben iFig. 3) und zwar so, dafs die Stäbe in der

Ruhelage .senkrecht zur Fiäclie des Rahmens stellen, wobei die Kugeln
sich in gleichen Abständen und in zwei Reihen, die eine vor, die

andere hinter dem Rahmen, befinden. Die ersteren Kugeln werden
weifs. der ganze Apparat im übrigen aber schwarz angestrichen, da
nur die Bewegung dieser Kugeln b(H)haehtet werden soll. Aus eben

diesem Grunde ist auch die ÜÜnung zwischen den Tafeln mit einem
schwarzen Tuchstreifen (in der Zeichnung weggelassen) zu schliefsen,

welcher an der oberen Tafel zu befestigen und zum Durchstecken der

Stäbe luit wagrechlen Schlitzen zu versehen ist.

Des leichteren Transportes halber können die Stäbe mit den
Kugeln in den Rahmen gebracht werden. tJni dies zu erm()glichen,

sind die Bänder KK nach Herausnahme der Stifte i zu drehen, so

daCs die Gummischnure sich an den Rahmen anlegen ; dabei kommen
die Kugeln an die Füllung des Rahmens zu liegen und können in

dieser Stellung mittels eines Drahtes L gehalten werden, welcher in

Ringschrauben eingehängt wird, die im Rahmen befestigt sind. Auch

Uiyiiiz.cü Oy
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die an dem untern Teile des Raliraens befesliglen Füfse lassen sich

um ihre Befestigungsschrauben drehen, so da& • der ganze Apparat
flach zusammenlegbar ist.

Mit dem Apparate lassen sich fortschreitende und stehende
Transversal- und Longitudinahvellen demonstrieren. Der Antrieb er-

folgt in der Weise, dafs man die an einem Endo einer Ki!f»elreihe

befindliche Kugel auf- und abwärts oder nacli links und rechts führt.

Lfilst man die erste Kugel nur eine Schwingung ausführen, so läuft

die bi^urch erzeugte Welle durch die ganze Reihe und wird an dem
anderen Ende reflektiert. Bei einer Transversahvelle läfst sich mehrmals
die Retlexion an den beiden Enden beobachten. Werden mit der ersten

Kugel forti,'eselzt Schwingungen aus^n fiihrt. so entstehen durch Refltrcion

stehende Wellen, deren Lünge je nach der Schwingungszahi gröfser

oder kleiner wird.

München. R. Penkmayer.

sin (« 4 p'j = sin « cos,'^ ± cos u sin ß
u. cos (« + ß) = cos a cosß T sin a sin ß.

Jüngere Kollegen werden mir vielleicht Dank wissen, wenn ich

den Weg mitteile, auf welchem meine Schüler ilie Gültigkeit der obigen

wichtigen (irundformeln der Goniometrie für beliebig zwischen 0^ und
360" ausgedehnte Winkel a und ß erfahren. Indem die Darbietung

die Fassungslcrafl der Schüler nicht übersteigt, verlohnt es sich auch,

dieselben den Weg zu führen.

I. Wie die pythagoreische Gleichung (
- = a'+h* durch Division mit

c^ die goniometrische Umformung zu 1 — sin'^rt4-c"os*a= sin-/'/-|-cos^,t^

gewinnen läfst, so verhält es sicli aneh mit der ptolemäisehen Gleichung

ef^ac + bd. wenn f oder a ein Durchmesser ist und durch f'' bez. a*

dividiert wird. Ist f Durclunesser und also Projizierte in zwei verschie-

denen Projektionsdreiecken« so erhält man, die Winkel eines jeden an
dem nämlichen Endpunkt von f ausw&hlend und mit und Xj bezeich-

nend, sin (y ,
4- X|) — sin^j cosx, +cos^r

,
sinxi » wählt man aber

Winkel ^/^ und Xa an verschiedenen Endpunkten, so erhalt man
cos i<f

— Xj) = cos^a C0SX2 l- sinf/^ sinXj. Ist andererseits a Durch-
messer, so erhält man, cnlsprechLnd verfahrend, sin (^3

—

x») ~ siny-j

cos X3 — cos^a sin Xa und cosfy^-fx*) ='Cos9^4 cosx* — 8iny4 cosx«.

In jedem der Fälle sind die Winkel und x lediglich spitz. Obige
Formeln gelten damit vorerst nur für spitze Winkel; ihre Summe
liegt beliebig zwischen 0" und 180".

^^

II. Sind «. ß und spitze Winkel, so gilt wegen I.

sin (« -|- <J) cos {ß — 6) -\- cos (« -f- sin (pf — rf)

= (sin u cos () -f- cos « sin (cos ß cos ä -j- sin ß sin d)

+ (cosa coßS— sina sin rf) (sin^ cgs<^ — cosß sin S)

s sin a cos cos'^ 4- cos a cos j9 sin cos ^ h sin a sin ß sin i cos S

+ cosa sin/^sin'^ + cos« s'mß cos*^ — sin« siti;-? sin«^ cos<f

— cos« cosß sind cos J -f- sin a cos/!^ sin'-' ä
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=e sin a cos ß (cos*<f -|- sin*(J) + cos a s'mß (sm^d -J- cos*^)

» sina cos/j 4~ cos** -^i" ß sin (« 4- ,i) oder a -f = u.

also a ß= a' gesetzt,

sin «' cos ß' -j- cos a' sin ß' — sin («' -j- ß ).

Entsprechend folgt: cos («' ß) = cos a eosß' — sinff'an/T.

a' 4- ß' liegl immer noch zwischen 0^ und 180**, aber die Einschrftnkong

ist gefallen, dafs jeder einzelne Winkel spitz ist ; der eine kann auch

stumpf sein. Die FDiineln für die Grundfunktionen (sin. cosi gelten

damit für jede zwei Winkel eines Dreiecks. Aber man braucht sich

damit nicht zu hognücren.

III. W^ird die Aulblellung «'
-f /S' < 180" so verstanden, dafe so-

wohl a als ß' kleiner als 180« ist, so kann man 180« -«" bez

180*» — f?" für a und ß' verwenden; man hat dann 180*<«" +

i9"<360*», ferner

sin («"
-f-

ß") — .sin«" cos,"^" + cosa" sin ß" und

cos \a" -f ß") ^ cos n" cos ß" — sin «" sin/?"; endlich, einen Hiltswinktii'

entsprechend wie bei II., benützl,

8m(« ß ) = 8mo cosiJ -fcosa sm/T und
COS (a +/? ) — cosa cosi? — sm« sin^ .

Damit gellen die Formeln för die Grund funk Honen von d^r

Summe zweier Winkel bis zum Hetrag von 360^ für die Sumine.

gleichviel wie grofs der einzelne Winkel ist

IV. Wird «"
-f 360*» so verstanden, dals sowohl <£ al>

kleiner ak 360» ist. so kann man 360«- a""== o'" und 300*»-^= <^

setzen; man hat dann 360« < /?""< 720« etc. Die tm

Formeln gelten damit für jede zwei WinkeU
V. In sin Kt -f ß) — sin « eos,^ -}- cos n sin ß. welches also f''ir ^

liebige Winkel gilt. « durch 300° — n und ß durch ß' ersetzt, erlwl'

man T sin i«' — /) = T sin «' cos / ± cos«' sirip'', analog erhält man

cos (ö' — ß') = cosa' cos/ -f sin «'
sini:^'. Damit ist die allgemeine

Gültigkeit aller vier Formeln ausreichend erwiesen.

Bamberg. Mo r off.
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Rezensionen.

Dr. G eorg Kerschenstcinor: Betrac htungen zur Theorie

des Lehrplanes. Mönchen. C. Gerber. 1899. XII und 211 Seiten.

Es ist zwar seit manchem Jalir in unseren Kreisen das Ansehen
der tlieort'lisclien Didakliic ije.sliegon, Ix^sonders soit der folgenreichen

Inslruktionsreiae , die einige unserer bewälu'testen Schulmänner in

autobayenschen Staaten unternommen haben und deren Wirkungen
sich schon da und dort deutlich beobachten lassen.

Aber norh eine andere Reise wäre vielleicht ebenso nützlich,

wenn auch nicht gerade für erfahrene Schulmänner, so doch für noch
unerfahrene, eine Heise durch die Voiicsschule. Wir sind freiiicii alle

einmal durch die Volksschule gegangen und zweifellos alle mit recht

gro&er Lust und viel Aufmerksamkeit — sonst wären wir sicher keine

Lehrer geworden — aber alle^^ haben wir damals, so klug wir sicher

zu jenor Zeit schon waren, doch nicht bemerkt. V'iolleicht gerade das

Feinere ist uns damals nicht recht zu IJcwufstsein gekommen, das

Wie?, die Lehrkunsl, während wir das Was?, den Lehrstoff, treu mit

ins Leben genommen haben. Ja mich dünkt, gerade je feiner die

Form des Lehrens war, um so weniger sind wir ihrer bewufet ge-

worden. Wo dagegen die Didaktik sich in etwas gröberen Formen
bethütigte, wo sie sich uns unangenehm fühlbar machte, da ist sie

uns meist im Gedüciitnis geblieben. So haben wir denn die feinere

Form vergessen, wir Undankbaren ! Und könnten sie jetzt selbst oft so

gut brauchen. Machen wir doch wieder einmal einen Gang durch die Volks-

schule und sei es auch nur in Gedanken ! Es läfst sich mancherlei
(lal)ci lernen, besonders wenn uns ein so fioundlichci- und so erfahrener

Führer begleitet, wie Schulrat Kerschensteiner. Lassen wir ihm
das Wort!

Der Lehrstoff in Geschichte, Naturkunde ond Geographie hatte

in den Munchener Volksschulen wiederholt Klagen wegen tfberforderung

eranlafst, und zwar sowohl wegen seines TTmfanges als auch wegen
seiner Gliederung und Verteilung nacli drei bis vier konzentrischen

Kreisen. Das gab dem Verf. den Anstois zu einer gründlichen Um-
gestaltung, wubui ihm Pestalozzis (Jedanke vorschwebte: „Die Grund-
sätze alles Unterrichtes müssen von der unwandelbaren Urform der
menschlichen Geislesentwicklun;^' abstrahiert werden" (Wie Gertrud
ihre Kinder erzieht). Aber diese Umformung des Lehrstoffes verlangt

eine theoretische Begründung. Dieser dient der erste Abschnitt; All-
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gemeine Betrachtungen. Sie sind es, die vor allem unser Interesse in

Ansprucli nehmen Denn was hier in Bezug auf die Volksschule er-

örtert wird, das ^'ilt mulatis mutandis auch für die Mittelschulen.

Die Lehrplanfiage, die Frage, wie wird der gesamte Bildungs-

stoff, den dio Schule zu übermittohi !iat. zidbewiifst und organisch

aufgebaut, /.ertüllt in nicht welliger als sechs l'iileilVagen, 1 ) nach der
notwendigen und hinreichenden Zahl der Unterrichtsfächer, 2) nach
deren Gewicht, d. h. nach ihrer Bedeutung für den Gesamtunterricht

und dem ihnen zufallenden Slundenmafs, 3) nach ihrer räumlichen
und zeitlichen Anordnun«^'. 1) nach der Auswalil des Lehrstofles inner-

halb der einzelnen Utilen ielilsläeher. 5i nach der Gliederung dieses

ausgewählten Stoü'es und endlich tii nach der wechselseitigen Ver-

knüpfung der Fächer und der Stotfgruppen. Diese sechs Punkte kommen
aber nicht sowohl bei den Fachschulen, als vielmehr bei den all-

gemeinen Bildungsansl alten, der Volksschule und dem humanistischen
Gymnasium, in Betracht. Thiersch hat für seine Zeil im Lehr-

plan vom 8. Februar 1820 diese Auf^'-abe j,'iricklich gelöst. Ja Mäimer
wie P au Isen und Will mann linden in diesem Lehrplau die voll-

kommenste Lösung des Problems. Indes haben die Zeiten sich doch
geändert um] die Naturkunde hat sich allmählich ein Recht erworben,
auch in den Gymnasiallehrplan eingegliedert zu werden, nur. betont

der Verf., nicht so, wie es bis jetzt geschehen ist. bides .Solanion

miseris socios liabuisse malorum, kann das Gymnasium denken. Denn
der Verf. verrät uns mit der ihm eigenen Ehrlichkeit, dafs auch in

der Volksschule, die doch schon auf eine Iftngere Erfahrung im natur-

geschichtlichcn Unterrichte zurücksieht, diese Frage noch keineswegs
befriedigend gelöst ist.

Vier Bedingungen nun sind es, von denen die Lösung abhängt:
l ) das Bildun^'siiieal der Zeitperiode, das selbst verstündlich nicht kunslanl

ist, 2) gewisse psychologische Grundsätze, deren Erkenntnis wenigstens

vorläufig noch nicht abgeschlossen ist, 3) die Orts- und Landesschul-
Verhältnisse, 4) die pers(3niichen Bedingungen des Autors des Lehr-
planes, welch letztere Rein auszuschliefsen viMriu'int, wenn er die

Lehrplankonslruktion einem ganzen Kollegium libcrwcist. als ob er nie

etwas gchrnt häflc von den vielen Köchen, die den Brei versalzen I

Da sitnitiirlie Bediiiirimgen V^iriaiiten sind oder wenigstens selijsl

wieder von Varianten abhängen, so kann der Lehrplan natürlich keine

Konstante sein; es kann keinen für alle Zeiten giltigen Lehrplau geben.

Die wichtigste dieser variablen Bedingungen ist begreiflicher Weise
das Bildungsideal. Seine Geschichte ist im Grunde die Geschichte der
Pädagogik. Das las.sen sehoti <li kurzen Auslührungen des Verf. hin-

reichend erkeruieii. Besonders dankbar aber dürfen wir ilmi sein

für di(» ein;_'eliende Würdigung des vorzügliclien Kurplalz-bayeri.schen

Volksscliullehrplaues vom Jahre 1803, der mit grolisem Ge.schick die

in unseren Tagen noch immer so beliebte Überschätzung des Wissens
vermeidet und die Gleichberechtigung auch des Wollens und des

Rönnens betont.
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Bei Besprechung der Ürts- und Landesschulverhältnisse zeigt K.

an den Zilligschen Lohrplanvorsrhlägen für die Volksschule, einem

Muslerslück der Rein -Zill er sehen Konzentrationssucht, wie man
nicht konzentrieren soll und umgekehrt, wie man beim Konzentrieren

den lokalen Verhältnissen Rechnung tragen kann, überhaupt wie man
die lokalen Eigentümlichkeiten für (in Unterricht verwerten kann.

Es thut einem ordentlich wohl, statt ih'v liindläufigen Schnblonisiererei,

welche sich neben der so beliebten Forderung' des Individualisierens

höchst sonderbar ausnimmt, einmal das zweifellüs gesunde Prinzip

der Individualisierung auch auf den ganzen Lehrplan angewendet zu

sehen. Aber ob es viel Aussicht auf ernstliche Annahme hat? Kaum;
dann wAre die Kontrolle nicht mehr so leicht und Fachaufsicht wftre

durchweg von nöton.

Die Erkenntnis und Würdigung der psyehologischen Grundlage,

eine weitere Grundvoraussetzung für einen gesunden Lehrplan, ist ge-

geben in vier Hauptpunkten: 1) in der Lehre vom Interesse, das sich

einer nicht durch : verfrühte Theorie getrübten Beobachtung
freilich etwas anders darstellt, als Hein glaubt, und durcli den

Schematismus der konzentrisclien Kreise seliwerluh frisch erhallen,

geschweige denn, wie Her hart und auch Kein fordern, gesteigert

wird, dann 2) in der Lehre von den Entwickelungsstafen des Kindes,

die indes die Geltung des biologischen Grundgesetzes vom Paratlelismus
der Phyk^nese und der Ontogenese gegenüber übertrie})f'iien Sp^u-
ialionen etwas einschränken rmifs. 'S) in der Erkenntnis des l^rinzipes

der Ökonomie des Denkens, das von Mach formuliert, von Avenarins
allseitig durchgeführt und in der scharfsinnigen Darstellung der Psycho-

logie als Erfabruiigs Wissenschaft von Cornelius neuerdings wieder
gewiudigt worden ist, und endlich 4) in der Willenserziehung durch
den Unterricht, die nicht nur durch den Inhalt des Unterrichtes sich

vollzieh!, wie manche Verehrer der ,,GesitinungsstotTe" glauben, sondern

auch bei Gelegenheit des Lernens und des Verwertens des Gelernten.

Den Kernpunkt des Buches aber bildet der HI. Abschnitt : Die Stoß*-

gruppierung und die Sfoffgliederung. Erfreulich berührt hier zunächst,

dafe der Verf. keineswegs eine Sto^liederung anstrebt, welche, indem
sie Stunde für Stutide das Lclirjiensum vorsehreibt, dem Lehrer wie

eine Fessel jegliche Hewegungsl'reilieil raubt. Er denkt sich viehiielir

diese Angaben mehr als eine wohlgemeinte Disposition der Zeilauf-

gaben, denn als eine allwegbindende Vorschrift. Alsdann werden die

Forderungen, denen ein methodisch richtiger Lehrplan llechnung tragen

muCs, entwickelt. Die erste Forderung ist die der Klarheit, d. h. die

Zusammenfassung der Ein/.elvorstellungen zu natnrgemafs zusammen-
gehörigen Reihen oder (Jruppen. Die nächste Forderung, die der

Übersichtlichkeit, verlangt Einordnung der zusammengeschlossenen Voi -

stellungsgruppen unter gröfsere, das Ganze beherrschende Ziele; so

wftre z. ß. für Geschichte das letzte Ziel des Unterrichtes die AVert-

.schätzung unseres heufigon. gesaroten, deutschen Vaterlandes und seiner

gegenwärtigen Ei n ric 1 1 tu ngen.

Die dritte Forderung ist die der Wiederholung, welciie sich von
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selbst ergibt, indem die späteren Glieder des Unterrichtsstoffes auf
fniliere stets zurückführon, d. i. immanente Wiederholung im Gegensatze
zu der beliebteren, äufserlithcn sog. mechanischen Wiederholung.

Endlich ist gefordert eine naturgenuifse Verknüpfung der einzelnen

Stoffgebiete unter einander, wie sie der Unterricht ungezwungen von
selbst darbietet, die sog. Konzentration. „Naturgemäfs** sagen wir im
Gegensalz zu der widernatürlichen Zusammenzerrung, wie sie manche
Melhodenreiter üben. Man betrachte nur die Reformvorschläge des
Liniinger '.Seniinardirektors Königbauer! Schlagwörter haben über-

haupt das Unglück, dafs mit ihnen allerlei Unfug getrieben wird, da
sich zu ihnen jeder seine eigene Definition macht oder — gar keine.

So erging es der „Konzentration", so erging es erst recht den ,.Kon-

zenlrischen Kreisen". Zu welch merkwürdigen Sloffzerreifsungen die

mechanische Durchführung eines an sich werlvollen Gedankens führen

kann, möge man in Ke rsc heust ei ners Buch selbst nachlesen.

Besonders interessant ist die Auseinandersetzung des Verf. mit den
Z i 1 1 e r-Re i n sehen Vorschlägen der schon erwähnten ,. Erziehungs-

schule", welche den ..Gesinnungsstollen", der profanen biblischen und
kirchlichen Geschichte, den .Mittelpunkt einräumt und sie bestimmend
sein läfst für Auswahl und Gruppierung der übrigen Lehrstoffe. Dieser

„Konzentration" ist in dem viel genannten Würzburger Lehrer Zill ig

ein allzu eifriger Vorkämpfer erstanden. — An diese Auseinandersetzung
schliefst sich eine nicht minder beachtenswerte mit den Vertretern

der sog. Lebensgemeinschaften" von Junge angefangen bis zu Parl-
heis und Probst, die in überraschender Verkennung des natürlichen

Erkenntnisganges das, was Möbius am Ende seiner nalurwissen-

schaftlichen Vorlesungen als zusammenfassenden Überblick gegeben hat,

an den Anfang stclllcn als Einfühnnig! Diese offensichlige V^erkehrf-

heit wird natürlich nicht aufgehoben, wenn gelegentlich 3:2 Seiten voll

Bestellungen und Empfehlungen l)eigedruckt sind. Derartige läppische

Reklame scheint übrigens bei den Lesern eine recht sonderbare Urleils-

fähigkt'il vorauszusetzen und, wie der auffallend rasche Abgang dieser

methodischen Lehrbücher" zeigt, leider nicht ohne Berechtigung.

Der zweite Ilauplabschnitl bringt nur Erläuterungen zum Lehr-
plan cler Wellkuude für die oberen Volksschulklassen. Der erste

Paragraph, welcher von dem Bildungswerle der Weltkunde handelt,

ist auch für unsere Leser von Interesse. Er beginnt mit einer

Würdigung des Lehrplanes für bayer. Volk.sschulen vom Jahre 1804,

dem Instniklioniru für di(; Lehrer beigegeben sind, die uns noch heute

Vorbild sein können. Diese Instruktionen verraten eine bewunderns-
werte Höhe des Standpunktes und alnien denselben edlen Geist, der

uns Pestalozzis Gedankenkreis so wohlthuend macht. In der päda-
gogischen Theorie der letzten Jahrzehnte ist freilich der sittliche

Bildungszweck nihnählich diMarf in den Vordergrund getreten, dafs

tlie intellektui'lk' Bildung darunter zu kurz käme, w'enn die Theorie

zur Praxis würde. Der (Jegensatz der .Erziehungsschulc* zur „Lern-
schule" ist bezeichnend genug. Die ..Gesinnungsstoffe" gelten als das

Einzige, was sittliche Bildung ermöglicht, und so wird sehr folgerichtig
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der sog. formale Untenrieht in Sprache und Rechnen nach Krftften

zurflckgedrftngt. Schade nur, dafe man im Leben noch immer ordent-

lich Rechnen und Schreiben braucht und mit der Gesinnungstüchligkeit

allein niclil uirhr rocht auskommt ! Aber jranz abgesehen von dieser

brutalen Thatsache. b('<rt'li<Mi die Fanatiker der Erziehungsschule''

zwei bedenkliclie Irrtümer. Fürs erste ist es absolut unrichtig, dafs

lediglich diese „Gesinnungssloffe" sittlich bildend wirken, der sog.

formale Unterricht aber nicht. Darauf wurde oben schon hingewiesen.

Mehr psychologische Beobachtung und weniger pädagogische Phrnso
könnten dies jedem zeigen. Dann ist es ein zw - itor schwerer Irrtum,

zu glauben, dals vornehmlich durch Unterrichten eine wirkliche praktisch

wertvolle sittliche Bildung herbeigeführt wurde. Gefühlsduselei vielleicht;

die lädst sich möglicher Weise erreichen, at)er nie und nimmer ein

'Sittlicher Charakter, eine für das Leben tüchtige Persönlichkeil.

Sokrates glaublc no( Ii, dafs die Tugend lehrbar sei. Das war
ein Irrtum: aber Sokrates war auch einer der allenM--:liM). die darülter

Retlexionen anstellten. Indes sciion Aristoteles erkannte den Fehler.

Heute nach über 2000 Jahren sollten doch alle, die über Erziehung
schreiben, Ober jenen Sokratischen Irrtum hinaus sein. Und wären
sie nicht durch eigene Beobachtung dazu gebratht worden, so hritle

ihnen doch wenigstens Pestalozzi die Au'.rf'ii öfrtieii kümioii. d"-:sen

Gedanken neuerdings in Natorp einen Interpreten gefunden haben,

der weit über das Niveau der üblichen Pestalozzi -Apostel hinausragt.

Diesen Grundirrtum wieder einmal gründlich beleuchtet zu haben, ist

das Hauptverdienst des zweiten Abschnittes in Kerschensteinera
Buch.

Die übrigen, an sich keineswegs unwichtigen, aber unseren

Lesern ferner liegenden Ausführungen enthalten spezielle Erläuterungen

zum Volksscbulunterricht. Dalk nicht auch wir daraus für den Unter-
rieht in Geographie, Geschichte und Naturkunde lernen könnten, soll

damit keineswegs gesagt sein. Nur von einem eingehenden Bericht

kann hier abgesehen werden.

Ich stehe am Fiule. Meine Besprechung ist länger geworden als

es meine Gewohnheit ist. Aber ich glaubte diese Ausnahme dem
Buche wohl zu schulden, das Pestalozzis Grundgedanken glücklich

verbindet mit den Ei^bnissen der neueren Psychologie und mit den
Forderungen unseres mndernen Lebens. Möge der Same, den es so

reichlich ausstreut, einen guten Boden finden und zu schöner Frucht
sich entfalten I

Theodor Siebs, Deutsche Bühnenaussprache. Ergeb-

nisse der Beratungen zur ausgleichmiden R^elung der deutschen

Bühnenaussprache, die vom 14. bis 16. April 1898 im Apollosaale des

Königlichen Schauspielhauses zu Berlin stattgefunden haben. Berlin,

Köhl, Leipzig, Albert Kahn 1898. 96 S. M. 2.

München.
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Die im cnisten Drama übliche Bühnonausspraclie iillogto im
allgemeinen sclion lange als Norm für die deutsche Aussprache zu

geilen, aber sie war weit entfernt, sich unbedingter, allsmtiger An-
erkennung zu erfreuen, einmal, weil sie nicht im deutschen Sprach-
gebiete durchaus dieselbe war. und dann, weil sie vom wissenschaft-

lich' ii Standpunkt betrachtet niclit in jeder Beziehung zu bilhgen war.

Von den Bniinenleitungen wurde die Versdiiedenheit der Aussprache

oft schwer empfunden und manchmal in Ireihändiger, aber nicht innner

glücklicher Weise beseitigt. Die BOhne durfte der Wissenschaft nicht

enlraten. Die Wortführer der Wissenschaft waren aber auch nicht

einig in ihren Forderungen. Der eine wollte diese, der andere jene

durrli den Gebrauch oder durch die Schreibun<]; berechtigte Eigen-

tümlichkeit bewahrt wissen. Eine endgillige Regelung der Frage war
dringend zu wünsctien. Da unterzog sich Professor Siebs, durcli seine

wissenschaftliche Stellung wie durch seine an verschiedenen Bühnen
gesammelten Erfahrungen in hervorragendem Mafee dazu berufen, der

höchst dankenswerten .Mühe, zwischen Wissensehatl und Praxis zu

vorniitteln , das zu behandelmle Material vorzubereiten und beide

Faktoren zu gemeinsamer Arbeit an der Ausgleichung der Unter-

schiede zu vereinigen. Nachdem sowohl der deutsche Bühnenverein
als die germanistische Sektion der Dresdener Philologenversammlung
ihre Bereitwilligkeit zu gemeinsehaftlicher L(')sung der Aufgabe erklärt

hatten, trat eine aus drei Verlr- tcrn de- d' nfschen Bühnenvereins
((^raf ITocldHM'g-Berlin. Frhr. v. Lcrirbur - Schwerin, Dr. Tempeltey-
Koburgj und drei Vertretern der Wissenschaft (den Universiläts-

professoren Sievers-Leipzig, Luick-Graz, Siebs-Greifswald) bestehende
Kommission zusammen und beriet über das von Prof. Siebs aus-

gearbeitete Programm. Die Professoren Scemüller- Innsbruck und
Victor - Marl)in-g hatten ihre Urteile und Vorscidäge schriftlich ein-

gesandt. Die Ergebnisse dieser Beratung hat Prof. Siebs im Namen
der Kommission in obiger Schrift niedergelegt. Vorangeschickt sind

die Vorträge über die Bedeutung der Phonetik ftir die Schulung der
Aussprache von Prof. Sievers, und über die allgemeinen Orundlagen
und Ziele der Arbeiten vom Verfasser. Den Scldufs bildet ein Ver-

zeichnis der in der Schrift vorkommenden Wörter. (Ein vollständiges

Ausspra» iie-Wörterbucli ist in Aussicht gestellt; wenn in diesem statt

der diakritischen Zeichen, deren sich der Verf. bedient, und die für

Ausländer, namentlich Franzosen, manches Mitisliche haben dürften,

das Lautsystem der Association Phonetiquo zur Anwendung kftme,

würde das Buch an Brauchbarkeit unzweifelhaft gewinnen).

Im Ilinblli k ;uif die Wichli^^keit der Sache und das Interesse,

das sie zu erregen geeignet ist, dürfte es angezeigt erscheinen, die

Grundsätze zu skizzieren, die dem Verf. zur Richtschnur dienten und
die Zustiuunung der Kommission erhielten. Es sind im wesentlichen

tülgende : keine Umbildung der Bühnenaussprache, sondern Feststellung

ihres (iebrancties und Aus^deichung etwaiger Unterschiede; nur der

thalsüchlichi» liebrauch an der Bühne ist mafsgebend, niclit die

Schreibung, nicht die Tiieorie; nur die ruliige, vcrstandesmälsige Rede
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ist zu berücksichtigen, nicht die der verschiedenen Affektslufen, die

berechtjfrt ist, insofern sie sich von Ausschreitungen frei half ; die

Reime der Dichter können nirhl als Mafsstab gelten
,

ebensowenig

kann es die Aussprache des Gesanges; liochdeutsche Sprachtürnien

werden ausgesprochen mit den einfachen niederdeutschen Lautwerten,

aber keine Einmischung von Dialektformen, also toll, nicht doli,
haspeln, nicht haschpeln. ist, nicht ischt; dagegen anlatilen-

des st, sp seht, schp d. h. nicht mit niedoi-doutschen Lautwerten,

weil es niciil einfaclie Laute, sondern Laut Verbindungen sind. (Für

uns Süddeutsche bedeutet dieser Grundsatz aufserdem ünlersclieidung

der stimmhaften und stimmlosen Konsonanten). Wo man mit diesem
lel/.tern Grundsatze nicht auskommt, wird zu der — wenn auch niifs-

lichen — geographischen Entsciieidtmg gegritTen. Das deutsche Sprach-

gebiet zerfällt nämlich in drei grofse Grup])on: die nieder-, niittol-

und oberdeutsche; in strittigen Fällen soll nun die Form, die von

zweien dieser Gruppen bevorzugt ist, siegen über die dritte, also Höf,
Gl äs, nicht Höf, Gl&s; wo zwei Gruppen einander gegenüberstehen,

die dritte aber geteilt ist, werden die weitest entfernten Zonen ge-

einigt, daher in Tage Ver-« lilnfslaut des g, weil er Niederdeutschland,

wenigstens zumteil, mit ()l)ertieutsch!and gegen Mitteldeutschland (Reibe-

laut) vereinigt. Lautuntersciiiede in abgeschlossenen l''ürniengruppen sind

möglichst zu vermeiden, daher Tüg, wegen Tuges, Tage. Für ein-

gebürgerte Fremdwörter, die nicht als firemdes Gut empfunden werden,
gilt deutsche Aussprache, also Paris, Rdra, H(Mf^1; für im Stadium
der Nationalisierung begriffene und reine Fremdwörter ist die Aus-
sprache in der Heimat des Wortes mai'sgebend, also Bäsär, Kom-
mitte, United States, Salisbury. Doch ist für die mittlere Gruppe
Spielraum gelassen.

Diesen Grundsätzen gemäfs wurde bezüglich der übrigen DifTerenz-

punkte noch Folgendes festgestellt. Die langen e-Laute, die als il

geschrielien werden, sind ofl'en zu sprechen. z.B. wAlilen. Ähre;
in der Aussprache der kurzen oflenen e-Laute ist kein Unterschied,

mögen sie als e oder & geschrieben werden, z.B. der Held, er
hält, Hände, behende. — Zwischen ei und ai besteht kein

Unterschied. Die Aussprache beider kommt der durch ai veranschau-
lichton nahe, denn sie besteht aus einem hellen kniz-^n n mit folgendem
geschlossenen e. Auch zwi.scheii eu und äu bestellt kein Unterschied.

Die Aussprache beider konuuL am ersten der V'erbindung des kurzen,

ganz o£Fenen o mit folgendem geschlossenen ö (böse, öde) nahe. —
Im An- und Inlaut ist g stimmhafter, im Auslaut stimmloser Vers( hlufs-

laut, also gehen, Tage; Tag (g — kt; g hat aber den ich-Laut in

der Endsilbe -ig im Silbenschlufs oder vor Konsonanten, z. B. König,
ewig, Königreich, Ewigkeit, befriedigt, dagegen vor der

Endung -lieh wieder Verschlufslaut , z. B. ewiglich, königlicli

(g ^ k); bei Apostrophierung ist g— j, z. B. biut'ge, freud'ge,
zack'ge. Auslautendes ng darf nicht mit k-Schlufs gesprochen

werden, also nicht langk. Die norddeutsche Aussprache der IVanzri-

sischen Nasalvokale mit ng ist nicht statthall, also nicht teug,
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refreng, flakong. — Um dem VerfiiU des r vorzubeugen, isl

durchaus gerolltes Zungenspitzen-r» nicht Zäpfchen-r zu fordern.

Wegen Mangels an genügendem Beobachtungsmalerial bleibt der

endgilt igen Regelung vorbehalten die Aussprache der e-Laute in Wöd(

m

wie der Hogon, sich ro';r('n. srliwor. leer, mehr, geben,

leben, hoben, schlechl, reclil. Bechern, s. f. Es wird ni:r

bestimmt, dafs Ausschreitungen nach beiden Seiten hin zu venncideii i

sind. — y in griechischen Wörtern ist bald z. B. in Analyse,
|

Lyra, Cypresse, Asyl u.a., bald i, z.B. in Cyliader, Y«op.

Gyps, Cymbel n. a. (die jetzt zumeist auch mit i geschrieben wenlom.

Ebenso schwankend isl cli: es isl slinnnloser Heibelaut (ich-Lauli in

C ha Icedon (Stadt). Cli ;i i- i f i n n e n , Charon. Iieniie, Ciiirur-

gie, Chrie, C lu y .sa n l Ii e jii u m u.a.; e.s isl = k in Ghalcedon
(Stein), Chaldäa, Chaos, Chlor, Chrom, Chronik, Orchester

u. a. Worin diese Verschiedenheit ihren Grund hat,' ist nicht gesagt

Recht verfänglich ist die Regel über die Aussprache des anlauten-

den s in Fremdwörtern. ,,S isl slinmilos zu sprechen im Anlaut

französischer und italienischer Wörter, wemi ihre fremde Abkiinil

gelüliil wird, /.. 15. Saison, Salon, Santo, Sergeant. Serviette,

aber Sauce, Solo, Soubrette, Souper mit stimmhattem s; aadi

in Wörtern aus dem Griechischen, Lateinischen u. s. w. herrscht, «i(

in deutschen Wörtern, stinnnhaftes s, z. B. Salat, Serenade,
Sirene, sonor, Sublimat, Syrien." Wie viel Quälereien

birpt dif<i' P^'ordprnng besonders Inr den Süddeutschen! Zuerst hat

er da- sliininliallf s im Deutsclii'u /u lernen; kounnt er in den franzo- i

sischen UnlerrichL, so darf er sicii das stimmhatle s im Anlaut wieder

abgewöhnen, soll es aber für eingebürgerte französische Wörter bei*

behalten; und will er die Bühne betreten, so muts er die Fremd-

wörter erst auf ihren Ursprung und die Fühlbarkeit ihrer fremden

Abkunft prüfen, ob er das Aulaul-s sliminhafl oder slinmilö? za

si)rt ( iit'ii liat. Hier kiunite eine grofse Kiitdcliterung geschatll werden,

wemi die Regel einlach .so laulele: Anlautendes s ist stimiulos lil

den Fremdwörtern, slimmhafl oder stimmlos im Deutschen. Dui>^

wäre jedem Rechnung getragen und die Arbeit gleichmäCsig verteilt

Der Norddeutsche hätte für die Fremdwörter das stimmhafte s im

Anlaut ab/.ule>ren, der Süddeutsche brau« lite nur das stimmlinfle ^

des Inlauts zu lernen. un<l die Ausländer, insljesondere Fran/.dseii und

Engländer, würden die vollendete Übereinslinunung mit ihren Sprachen

beifällig begrüfsen. — Dafs in reinen Fremdwörtern wie poco, con

fuoco, Gologiie, Coeur, Grog von der in der Heimat der Wörter gelten*

den Aussprache ali-i wi. hrii wird, scheint mit dem Grundsalz ''i^^''

die Ausspraclie der Fii iiidwiirter nicht ganz im Einklang zu stehen

Aber den liärr^liclien ZwiU» r l^usion hätte raan über Bord werfen unii

nur deulsciic Aussprache tPensiön) belassen sollen.

Indessen hat der deutsche Bühnenvciein in seiner General-

versammlung f/u Frankfurt a/.U. am 4. und 5. Mai 1898) beschlossen,

die Arbeit der Kommission als Kanon der deutschen Ausspraclie den
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Bühnen zu empfehlen. Somit sind nun auch wir Deutsche in den
Besitz einer auf wissenschaftlicher Grundlage ruhenden, mustergiltigen

Bühnenaussprache gelangt, und es erübrigt nur noch, diese von der

Wissenscliaft bcsiriti;.'to Kunstsprache in kurze Regeln zusammen-
zufassen und in die deufM he Srlinlc einxutühren, um sie zum Gemein-
jjuL des deutschen V^olkes zu machen.

Würzburg. J. Jenl.

Steinbergcr, A., Der letzte Herzog von Ingolstadt.

Historische Erzählung aus der Mitte des 15. Jahrhunderts. Regens-

burg, Nationale Verlagsanstalt (frQher G. J. Manz) 1899. 168 S.

«Das klfigliche Ende Ludvirigs im Bart und seine Standhafligkeit

im Unglück umgaben iim noch zuletzt mit einem Nimbus, der das
Andenken an seine Gewallthaten, Streitsucht und Zügellosigkeit ver-

druikelfe. Jetzt <ah man nur mehr die imponierende Per.sünlichkeil,

die alle Schicksalsschläge nicht zu beugen vermochten, sah den greisen

Valer, dem von einem unnatürlichen Sohne unerhörte Miüshandluii^

widerfuhr. So erklärt es sich, dals dieser Charakter . . . einen

besseren Nachruf gefunden hat, als er verdiente." Mit diesen

Worten schliefst Riezler (III. Bd. S. 348) die Schilderung des so be-
wegten PMrstenlebens, dem es an gewissen ansprechenden Zügen nicht

fehlt, bei dem aber das unverwüstliche germanische Kraflgctulil, die

reckeniiafle Kampfeslreude und ünbeugsamkeit des Willens nicht das

rechte Feld der Thätigkeit fanden, sondern infolge der Zeitverhällnisse

in eine der eigenen Heimat unheilvolle Fehdesucht ausarteten. Für
diesen Ludwig gilt, was Goethe auf seiueu Gölz anwandte: ,That

Recht und Unrecht in Verworrenheit'. Aber wenn es Aufgabe der

Geschichte ist, jenen Nimbus vor dem Lichte klarer Foi srhung zer-

fliefsen zu lassen, so werden wir doch dem diclilerisch gLslaltenden

Erzähler gern gewäliren, dafs er uns das tragische Geschick des

Ingolst&dters als das eines äußerlich rauhen, im Grunde aber edel

denkenden Charakters schildert. Das ist A. Steinbcrger so wohl ge-

lungen, dafs man das Büchlein nicht eher weglegt, als bis man damit
zu Ende ist. Der V. hat mit der GeschichtL' Luilwi'^'s auch die der

Agnes Bernauer eng verkru'ii)fl : er stellt ihn als licschulzer der Agnes
ni Abwesenheit ihres Geuialds und als Mitverbündeten des durch die

Ermordung der Agnes zu Tod gekränkten Albrecht dar: doch fehlt

das Ende des einmal begonnenen Fadens; man will auch von der
endliclu n Versöhnung zwischen Vater und Soim hören. Auch ist dem
V. ein dankbares Motiv iti der sonst trefflichen Schilderung des Todes
i^ririfs Helden entgangen: wir vermissen den schönen Zug echter

Buy erntreue, das Bestreben der Bürger Ingolstadts, ihren gefangenen

Herzog mit hohen Geldopfern auszulösen, als glänzendes Schluls-

Ornament {vgl. Riezler a. a. O. und die Bemerkung zu Schwoisers
Wandgeniillde in meiner ,Geschichte des Schlosses Burghaust n' S.

Dagegen könnte das von der Münchener Prinzessin Beata handelnde

6. Kapitel gekürzt oder gesU'ichen sein.

L/iyiiiz:ecl by Google
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Sleinbergers neue Erzählung aus der bayerisrhon Gfschichle
reiht sich würdig ihren Vorgängerinnen an und kann für unsere Schüler-
bibliolheken warm empfohlen werden.

L Annaei Senecae ad Lucilium epislularum moralium quae

supersunt ed. 0. Hense (— vol. III der Werke Senecas). Leipzig,

Teubner 1808. XL und 021 pag. 8".

Diese Neuansgabe der epistulao des römischen Philosophen er-

setzt im Teubnerschen Verlag die bereits 1853 erschienene Bearbeitung
von Haase, und unsere Besprechung wird also zunächst das Verhältnis

der Hensesehen Rezension zu ihrer V'orgängerin zu bestimmen haben.
Quantitativ bietet llaase im 3. Bande mehr als Hense, aufser Senecas
Briefen auch noch die B'ragmente, ferner mehrere dem Philosophen
fälschlich zugeschriebene Arbeiten , insbesondere die (.Martin von
Bracara angehörige) formula vilae honestae, endlich den apokryphen
Briefwechsel zwischen Seneca und dem Apostel Paulus. Allein das
letzte Stück hat mittlerweile eine Bearbeitung durch Westerburg er-

fahren (Berlin 1881), die Werke Martins von Dumio wird die Wiener
Akademie im Corpus der Kirchenschriflslcller herausgeben, und so ist

dieser Verlust um so leichter zu verschmerzen, als ihm auf der
andern Seite ein nicht unbedeutender Zuwachs gegenübersteht. Da ist

vor allem der kritische Apparat, über dessen Bedeutung sich

die praefatio verbreitet. Bekanntlich ist es das Verdienst Fickerts,

die kritische Behandlung der epistulae in die richtigen Bahnen gelenkt
zu haben. Allein sein Apparat war durchaus nicht immer zuverlässig,

und auch durch Haase, der überhaupt keine kritischen Noten gibt,

ist in dieser Richtung wenig gebessert worden. Hen.se fafst nun alles

das zusammen, was vor ihm Haupt, Madvig, Gertz, Ghalelain und
viele andere für die Textkritik der Briefe gelei.stet haben; insbesondere

aber ist seiner Au.sgabe die Thätigkoit Büchelers zu statten gekommen,
der eine Reihe von Verbesserungen und ansprechenden Vermutungen
beigesteuert hat. So liegt uns also hier eine Arbelt vor, die durch-
aus auf der Höhe der Zeit steht, und diesem Urteile thun auch die

noch zahlreich vorhandenen cruces keinen Eintrag; diese deuten eben
sehr häufig auf Lücken, die sich jetzt überhaupt nicht mehr mit
Sicherheit ausfüllen lassen.

Ein weiterer Vorzug der neuen Ausgabe besteht darin, dafs die

Autoren , aus denen Seneca geschöpft liat (Cicero , Vergil , Horaz,

Mäcen; Epikur, Theophrast u. a,), unter dem Te.\te angegeben sind;

man erhält so einen annähernden Begriff von der Belesenheit des
Philosophen. Diejenigen Schrillsteller, die ihrerseits Seneca benutzt

haben, sind - nicht ganz bequem — innerhalb des kritischen Apparates
namhaft gemacht: .Minucius Felix zu epist, ü, 6; zu ep. 47 .Macrobius,

der einen grofsen Teil dieses Briefes einfach herübergenommen hat

;

ebenso hat .Senecas Inveklive gegen den Frühschoppen ep, 122, 6 dem
Novatian in seiner Schrift de cibis Judaicis cap. 6 gute Dienste ge-

München. Dr. J. Menrad.
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leistet. Doch bleibt gerade hier uucii manclies zu thun ; iieiieca ist

wegen seiner edeln« vielfoch ans Christliche anklingenden Gedanken
später von Kirchenschriflstellern oft ausgosftlirieben worden.

Wie uns die praof. p. HI l)ek'hrt, isl die Neuausgabe znnänli.^t

für die Zwecke des künftigen Tliesaurus hergestellt worden. hitI wir

haben also hier noch zu erörtern, welche Ausbeute für lateinische

Grammatik und Lexikographie aus Senecas Briefen zu gewinnen ist.

Philologische Betrachtungen sind dem rdmisehen Weisen nicht fremd

:

Im 58. Brief handelt er (nach Lukretianischem Muster) von der patrii

sermonis egeslas (§ 1 ( Viarifa uerbonun nobis paupertas, imnio ogeslas

sit etc.), und zwar um den Leser in geseliickter Weise auf den Ge-
brauch von essentia als Übersetzung von ovoiu p. IGü, 14 vorzubereiten.

Ganz philologisch ist der 114. Brief (Quare quibusdam temporibus
prouenerit corrupti generis oratio quaeris etc.); hier vordienen be-
sonders die F)emerkungcn über L. Arruntius als Nachahmer Sallusts

§ 17 ff. hervorgehoben zu werden, die auch einem modernen Philo-

logen Ehre machen würden. Epist. 17, ^ wird opitulari, das dem
Sprachschätze Senecas fehlt, als verbum Ciceronianum bezeichnet.

ikxQ ist jedoch m bemerken, dafe Cicero nach dem Vorgange des
'Cornificius (IV 37." 53) opitulari in seinen ältesten Arbeilen allerdings

mehrmals verwendet (inu. I 4. II 7. 112. 151-. Rose. Am. 27. Verr.

V. 50, Caecin. 'M]], ^^^\\vT aber, abgesehen von den Briefen dam. 4,

13,3. 12,30,4), im Gebrauche dieses VV^orles vorsichtig ist: Arch. 1.

Rah. Post. 46. Mil. 94. Marcell. 23. off. I 154. Ein neues Wort, das
Georges' Lexikon noch nicht verzeichnet, ist olitio 380, 6, durch Kon-
jektur wird 47, 5 das seltene strepilat hergeslelll, das sonst nur aus
Dichtern (Vergil, Tibull, Valerius Flaccus, Sil. Ilal. n. a.i bekannt ist.

Dieses strepitare repräsentiert die eine Seite der Diktion Senecas, die

ihr Material gern den» Sprachschatze der Poesie entninujit ; verdichtet

sich doch hie und da der Rhythmus des Vortrages sogar zu einem
(unreinen) Senar : 152, 25 f. tolam hüc conuerte meiitcm. huic iulsido,

hdnc eole. Wir lesen ja atieli de dem. 2. 5, 5 den Senar: Maerör
coniimdit mentes, abicit, eontralnt, der aber nK'iglicherweise auf einen

archaischen Dichter, vielleicht Altius, zurückgeht (vgl. VV^öltllins Archiv

IV 600). Dafe sich im geraden Gegetisatze hiezu die Sprache auch
dem sermo cotidianus, ja bisweilen dem humile genus dicendi nähert,

erklärt sich leicht aus der Natur des Brietsliles. In der nicht ganz
salonmAfsigen Aufserung des Demetrius 388, 2(j (quid enim mea, snsum
isti an deosum sonent?) erinnert deosum unmitjflhar an ital. giuso,

und 330, 3 (istas arbores, quae, ut ita dicani, grandiscapiae sunt)

deutet ut ita dicam wohl nicht darauf, dals wir in grandiscapiae

,grofsschaftig' ein < i^^-nes Fabrikat Senecas zu ^^t liu haben, es soll

damit nur der Ausdruck der Bauernsprache enl<( huldigt werden. Im
übrigen sind im Stile unseres Autors ilie volkstümlichen Elemente im
reichsten Maise vertreten. Da begegnet uns zunächst die A 1 1 i t

-

teration, und zwar nicht nur in koordinierten Gliedern: 3(>, 13

carcerem et cruces, 81, 26 carcer et custodia et daustra, 160, 2 tubulas

et tibias, 340, 7 lenoni et lanistae, 295, 4 amoris et amicitiae; 59, 16
Buttlar f. d. Ojrmiuudalwludv. XXXVI. Jabfg. 8ß

DIgitized by Google
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dura ac difficilia, 175, 24 innioderatain et inmotiicam, 418. 1 f? magnifi-

cum miriiinque, sondern auch in subordinierten: Caoca cnjiiciilas 43, 3

erinnert an das Lukretianische caeca cupido (3, 5U), und merus als

Glied der Allitteration (174, 24 mortes meras) ist auch sonst bei Seneca
beliebt : apocol. 6 mera mendacia, ib. 9 mera mapalia, wie auch bei

seinem Zeitgenossen Pelron: 37 mero meridie. Auch der Reim
spielt bereits eine Rollo: Gl. 19 f et apertior isla scritentia est ... et

disertior, vgl. 65, 3 facienduni patit-ndunuie, nicht minder das Wort-
spiel: 51, '2 Tinioneas cenas et pauperum cellas, (i8, 4 uerum gaudiuui

res seuera est. Die Zusammenstellung 591, 18 conbibendi et conuiuendi

war nur möglich, solange b und v in der Au88|Httche auseinander ge-

halten wurden; später, mit dem Übcrhandnebnien des Betacismus,
wurde das convivere zum combibere, das coniiininm zum combibium.
der conuiua zum conibiba. Zu der sprichwörtlichen Redensart volo

illam (laeliliam) tibi donii nasci ö7, 26 vgl. z. B. Corn. IV 33 isti dorn!

nascitur aurum. Alle diese Dinge sind ja schon beobachtet, aber sie

nehmen doch bei S. einen brdtem Raum ein, als man gcwöhnlicfa

denkt, und eine zusammenfassende Untersuchung würde reichen Er-

trag liefern.

Die knappe Diklion Senccas bringt es mit sich, dais sich eine

ganze .Anzahl seiner Sätze ohne weiteres als Muslerbeispiele in gramma-
lischen Konjpendieii verwenden lielse. So gibt 19, 19 artilici iueun-

dius pin<,'ere est quam pinxisse (mit Malen fertig sein) einen trefflichen

Beleg für das präsentische Perfekt, die Nebeneinanderstellung magnus
in pusillo 388, 8 deutet auf das Zurückweichen von parvus schon hei

Seneca. Namentlich ab<'r tritt in dieser pointierten Ausdrucksweise
die Untersclieiduiii,' der Syiioiiyma deutücli hervor: 34, 24 cum tibi

admonitione magis quam exhorlalione opus sit, 168, quaedam
(animantia) animum liabent, quaedam tantum animam. In ,lacri-

mandum est, non plorandum' 184, 7 liegt die Steigerung klar zu Tage,

aber franz. pleurer ist auf die Stufe von lacrimari herabgesunken.

Auch der kritische Apparat der epistulae liefert manche fdr die

TK-'Schichte der lateinischen Sprache interessante Ausbeute. In iocunda

18Ö, 3 L linden wir die bekannte volkstümliche Anlehnung an iocari,

attulus 19, 17 (für Attalus) zeigt, dafe auch fremde Eigennamen
TolksmäCsiger Behandlung unterworfen wurden; für den Vokaluberganf
vgl. pessulus aus gi iech. ndaaaloq. Nomenculator 83, 9 L erklärt sich

aus umgekehlt er Schreibung; die Gleichung speclalor (so vulgär*

:

spe( iilalor ^ iiomenclator : x ergab ehen nomenculator. Glusttilarium

\-l p L V erinnert einigermafsen an das Arch. 1111 besprochene

clustrum= crusl(u)luni ; clusturarium konnte das Wort wegen der beiden

r nicht heilsen. 384, 24 (polest te in solitudines abigere) hat Hense
die Korrektur Matthias abigere ITir das handschriftliche abicere adoptiert,

wohl mit Hecht. Dal'^ im Spätlatein abicere und abigere konfimdierl

worden sind, ist zwar erwiesen; vgl. meinen Artikel abicio im

Archiv iV 53:2 IT., besonders pag. 536. 560. Allein unter den S. 5;>G

aul'gezrdilten Belegen bleibt doch diese Stelle aus Seneca zeitlich ganz

isoliert, und die Vertauschung geht also hier wohl auf die Abschreiber

pigiti^fl^^Jj^^ppogle



Novattan, de oibis Jod., edd. LBndgntf-Wefyinan (Thielmanii). 5G3

zurück. Zur Schreibung comesaliones 143, 18 L bemerke ich, dafs

im Spällatein cornesalio als Ableitung von conicdo galt. Klar geht

dies hervor aus der versio Pulatiua des Pastor Hermae, hi der inand.

8, 3 [lag. 99, 3 (Gebhardt) dno Sdetffukwv noXlßv mit comessationibus

multis übersetzt ist. 888,25 lesen wir in B reddito scropitu; natürlich

ist redditos crepitus zu schreiben, aber es mufs doch betont werden,
dafs OS im Vulgärlatein eine Form screpitus gegeben hat. Ich finde

diese Ausgleichung zwischen crepitus und strepitu-? im Traktat ad-

uersus aleatores cap. 9 p. 101, 15 H in den cüUd. Q T, sowie in

dem durch den Ck>d. Lat Monac. 6339 öberlieferten vorhleronymischen
Texte des Buches Esther (Somnium Mardochaei V. 6).

Novatians Epistula de cibis Judaicis, herausgegeben von

G. Landgraf und K. Weyman. Leipzig, Teubner 1898. S. SSI

bis 249. 8^

Ihre Ausgabe von Novatians Traktat de cibis Judaicis, di(> bereits

in WöllTlins Archiv XI S. 221 ff. gedruckt ist, haben Landgraf und
Weyman auch separat erscheinen lassen. Und in der Thal kann die

Schrift auf Interesse Anspruch erheben, allerdings weniger wegen ihres

Inhalts, der sich mit den jüdischen Speiseverboten beschäftigt (doch

vgl. die Klage Ober den Frühschoppen pag. 287, 25 fr.), wohl aber
wegen der Schicksale der Handschrift, durch die der Traktat über-
liefert ist, und wegen der wissenschaftlichen Fäden, die sich an dem-
selben weiter spinnen. Bekanntlich glaubte man bis vor kurzen»,

Novatians Werke de trinitate und de cibis Judaicis seien handschrittlicli

nicht mehr nachzuweisen, und doch lag in Petersburg ein Codex mit

dem Traktat de cibis, und dieser Codex war in letzter Zeit wiederholt

für die Auagabe anderer darin enthaltener Stücke eingesehen worden.
Allerdings geht dort der Traktat unter dem Namen Tortullians, mufsten

doch häutig (Iröfsen ersten Hanges wie Tertullian und Cyprian die

Werke weniger bekannter Autoren einführen. Die erwähnte Hand-
schrift, ursprünglicli in Corbie, dann in Paris, war wälirend der

Wirren der grofeen Revolution dem russischen Gesandtschaftssekretär

Dubrowski in die Hände gefallen, aus dessen Besitz sie dann in die

Petersburger Bibliothek überging.

Die Neuausgabe basiert auf einer sehr sorgfältigen von Herrn
Warnecke in Petersburg' geferlifzton Abschrilt des Corbeiensis. Be-

rücksichtigt sind ferner die Ausgaben des Gangneius (.1545j und des

Gelenius (1550); aufserdem sind die Konjekturen des Latinius und des

F. Orsini verwertet. Auch die Excerpte Isidors, der in seinen quaesti-

ones in Leviticum die Schrift zum Teil wijrlüch ausschreibt, finden

Verwendung im kritischen Apparat, und mit ihrer Hüfe läfst sich eine

Lücke in den Handschriften und Ausgaben pag. 238, 7 wenigstens dem
Sinne nach ausfüllen. Mit Hecht haben die Herausgeber möglichst engen

Anschluß an die Handschrift gewahrt, auch in orthographischen Dingen

;

die ,stulta simplicitas* des At)schreibers, der sich mit eigenen Vcr-
36*
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bessernngen nicht befafsl, lial ihnen ihr GcschäCl orloichlert. Einige

trolTliche Emcndalionen erhölien die Losbarkeil der Schrift. Fag. 2:^5, 2

liegt nnl)ilis nfdier bei dem nobilis der Handschrift als das nebulis

des Latinius. Substantivisches nubiluin ,Wolke' ist nicht gar selten

und lindet sich auch in ilberlragenem Sinne : Apul. apol. 50 repentino

nicnlis nubilo obtorpescunl.

Der Kommenlar S. 2;]9 tt. hat insbesondere den Zweck, sprach-

liche Parallelen der Schrift de cibis zu dem übrigen literarisciien Nach-
lasse Novatians aufzudecken. Mit Bestimmtheit ergibt sich daraus,

dal's <lie beiden Abhandlungen de trinitate und de cibis auf denselben

Verfasser zurückgehen und dafs de trin. ebenso gut wie de cibis ein

original-lateinisches Werk ist ; die Ansicht Quarrys, de trin. sei aus

dem Griechisclicn übersetzt, ist abzuweisen. Weiter werden Beziehungen

der anerkannt Novatianischen Werke zu den pseudocyprianischen Trak-
taten de spectaculis und de bono pudiciliae aufgedeckt und so auch
für diese beiden Schriflen die Autorschaft Novatians wahrscheinlich

gemacht. Dieses Thema, schon früher von Weyman angeregt, ist

mittlerweile von A. Demmler in einer Münchener Dissertation (auch

abgedruckt in der Tübinger theol. Quarlalschria 1894 S. 223 tf.) nicht

ohne Geschick behandelt worden. Nur die biblischen Cilate, die sich

bei Novatian und in den beiden genannten Traktaten finden, müssen
noch gründlicher besprochen werden; insbesondere vermifst man bei

Demnder die erforderliche Rücksichtnahme auf die griechische Vorlage.

Itinera H ierosoly mitan a saeculi IV— VIII recensuit et

commentario critico inslruxit P. Geyer= Corpus scriptorum ecclesiasti-

corum latinorum vol. XXXIX. Prag, Wien und Leipzig 189S. XLVllI

und 481 S. 8^

Der vorliegende Band vereinigt in sich mehrere Boschreibungen
von Pilgerreisen nach dem gelobten Lande. Das älteste dieser Keise-

werke, das Itinerarium Burdigalense, stammt aus dem 4., das jüngste,

des Petrus Diaconus über de locis sanctis, aus dem 12. Jahrhundert.
Dafs hier entgegen dem Plane des Clorpus, der das Unternehmen mit
Gregor d. Gr. abschliefst, auch spätere Autoren Berücksichtigung finden,

hat seinen guten Grund. Die meisten dieser Reisebeschreibungen
basieren auf früheren älndiclien Arbeiten, ergänzen und berichtigen

dieselben, wie sich z. B. Petrus Diaconus stark an die peregrinatio

Silviae anlehnt. Es erheischt also schon die Konstituierung des Textes
die Heranziehung auch dieses Materials. Zur Herausgabe der Iiinerarien

nun ist Herr Geyer zweifellos der berufene Mann, der insbesondere

auch über die nötigen sprachlichen Kenntnisse verfügt, um sich mit
Erfolg auf dem schwierigen Gebiete der Kritik zu bewegen. Die Vor-
arbeiten zu dieser Ausgabe (zu Silvia, Antoninus Placentinus und
Adamnanus) hat er in mehreren Augsburger und Erlanger Gymnasial-
progrannneii niedergelegt, in denen er seine Emendationen nach der

sprachlichen und sachlichen Seite motiviert hat. Freilich bemerkt
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iium bei näherer Veigleichung, tlafs G. eine Anzalil seiner frülieren

VorschlSge zu gunsten einer konservativen Textkritik oder anders-
gearteter Besscrungsversucli« wieder zurückgezogen hat; aller das Ver-

fahren erscheint im einzelnen doch meist wohl motiviorf.

Das gröfsle Interesse von särntlichon Ilineraricn kann immer
noch die von GaTunrrini cntdocktc sorj. pororrrinatio S. Silviae bean-

spruchen. Geyer liaL diesen Titel beibehalten, obgleich er an die

Autorschaft Silvias« der Schwester Rufins, nicht glaubt; sicher ist,

dafs die Schrift gegen Ende des 4. Jahrh. von einer Dame aus SQd-
gallien verfafst ist. Welche Fortschritte die Kritik seit Gamurrini
gema(;ht hat, wird man erkennen, wenn man Geyers Bearbeitung mit

der ersten Ausgabe des Entdeckers (Uom 1887) vergleicht: grofse Ver-

dienste um die Reinigung des Textes hat sich auch der Russe Gholod-
niak erworben. In orthographischen Dingen schliefst sich G. möglichst

eng an den Codex an. Natürlich hat Silvia nicht nicliil, raichi ge-

schrieben, andrerseits geht es wegen der vielen ausgeschriebenen mich!

nicht an, die Abkürzung m mit mihi aufzulösen.

Einige kritische Bemerkungen seien noch gestattet: 6% 14 ist vor

si tamen ein Komma zu setzen: V|^. z. B. 55,25. 100,28. Ebenso
setze if li 58, :l nach laventur Kf)mnia: monachi . . tendunt se, ut

laventur, in eo loco. Bei se tendere contendere, eilen) steht in der

peregrinatio regelmäfsig die Angabe des Zieles: 46, 5. 00, 9. 21. 100,

21. Andernfalls möfste man an obiger Stelle se tendere abweichend
vom sonstigen Gebrauche Silvias im Sinne von „sich bemuhen" auf-

fassen. — 87,22 scliIap:o ich vor: scdcte uobis ad (et A) modico. Ad^

war in der Vorlage^ des Kopisten hänfiu'' .it -^esehrielM'n Cso in der Vor-

biiulun^' at ubi) und darum maiiiiigra< hen Vi rdiMhnissen ausgesetzt,

z. B. zu aut 4i, 11, und das et subito von A 5Ü, 22 hat G. selber in

adsubito geändert. Zur Phrase ad modicum vgl. z. B. Vulg. Hiob
24, 24. 1 Tim. 4, 8. Jacob. 4, 15. — (Bei Adamnanus 294, 21 dürfte

slatt per lonfjarum füianiina tabnlarum zu schreiben sein i)er longorum
f. tubidorum : dazu stimmt das lon^onim des Hruxollensis). — Von
Druckfehlern habe ich nur 50, 3 proliscentes statt proticisc. und 43, 30

Moysos st. -es bemerkt.

Die Ausdrucksweise der peregrinatio ist hie und da schon ganz
romanisch: Sahbato sera 31), 4 klingt italienisch, auch 39, 26 ecdesia

bahrt de so fallein, an sich) gratiam grandom erinnert an L'Ilalia

l'arä da se; vgl. 40, G sola ecclesia und die älmliclic Redensart per

se 9'J. 14. Zu ecce isla 57, 7 gehört ital. queslo, l'ranz. ce. Ganz
romanische Wortstellung treffen wir in der direkten Rede des Priesters

52, 12: Si uultis uidere aquam, quae fluit de petra. id est quam dedit

Moyses fdiis Israhel sitientibus, potestis uidere. .Stark romanischen

Beigeschmack haben einige rellexivc Verba : 7G. 5 uadont sc (v^l. ital.

andarsi. IVanz. s en aller), 87. 22 sedete uobis (ital. seilersil, i2, 29

gustauimus nobis (vgl. Vockeradt, italien. Grammatik § 19G). lungere

se «anlangen* 46, 14 (iunximus nos denuo ad mare rubrum) entspricht

italienischem giugnere in derselben Bedeutung; einfaches iungere steht
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schon bei Petrus Diacontis lt7. 5 ubi mons in mare iangcbat, wie

auch neben se plicare 38, 14. 46, 11 sich blofses plicare 63, 5 findet.

Am z:ililrei( listen sind natürlich die Bcrühruni^'OFi mit dem Französischen,

und G. iiia» Iii slIIict im Index auf einzelne Punkte aufmerksam. Er

verweist zu Itonio 55. liö auf franz. on (vgl. übrigens auch Pelc. Dinr.

117,20 quanlLuii polest unrjuam homo conspicerei, zu inleger 61), lö.

81, 2 auf entier (it. intero), zu testimonium = teslis 97, 8 auf temoin

(it. tcstimonio).* Zu manere ,wohnen* 52, 29. 53, 24 könnte man noeh

auf maison, zu diligentius ,schneller* 46, 7 auf diligence , Geschwindig-

keit*, diligenter .beschleunigen' aufmerksam machen. Mit dem seit-

samen Gebrauche von usque ad 86,27 tusque ad minimiis infans...

pedibus cum episcopo descendenl) vergleiche icii AusdrucksweisL'U wie

jusqu'aux niarguiiliers ont disparu, und zu der zweimal (64, 11. 65,15)

von A gebotenen Form bendicens bemerke ich, dafe gerade der

proven^alische Intin. dieses Verbs neben bonezir auch bendir lautet

Wie ich bereits anderwärts (Vollmöllers Roman. -Jahresber. I 78) an-

gedeutet hal)e, lassen sich zur Kontrolle des Sprachschatzes der pcre'.:ri-

natio die Heichenauer Glossen (Ausgabe von Förster und Küsrhwii >

heranziehen. Ich greife ohne besondere Wahl einige Artikel heiau.:

8 binas: duas et duas; Hcacumlna: sumitate; 16 arefacfa: skca;

69 morem : consuetudinem ; 149 liberos: infantes; 326 aes: eramen;

745 lego: COOperio; 758 transire: transuersare u s. w. W^er den Sprach-

schatz Silvias inne hat, wird hier sofort die Beziehungen herausfinden.

Dafs G. zu jedem Ilinerarium einen besonderen Index verhoruni

angelegt hat, wird man billigen; denn nur so tritt das, was der Sprache

eines jeden eigentümlich ist, bestimmt hervor. Der Index zur pere-

grinatio ist sehr sorgf&ltig gearbeitet; nachzutragen wäre etwa zn

gentes .Heiden* die Stelle 57, 14. Wenn pag. 393 in der Verbindung

.ante sole* ante als Fräpos. mit Ahl. bezeichnet wird, so ist das wohl

nur ein ab^^'kürzler Ausdruck; eigentlich ist ja nur das nnhörbare

rn von ^olem auch in der Schrift unterdrückt. Einige spracbgcschichl-

liche Gesichtspunkte gibt G. selber an: Silvia sagt nur desiderare, ait,

ibi, tunc, nicht optare oder cupere, inquit, eo, tum; igttur fehlt ganz

(dafür ergo), rogare heifst nur bitten, fragen wird durch interro^re

und recjuirere gegeben. Zu den meisten Artikeln aber mufs der Leser

dns sprachhislorisehe Urleil sellier mitbrin';ren. Das eingeschoben'' i

in licinicon Id. 5 '/.vxv^xöv i»i dasselbe wie m lechina, guminasium.

In Ihynnalaria 73, ^9 =• i^v^iattigia beruht lat. a für aul um-

gekehrter Schreibung. Da man gewöhnt war, das Suffix arium vulgär

als erium zu finden (vgl. z. B. pomerium für —arium Vulg. Daii. 11

15. 17. 18. 20 u. ö. im Amiat.), so glaubte man auch unipekchrt

griech. Tilgior durch nrium wiedergeben zu niüssen. Penitns g-ebraiulü

Silvia nur in Verbindung mit einer Ne^-'atioii. und dieser Gebrauch isl

auch in der kurz nach der peregrinalio entstandenen Vulgata des

Hieronymus der überwiegende (vgl. Philol. XLU 348). Antecessus 73, U
(a. ueniunt) ist erstarrtes Particip. Die Deponentialform lehnt sich

an anlegressus, die Erstarrung des Nom. Sing. Mask. treffen wir aii<h

in rectus 82, 25 (reuertuntur . . . rectus); sie ist auch bei andern

le
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Veri)en der Bowegung eingetreten: ucrsus, tran?. secus (= secims,

seqiipn>). In der Verbindung si paronlibus lieferet 96, 30 bedfutFt

deferre ,ehren' mit Auslassung von honorem; vgl, Vulg. Eslh. 1, i20

cunctae uxores . . . deferant niarilis suis (so Amial.; der offizielle Text
fugt am Schlüsse honorem hinzu). Zu modo = nunc 57,19. 65,1.
67, 23 bemerke ich, dtfCs in der lat. Obersetzang des Barnabasbriefes
vvv wiederholt durch modo gegeben ist: 4, 9. G. 18. 11, 8. 15, 6. —
Zu publicana = meretrix 137. S (bei Theodosiusl sei die Vermutung
gestaltet, dafs dies Wort wohl aus der üblichen Verbindung der mere-
Irices mit den publicaiii erwachsen ist; vgl. oi it/Mvai xai ai noQvai

Matth. 21, 31. 32.

DieBibeIcitate Silvias sind zwar nicht besonders umfangreich,
verdienen aber doch eine nfdiere Untersuchung. Die Sprache der pere-

grinatio trägt hie und da biblisches Gepräge: zu 51,2 Dens nosfer

Jesus, qui sperantes in se non deseret vgl. z. R. Vulg. Judith 13, 17

Dominum Deum nostruni, qui non deseruit sperantes in se. Zu be-

tonen ist, dafs Silvia mit dem Wortlaute der Bibel ziemlich frei um-
geht. In dem Gitat 48, 16if.: In meliori terra Egypti colloca patrem
luum et fratres in terra Jessen, in terra Arabiae stammt der Anfang
aus LXX Gen. 47, 6 tv r/J ßf?.ii<jn] yij xarotxioov rov natiqa <fov xal
Tovc (uh/.qovg cov. der Schkils ist aus Gen. 40. 34 Yrn xaro(xt^(fr}rB iv

yÜ iV(T^/f Ugaßi'ac frei angefügt. Man hat den Eindruck, als ob die

Dame aus dem Gedächtnis citiere; noch mehr ist dies der FalKiS, 4f.

:

Exi de terra tua.. .et aade in Charram *tü devQo elg it]v y^v

etc. (in terram andere Übersetzungen für inCharram); Abram soll

ja aus Haran auswandern. Sollte der ähnliche Klang von terram
und Charram den lapsus bewirkt haben?

S. Aurelii August ini de ciuitate Dei libri XXII. Heccnsuit

et L'ojunientario oritico instruxit E. riofmann. Vol. I. libri 1— XllI

— Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum vol. XL. Prag, Wien

und Leipzig ISOO. XIX und 660 S. 8".

Die Benediktiner suchten in ihrer berühmten Ausgabe der

Bucher de ciuitate Dei zunächst nur einen möglichst lesbaren Text zu

geben und änderten darum die handschriftlichen Lesarten mitunter

jianz willkürlich. Das unbestrittene Verdienst Dombarts besteht

darin, dafs er benn'iht war, das nötige kritische Fundament zu legen

und den Text von Interpolationen zu säubern; seine Emendation alio

(statt malo) 149, 5 wird nachlräglicli durch den Lugd. üOS bestätigt.

Allein sein kritisches Material war doch teilweise nicht zuverlässig

genug, da es aus Dübners Ausgabe herQbergenommen war, und der
Forlschritt der neuesten Rezension besteht eben wesentlich darin, dafs

Ho fm an ns Apparat ausgedehnter, eingehender und genauer ist. V'on

hervorragender Wichtigkoit sind zwei Lugdunenses. No. 6t)7 saer. VI

(= L), dessen Lücken teilweise durch den in den ersten fünf Büchern

aus ilim abgeschriebenen Lugd. 608 saec. IX ergänzt werden. L ist
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frei von Interpolationen, während die speziell dem Corboiensis (Paris.

IS 214 saec. VU » C) eigentuiii>1ichen Lesarten auf den Korrektor
zurückgehen. Dieser hat öfter ungewölinliche Wörter geändert: doch
dürflo MO*.). i2ö (im Citat Horn. 1, 19(1'.) crelnrn ffiir constif iilione

des Textest niehls weiter sein als eine V'erschieiburig für creatura,

die Lesart der Vulj^ata. Auch der bereits von Dombart benutzte

Veronensis zeigt Mißverständnisse und Interpolationen, da^^egen hat
eiti wenngleich junger Patavinus saec. XIV hie und da aHein das
Biclilige bewahrt.

Mit einander vergliehen, /.eigen die beiden letzten Ausgaben
stellenweise schon recht starke Abweidiungen : 1-5,5 corj)ori einsque

concupiscentiae Ilofm., corpori uoluptatique Domb. ; G5, 22 subUinatus,

subleuatus; 73« 25 siue honorem dis. diis sihi honorem u. a., und bei

dem grofeen Umfange des Werkes ist die Zahl auch dieser stärkeren

Diskrepnjr/on schon eine recht bedeutende. Lob verdient, dafs II.

auch die Varinnlt ii des von L. Ziegler vernOeiillichten Frisingcnsis,

der bekamitlich den von Augustin beniU/.Len italatext enthält, heran-

gezogen hat ; vgl. z. B. S. 18, 23. Dagegen hätte ffir den längeren

Abschnitt lib. I cap. 12 sq. pag. 23, 12 ff. die Dublette, die Augustin
s(>lber seiner Schrift de cura pro mortuis gerenda eingefügt hat (vgl.

die nachträglich erschii rM'ne Ausgabe von Zycha im Wiener Corpus
vol. Xfil p. 625, 5 ff.), berücksichtigt werden .sollen. II. hätte dann
gefunden, dafs 1:25, 24 tobis (nicht lobias) die richtige Lesung ist; denn
so heifst der Vater in den älteren lateinischen Versionen. Aus den
bi sli II I tamlsc liriften war auch :13, 14 maliuolentia und 27, 8 danihel

ant'/.iinehmen : lel/.ten» SehnMhung sb*hf auf gleicher .Slufe mit israhel,

sanmhel u. a. Die Out lii'n Augustins kritmeii naluilicli da, wo der

Text eine fortlaufend historische Betrachtung bietet, nicht überall

im einaselnen notiert werden; doch soll für die Anekdote vom Gunk-
tator 11, 27 IT. noch auf Plut. vit. Fab. Max. 22 hingewiesen werden.

Das Lexikon gewinnt das neue Wort saneualetudo 20 (vgl.

\\ (»iniins .\rchiv I 203). Der Komparativ infimior 144, 4 liegt auch
hier in den Ilandschriflen ti?ilweise unter der Korruptel infirmior ver-

borgen (vgl. Archiv N'lll 51 G). Augustins Etymologien gehen wohl
meist auf Varro zurück : 450, 12 f. hnnc religentes, nnde et religio

dicla peihibelur; 457, 15 curia (geritur namque ibi ciira de nobis),

und sind mitunter recht kurios: 51H, 28 unde et praesentia nuncu-
pnnlur, qnod . . ea dicimus esse prae sensibns. Die Bemerkung IGO. 12 f.

inlicilis artibus deditos, (pios et maleticos uulgus appellat zeigt, dafs

maleficus in der Volkssprache einen Zauberer bedeutete; nialeficus

war eben an die Stelle von ueneficus gerückt, bei welchem Infolge

des Detacismus Kollision mit beneticus eingetreten war (vgl. Ardiiv I

77 Ü'.). Quelle für Augustin ist hier übrigens Laktanz inst. 2. iü, 4
magi et ii. (|iio- uere malelicos nulgns adpellat. Instruktiv für die

Bedeutung der Wörter religio und ])ietas sind die Ausführungen
pag. 140 f. ; vgl. besonders Ä7, 3 more u u I g i hoc nomen (sc. pieta-

. Iis) eliam in operibus misericordiae IVequenlatur (vgl. Archiv VIII 540).

Essenlia als Übersetzung von ovaia bezeichnet Augustin 569, 5 f. als
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nouum nomen, quo usi ueteres non sunt tatini sermonis auctores;

aber nacli Soneca halte scIkhi CÜcero dieses Wort gebraucht (vgl. oben
das Referat über Henscs Soiicra-Ansgabe). Aus 178, 21 dca Seiifia

sententias inspirando erfahren wir, dafs sentia (so z. R. 17^^*, 8 in C *),

die vulgäre Verkürzung von sentenlia, auch zum Naujeu einer Gott-

heit gemacht wurde.
Augustins Stil bietet zahlreiche Berährungspunkte mit der Schreib-

art Seneeas. Hier wie dort finden wir in Menge: 1. Allitteralioncn

4ü0, 8 lido atque fiducia; 11,23 caslo ad(juc clemenli. 72, Tj falsa

adque conlicla, 107, 21 falsos fallacesque. 475, l'J solum ac suninium;

1G5, 12 cum tenebroso liniorc et cruenla cupidilate u. ü ; 2. Wort-
spiele 138. 19 foedus foedum; 8, 7 non numina bona, aed nomina
mala; 533, S4 ab effectu . . . ostendit alfectum; 450, 11 f. hunc eligontes

uel iioliiis religentes (amiseramus enim ii '-l<'penles) u. ö. : 3. Reime,
sogar im Bibel verse 10(j, 22 a quo quis lieuiclus est, liuie ot sornns

addictus est (6e<^oi'?.(i)na, 2 Potr. 2, 19; also ist der Heim beab-i( liligt).

Worlspiel und Reim sind verbunden 4<)3, 11 f. ubi plus imperal in-

numda inuidenlia, quam impetrat pura benelkonlia.

Über die Orthographie der wichtigeren Handschriften gibt der

Herausgeber selber in der praefatio beachtenswerte Winke. In C
lallen namentlich die Rekompositionen auf (suslenons, relegio. con-

dederiti. in L die beständige Verwechsolimg von t) und v. Audi sorisl

gibt der krilische Kommentar zu interessanleii Ilcobaehlungen Anlafs.

In isloicuö 21 1, 20 L yi\ istralonum 294, 24 C h ellen wir den bekannten

Tokalischen Vorschlag vor s impurum. Flagrat 15, 2 C (für fragrat)

will das doppelte r vermeiden, während fraglamus 450, 2 1 (für fla-

gramus) nur die V. i lauschung der beiden Liquida aufweist. Finctus

202, 15 L./, couliiictiN 72, 5 L^/ und 208, 28 ./ ist vulgäre Form
des Part. (ital. lintu). Ti!rrut'runt 141. 2 p (füi- triuerint) ist als teru-

erunt zu deuten; denn im sermo plebeius war terui das Perf. zu tero.

Diurnus, das in G mehrmals (142, 10. 168,4. 170,8) för diuturnus

steht, mufs wohl in der Volkssprache in direktem Anschlufs an diu

die Bedeutung Jangdauernd' gehabt haben, da ich diese Vertauschung

auch sonst finde. Patronicium G9, 1 C (fiir patrocinium) macht mir

den Eindruck einer volkstiunlichon KonsonantenviTtausrliung, die den

Zweck iiatlo, den Stamm von patronus zur Geltung zu Ijringcn.

Fürth. Ph. Thiel mann.

Englmann-Haas, Lateinisches Übungsbuch für die

4- und 5. Klasse dos hum. Ciynmasiums. 10. Aufl. G. C. Büchner

Verlag. Bamberg 1000. Xll und 290 S.

Das Erscheinen der neuen Auflage dieses Übungsbuches ist aus
mehreren GrCnden zu begrufeen. Vor allem wird dadurch der Ausbau
der altbewährten lateinischen Übungsbücher von iMiglmann von der
1.— 9. Klasse des humanistischen Gymnasiums nach den Anforderungen

der modernen Didaktik vollendet. Nachdem bereits iui vorigen Jahre

für die 1. Klasse von Haas-Wisnieyer und für die 0. und 7. Klasse
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von Haas-Preufs ganz neue Bücher verfafst wurden, erfuhr kürzHch

auch das Englmannsche Buch für die 2. Klasse durch Wisnieyer eine

Uniarl)eitun{? nacli der induktiven Methode. In den Rahmen der

ganzen Serie (das Buch für die 3. Klasse erscheint im nächsten Jahre

neu) fügt sich nun das vorliegende, wohl das wichtigste von allen,

ein und zwar in planmafsiger Ümgeslallung; denn es land nicht nur
das stilistische Moment gebührende Beachtung, sondern es wurde auch
das Übungsmaterial im allgemeinen wie ira einzelnen teils ergänzt,

teils verbessert und berichtigt, ohne dafs jedoch in der ganzen Anlage

des Buclies tiefer einschneidende Änderungen vorgenommen wurden.

Zur Einübung der Stilregeln hat der Verf. einen Anhang von

12 Seilen beigegeben, der zwischen dorn für die 3. und dem für die

6. lind 7. Klasse die richtige Mitte einhält. Derselbe beschränkt sich

auf die in diesen beiden Klassen hauptsächlich vorkommenden Sprach-
erscheinungen, welche in systematischer Anordnung nach Redeteilen

in möglichst präziser Form und in klaren Beispielen vorgeführt und
behufs leichlerer Gitierung am Rande mit fortlaufenden Nummern
bezeichnet sind. Selbstverständlich wird nicht ein f(5rmliches Studium
dieser Regeln erwartet, sondern nur gelegentliche Einübung, was schon

aus dem Fehlen von einschlägigen Übungsbeispielen hervorgeht. Eine

Ergänzung zu diesem Anhange bildet das von Grund aus uuigestallete

VV(">rlerverzeichnis, das die wichtigeren Vokabeln im Sperrdruck und
eine erweiterte, für diese Altersstufe jedoch ganz angemessen er-

scheinende Phraseologie enthält.

Was die grammatischen Abschnitte anlangt, so mufs die Behand-
lung der relativen Satzverbindung hervorgehoben werden, insofern als

für die im stilistischen Anhang genau ausgeschiedenen einzelnen Fälle

sowohl im Stoffe der 4. als in dem der 5. Klasse recht instruktive

Übungssätze und zwar mit mäfsig gesteigerten Schwierigkeiten vor-

gesehen sind.

Volle Beachtung verdient die Darstellung der Koordination.

Diesem für Lektüre wie Übung h<)chst wichtigen Abschnitt wurde
bisher nicht die wünschenswerte Aufmerksamkeit zugewendet. Nun-
mehr ist dem Lehrer passendes Übungsmaterial geboten.

Aber auch bei den meisten übrigen Abteilungen wurden sach-

geniäfse Ergänzungen vorgenommen durch Einfügung von Einzelsätzen

wie ganzen Kapiteln, wodurch eine intensivere Einübung und ein

klareres Verständnis besonders wichtiger grammatischer Dinge ermög-
licht wird. An mehreren Stellen sind auch zusammenhängende Stücke

eingeschoben, damit »lie erforderliche Vertiefung gewonnen werden
kann. ^ Die für den Schlnfs der 5. Klasse beigegebenen Repetitions-

aufgaben, zum gröfsten Teile neu, sind treniich geeignet, den Schülern

eine gute Grundlage an Kenntnissen in der Syntax und Phraseologie

zu verschallen.

Eine schätzenswerte Neuerung sind auch die kurzen Überschriften,

die, zum Übersetzen wohl nicht bestimmt, zur Orientierung über den

StoQ' der betreffenden Kapitel dienen, Aväluend ein Inhaltsverzeichnis

die sofortige Auffindung der einz(?lnen grammatischen Partien vermittelt.
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Mit Recht hat sich clor Verfasser auf eine vielfach gewünschte
Trennung des Buches in 7Avei Sonderbändcheii nicht eing( lassen, weil

damit eine Preissteigerung verbunden ntid dem LchrtM- dor 5. Klasse

die Möglichkeit genommen wäre, das wichtige Lbungsmuterial der

4. Klasse l)eliebig zar Wiederholung zu benützen.

Bekanntlich ist das Bach auch an manchen Anstalten, die Land-
grals Grammatik eingeführt haben, im Gebrauch; nunmehr sind, um
die rx-nnt/iing zu erleichtern, die Paragraphen dieser Grammatik neben
denen der Eiiglmannschen genau citiert.

Wegen seiner mafsvolien Beschränkung auf das Notwendige und
der einfachen, dem jugendlichen Alter der Schüler entsprechenden
Gestaltimg der deutschen Ausdrucksweise, die alle unnützen, das Üb^-
selzen ebensosehr wie das Verständnis erschwerenden gesuchten Zu-
Uuiten vermied, hat sich das Buch schon seit einer langen Reihe von
Jahren als ein ausgezeichnetes Ililfsniitlel im lateinischen Unterricht

bewährt und wird sicli in der neuen Bearbeitung sicherlich neue Freunde
erwerben.

München. M. Amend.

F. J. Engel} Zum Rechte der Schutzflehenden bei

Homer. Inauguraldissertation. Passau 1899. Buchdruckerei von

Ablafsmayer und Penninger. 8**. 76 S.

Die gehaltreiche Abhandlung geht aus von der Stelle 199 IT.

Der in einen fremden Bettler verwandoltc (»dy^siMi? er/.ähll seinem

Beherberger Etimaios eine erdichlt>lo («cscliiclitt^ iuis seinem Leben,

einen Zug nach Ägypten und dessen unghicklich-glücklichen Ausgang.

Der Verf. schliefst sich zunftchst jenen Gelehrten an, die wie Bischoff

und Hentze die Fahrt, von der der angel>lii lu' Bettler spricht, nicht

etwa als eine friedliche Unternehmung zu Handolszwecken fso Sorgen-

frey, de vesligiis inr. genl. llonicrici), sondern als einen Beutezu^r, wie

er ja den Sitten der ältesti:n Zeit entspricht, erklären. Wenn nun
die Leute des Pseudokreters das Land der Ägypter verheeren, Bewaffnete

aus der Stadt sie angreifen und teils gefangen nehmen, teils erschlagen,

er aber, der Anführer, die Waffen von sich wirft und sich dem feind-

lichen König erprib! und von diesem begnadigt, ja liebreich i)elianilelt

wird, so haben wir es hier, wie E. iS. 9) sa^M. ..mit einer Art lioroischor

Grofsmut und rücksichtslosester Anwendung des Gastrechtes zu thun,

die im übrigen homerischen . Epos zunftchst jedenfalls ibres^^leichen

sucht". Die Ansicht Bührens (Uber die Gastfreundschaft im homer.
Zeitalter 1873), dafs Odysseus seine Unschuld beteuert und deshalb

vom König der Ägypter verschont uertlc, liest, wie Verf. mit Rocht

bemerkt, aus dem Gedichte etwas heraus, was mit keinem Worte an-

gedeutet ist. Dagegen gelingt es E. nicht und kann überhaupt nicht

gelingen, nachzuweisen, dal^ Odysseus nicht als ein Gefangener an-
zusehen sei. Wer in die Hände seines Angreifers kommt, sei es un-
freiwillig, sei es freiwillig, ist ein Gefangener, mag er dann vom Sieger

wie immer beliandelt werden.
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Im weiteren erörtert Verf.. um zu einem abscliliefsenden Urleile

„Über die Grenze, bis zu welcher in der von Homer geschilderten

Zeit das Recht eines /x^^^jc In Anspruch genommen werden konnte",

zu gelangen, die älinliclu' Situationen boliandelnden Stelleu der Odyssee
und Ilias. Hier ist 'zunächst die Würdigung der .Stelle n 421 IT.. wie
sie S. 11 ff. gegeben wird, als zulrellend 7x\ bezeichnen. Dals Odysseus
dem Eupeilhes seinen Schutz angcdeihen läfst. obwohl dieser feind-

selig gegen die mit den Ithakesiem verbündeten Thesproter aufgetreten

ist, ist auf Odysseus' fvch,-i(Kt zarfiekzuführen, was schärfer hervor-

zuheben war. Das zeigt der Zusnnimerdiang deutlich, vgl. insbesondere

die Worte 153 f. (xf'rng (ßlair ((u(( Z/ i'C ndorrQog. Die Erklärung,

welche Autenrietli (iNügelsbachs Horn. Theol. 3. Aull.) von den Worten
V. 422 ov6* Ixirag ifinaCfai gibt, verwirft Verf. mit Recht. Anch Hentze
irrt, wenn er txh'iag nur auf Telemachos beziehen will. Das Richtige hat
E. gesehen, der unter /xfVrfc Telemachos und Odysseus versteht und
die VV. 422 f.. auf dem Scholion dos cod. >[iMliol. 0 fufscnd, in völlig

belViedigeuder Weise erklärt. Dagegen hat \ erf. übersehen, dafs die

Eupeithesepisode besonders in einem Punkte sich wesentlich von der

Situation des angeblichen Kreters in Ägypten unterscheidet: Dieser

ist im Kampfe in die Gewalt des Gegners geraten, jener wird weder
von Odysseus gefangen geiionunori, noch hat er überhaupt [logen ihn

etwas Feindliches untornonmion. Das ist doch ein ganz orlieblieher

Unterschied, der für die Beurteilung des Verhältnisses beider Stellen

in Rechnung zu ziehen ist. Die Episode zwischen Odysseus und Leiodes

(X 310 ff.) hat E. mit überflüssiger Breite behandelt; die Annahme, die

nach ihm den Kern der Sache treffen soll (S. IG), dafs Leiodes trotz

seines Flehens deshalb von 0<lysseus ^'ctölot werde, weil er nif ht um
Schutz, soii'lt'iri um Gnade lleho. also nicht unter den liegrifT des

txitiig falle, erscheint spitzfindig und ist aus den Worten des Diclilers

nicht zu begninden. Dieser will vielmehr, wie Hentze richtig erklärt,

im Schicksale des Leiodes. der, ganz abgesehen von seiner Bitte ura
Schonung, schon als 0|)ferschauer unverletzlich sein sollte, die ganze
Furchtbarkeit des über die Freier hereinl)refhenden Strafgerichtes zeigen.

In der eingehenden Betrachtung der Atlrestosscene [Z A-'.i iV.i sucht der

Verf. die Tötung des in die Hände des Monclaos Gefallenen damit
zu erklären, dafe er meint, weil Adrestos aus dem VITagen gestürzt

sei und dem A triden gegenüber keine Initiative zu ergreifen vermöge,
habe er das Recht eines fxtn,c verloren (S. 23). Allein Avanun eine

so gesuchte und auf rein äufseriieiici- Betrachtungsweise beruhende Er-

klärung, wo doch der Hinweis auf die Verschiedenheil der Charaktere

der beiden Atriden so nahe liegt? Menelaos möchte jaden Flehenden
begnadigen, ihm ist er ja zunächst a/^o?; da Ird'st er sich durch den

leidenschal'tlicheren Bruder umstimmen: aber auch jetzt erschlägt nicht

er den riip-h";rklichen, sondern überläfst ihn Atramemnon. Was die

Lykaoriepisude ('/' 71- IT.) belrilTt. so trägt erst E. Schwierigkeiten in

die Stelle hinein; in Wirkliclikeit liegt die Sache ganz einfach. Wenn
Achilleus die Berufung Lykaons auf das Gastrecht, das dieser als

Gefangener des Achilleus früher einmal genossen, nicht gelten läM,
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. so gibt er den Beweggrund hiefQr so klar wie möglich an : es ist die

durch Patrolclos' Totl \ et änderte Sachlage; vor dem traurigen Ende
des Froundps war er dem (icdanken an Schonung zudringlich, jetzt aber
kennt er nur die eine Pflicht, ihn aji allen Troern, die in seine Gewalt
fallen, zu rächen. Ebenso falst E. die Erzählung von Dolons Unter-

gang (K 378 fif.) nicht ganz richtig auf, indem er meint, der von
Diomedes und Odysseus bedrängte Kundschafter könne sich nicht

h-eiwillig unter den Schulz des einen von beiden flQchten, da in diesem
Falle ein Verfolger, vor dem er Schutz suche, es auch wäre, bei dem
er ihn suche (8. :28). Der ägyptische König in ? 190 ff. gehört ja auch
zu den Bedrängern des Pseudokreters, und doch wendet sich dieser hilfe-

Üehend an ihn und wird von ihm gegen die übrigen Verfolger geschützt.

Warum sollte es überhaupt undenkbar sein, dafs der Verfolgte von
einem der Verfolger gegen den anderen verleidigt wird, wenn es ihm
glückt, das Mitleid des ersten zu errc^'en V Was von Dolon gilt, trifll

auch bezüglich der Brüder Peisandros und Hippoiochos zu, die un-

geachtet ihrer Bitten von Ägamemnon niodergestol&n werden (A 122 ff.).

In der Zwangslage feindlidti bedrängter Männer, die, wie Verf. urteilt,

ihre Stellung Agamemnon gegenüber ungünstiger gestallen soll, befindet

sich ja Odysseus in seiner erdichteten Erzählung dem ägyptischen

K(Hii<: 'fr«'<j[enühpr aiu li. Dafs Agamemnon sich der beiden Troer nicht

erbarmt, ündet seinen Grund darin, dafs ihr Vater einst den Troern
geraten hat, den als Gesandten in Ilion anwesenden Menelaos nieder-

zuhauen. Dieser Umstand, den E. freilich als nebensächlich betrachtet,

erklärt Agamemnons Verhalten zur Genüge. In der Besprechung der

Trosepisode {V 4Gü IT.) endlich erklärt sich Verf. mit guten Gründen
gegen die von mehreren Gelclnten gebilligte Spilznersche Erklärung

der VV. 464 f., unterläfst es aber, ebenso wie bei der Lykaonscene,

hervorzuheben, daXs nicht ein Formfehler es ist, der Tros den Unter-
gang bringt, sondern die schonungslose Rachewut des Peliden. Das
Ergebnis der Betrachtung der einzelnen Stellen wäre nacli E. (S. 34),

dafs an keiner der behaiuielten lliassh'llen ein ei^'cnllichtM- '/xiitic auf-

tritt. Dagegen mufs bemerkt werden, ilafs nach der eben vorgenonunenen
kurzen Prüfung der betreffenden Abschnitte des £pos in allen Fällen

der Begriff des U^tfs zutrifft, dafe aber aus verschiedenen Gründen,
die vom Dichter jedesmal angegeben sind, oder zum mindesten ohne
Mühe aus dem Zusammenhanp'e sir-h ersehen lassen, der Gegner keine

Rücksicht darauf nmiint. Wesentlich verscliiedeti erscheint, wie oben
schon gesagt, die von der Aufnahme des Eupeithes handelnde Odyssee-
steile, wo die ganze Situation eine andere ist als in den in der Dias

geschilderten Fällen und demnach ein anderer Erfolg der Bitte um
Rettung nicht befremdend wirken kann. Da aber die Situation in der

Erzählung des angeblichen Kreters eher mit der Lage der einzelnen

in der Ibas vorgeiührlen Hilfeflehenden sich vergleichen läfst als mit

jener des Eupeithes, so steht dieser Fall allerdings in seiner Art einzig

da als ein Beispiel hervorragender evtrißeta und ^avf^^TKÜz. Die
Behauplun-: des Verf. (S. 37), der ägyptische König handle nicht aus
freier Wahl, ist durch die Worte des Dichters nicht zu erweisen;
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diese bcsaj^en nur, dafs der König uns heiliger Ehrfurciil vor Zeus,

dem Beschützer der ixtcuij den Mann, der sicli ihm ergeben hatte,

verschonte und beschfltzte. Ein anderer hätte vielleicht anders ge-
handelt, wie ja audi die Leute jenes Königs den Wehrlosen noch töten

wollten. Nicht auf Aurserlichen, formellen Dingen beruht die Pflicht

der Schonnncr pino? nilfeflehonden, wie E. (S. il) meint, sondern es

Fleht im Beliei)«'n siegreichen Gegners, ob er den Besiegten aus
fronnner Scheu schonen will oder nicht. Die Erklärungswoise des Verl",

ist vielfach eine schematische, äuCserliche, sie läfet das psychologische

Moment nicht genügend zur Geltung konnm n.

Kann man so den Ausführungen des Vei f. weder im einzelnen

noch inbezug auf das Endergebnis durchgohends beipflichten, so hat

er doch das Verdienst, manclie falsche Auffassung beseitigt und die

ganze Frage einer grundlichen Untersuchung unterzogen zu haben.

Er hielt indes seine Angabe damit noch nicht für erledigt; in einem
eigenen Abschnitte, der allerdings mit der durch den Titel gekenn-

zeichneten Frage nur in sehr lockerem Zusammenhange steht, suchte

er (Mn sicheres Urteil zu gewinnen über den geographisch-historischen

Hinlergrund der Erzäidung j" 109 11". Mit Aufgebot eines gelelirten

Apparates und anei*kennenswerter Kombinationsgabe bemQht er sich

(S, 43—76) nachzuweisen, dafs die Zäge, welche uns in jener Episode

von Ägypten und dessen Zuständen vorgeführt werden, auf Realität

beruhen. Da nun aber eine derartige Bekarinlschaft mit Ägypten in

der Zeit, wo die Odyssee entstand — Verf. nimmt mit W. v. Christ

800—720 V. Chr. an — nicht denlcbar sei, so liege die Vermutung
nahe, daCs sich in jenen Angaben eine Erinnerung aus der mykenischen
Periode erhalten habe, einer Zeit, da di»' Akaivasch, die heutzutage

als identisch mit den Uxfift' gellen, liäiüige Landungen in Ägypten
nntcrnahmen. Zu sicheren llesullalcn lAlsl sidi auf diesem Gebiete,

wo es, wie auch die Darlegungen des Verf. wieder beweisen, so viele

Möglichkeiten^) gibt, schwerlich gelangen; immerhin hat sich E. bestrebt,

alles zu verwerten, was geeignet ist zur Aufhellung jener ftltesten

Kulturperiode Grieclienlands beizutragen, und auch die gesicherten Er-
gebnisse der orieiifalislischen Forschung nach Mögliclikeit auszunützen.

S. 1 1 war scharler hervorzuheben, dafs der Mönier im heroischen

Zeitalter niclit als ein Feind der Götter galt, da eben „der Mord nur für

ein Verbrechen gegen Menschen, nicht fGr Verletzung eines göttlichen

Gesetzes erachtet wurde'' (Nägelsb. Horn. Tlieol. 3. Aufl. S. 268). Ungern
sieht man einen Abschnitt ans einem Abenteuerroman Karl Mays als

Beleg in einer wissenscrhaftliclu'ii Arlieil verwendet (S. 4i2). Der Dar-

stellung wäre strallere Einheit und Geschlossenheit zu wünschen. Sehr
störend wirken die wiederholten Hinweise auf die nachfolgende Behand-
lung eines Punktes, wodurch der Gang der Beweisführung unangenehm
unterbrochen wird (so /.. K S. 13, 16, 17, 18, 27, 57). Druckfehler be-
gegnen wenige (S. ö, 20, 37).

München. M. Scibel.

') Soweit iiliri^'ens ww K. S. 74 darf »iiaii in di r Ziilassnn<r von Mödlich*
keiten nicht gehen, weil sonst jede lieweistuhruui; aulgehohen wird.
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Auswahl aus Piatons Politeta. Mit Einleitung und An-

merkungen herausgegeben von Dr. Karl Nohle. Halle, Waisen-

haus 1898.

Das Ziel des klassischen Gymnasialunterrichtes schnellst sicherlich

auch die Kenntnisnahme der philosophischen Thätigkeit der Hellenen
in sicli. Es würde nämlich ein wesentliches Stück der griechischen

Kulturcntwickliing fehlen, wenn das humanistische (ivmnasium diosos

liocIieiitwickcltL' Produkt des iiellcnischen GeisteslcbtMis unb^aditot

Heise. Aber nicht blols die historische Kenntnisnahme der phiiosoplii-

schen Probleme und ihrer Losungen mufs das Ergebnis der Lektüre

sein, sondern es mufs sicli eine propüdoutiseii-philosophisclic Schulung
der Geisler zuglrich damit vtjrbindoii. Da/.u bietet die Lektüre Piatos

den geeignetsten Stoff. In neuerer Zeit sucht man neben Apologie,

Kriton, Prolagoras, Laches, Eulhyphron, Gorgias auch die Politeia,

nicht bloCs das 1. Buch, suudern die ganze Staatsverfassung den Schülern

zugänglich zu machen.
Die vorliegende Auswahl aus Piatons Politeia bringt in

zehn Kapiteln den hauptsächlichen Inhalt dieser platonischen Schrift,

woran sich noch Beilagen anschliefsen, die einzeln als ein für sich

bestehendes Ganze gelesen werden können z. B. „Über das Wesen und
den Nutzen der Gerechtigkeit, die kretisch -spartanische Verfassung,

der Leichtsinnige, die Entstehung der Tyrannis, Wissensherrscbaft und
Gesctzesslaat. Von jedem Abschnitt aus lassen sieh Ausblicke auf

das Ganze der Politeia sowie auf die griechische Kultur im allgemeinen

thun. Die vorausgescliickte Einleitung bietet einen sehr interessanten

Abschnitt „Die geschichtliche Grundlage der platonischen Staatslehre".

Im Anhange befinden sich erklärende Anmerkungen äber sprachliche

und sachliche Schwierigkeiten. Nohle hat mit dieser Arbeit sich das

V^frdienst erworlion. die platonische Politeia d<Mn Gymnasiainnlerricht

zugänglich gemacht /u haben, der bis jetzt nur das 1. Buch derselben

in seinen Bereich gezogen hatte.

PluLon. Phedon, texte grec publik avec une inlroduction, un

couuuentaire et un appciidice philosophique par Charles Bonny,
professeur de Rheturique latine ä l'Alhenee royal de Guud. 1898.

Gand, Hoste.

Eine gelehrte Ausgabe des platonischen Phiidon, deren Ziel

es ist, die philosophische Bedeutung dieses hochwiclitigen Dialoges

zum Ausdruck zu bringen. Das Buch ist für die Hand der Philologen

und Philosophen bestimmt und kann in dieser Verwendung als ein

sehr mitzliciies Hillsmittcl bezeichnet werden. Der Text ist auf der

Ausgabe .von Schanz aufgebaut, dessen kritische Textgestaltung eine

allgemein grundlegende Bedeutung gewonnen hat. Zur Erklärung und
Sprachkritik hendtzt der Herausgeber femer die deutsche Ausgabe
von A. Th. Christ und als Ergänzung dazu die französische Ausgabe
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von Coiivrour, welcher die neiiesloii Papyrus zu Phädon verwertet

liat. Er kennt aber auch die deutschen Programme von Christ und
J. Baumann und hat sie bei der Erkiftrung benutzt. Als Einleitung

schickt der Verfasser eine 73 Seilen umfassende Abhandiun_r ührv die

vorsokratische Pfnlosophie, über die Lehensschicksale des Sokrates und
seiner bedeutendsten Schüler sowie über die Schriften IMatos voraus.

Das ist die notwendige philosophische Ausrüstung, ohne die man nicht

an die wissenscbaflliche Behandlung Piatos herantreten kann.

Die Anmerkungen unter dem Texte haben ihren Hauptwert in

der Bestimmung der Wortbedeutung. In dieser Beziehung habe
ich viele feine und pcharfsinnige Erörterungen gefiniden. Die stilisti-

schen und granunaliselien Aufklärungen stehen nicht auf dieser Höhe.

Te.\lkritische l' ragen hat der Herausgeber von dem Kommentar lern-

gehalten. Auf den kommentierten Text folgen in einem Anhang
20 Seiten philosophisdher Erörterungen über B^riffe utui Piobleine,

welche durch die vorausgebende Lektüre angeregt sind z. B. ,.Über

die Beziehungen zwischen Freude und Sciurierz", ..Über den Selbst-

mord", „Die Tugend als Wissen", „Über den Ursprung der Ideen",

„Von den einzelnen Unsterblichkeitsbeweisen*', „Über das Los der

Seele nach dem Leben" etc. Bei diesen Fragen geht der Verfasser

auch auf die spateren und die neuesten Zeiten Iierab, so dafs sich

das philosophiscbe Denken der antiken und der Neuzeit berühren.

Auch diese letzteren Erörterungen geben der Ausgabe einen eigenen Wert.

Frommanns Klassiker der Philosophie, herausgegeben

von R. Falckenbcrg. Stuttgart, Fr. Froraanns Verlag (ß. Haufif)-

1. Piaton von Windelband 1900.

2. Aristoteles von H. Siebeck. 1899.

Das vieldurchforschte klassische Altertum erscheint In immer
vollkommenerer (iestalt vor unseren Augen, je mehr unsere gegen-

wärtige rieisteskultur vorwärts sclireitc^l und die Mittel der Erkenntnis

vernielirf. Inniier von nenein drinjit der modern ausgestattete Forseher-

geist in die Vergangenheit und entdeckt neue Gesichtspunkte und
neue Erklärungen des antiken Geisteslebens. Diesen frischen, modernen
Forschungsgeist atmen die beiden in der Frommannschen Sammlung
erschienenen Mono^M-aphien.

Die dauernde Bedeutung Pia tos bis in unsere Tage findet

Windeibami darin, dafs in Plato das Kulturideal der Menschheit,

ihr Leben durch Wissenschalt zu gestalten, vorbildlich für alle Zeit

verkörpert ist. Plato hat die Geistesproblcme der griechischen Philo-

sophie zu einer höheren Einheit in sich vereinigt und mit weit aus-

schaiK^ndi ni Blick für die künftigen Zeiten wi?senscl);irili( li ausgel)aut.

Dieser erliabent? Geist geht besonders mit seinen so/.i;ilpolitischen Ideen

weit über das Grieclientum hinaus und greiil in die Entwicklung der

kommenden Kulturvölker ein. Seine höchsten Ideale sind deshalb

von seiner Zeit nicht verstanden, noch weniger verwirklicht worden.
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Erst Kor Zeit des Christentums kommen sie im Neoplatonismps und
in der spekulativen Philosophie des Mittelalters zur Geltung. Diese

wcMtnusgreifcMide Uedeuluti^,' Piatos hat Her geistvolle Verfasser dadurch
anschaulich zu machen gewufst, dafs er die Sf hr){)fiingen und Gedanken
Piatos in die Umgebung der hellenischen Gesauitkultur stellte und von

da aus die Wirkung in die Zukunft bis zur Gegenwart konstruierte.

In dem Rahmen dieses weitreichenden Kullnrbildes ist jedoch
die Persönlichkeit Piatos mit so frischen und individuellen Farben
gezeichnet, dafs wir uns in die unmittelbare Nähe des Philosophen
versetzt <?lauben. Wir werfen einen hellen Blick in sein Inneres, in

* seinen Cliarakler, seine Anlagen und Neigungen, wir lernen seine Ziele

und Versuche kennen sowie die Mittel, die er gegen das widerstrebende

Leben anwendete. Auch die platonische Lehre erfahrt eine klare,

übersichtliche und wohl verständliche Darstellung in den Abschnitten

:

der .Mann, der Lehrer, der Schriftsteller, der Philosoph, der Theologe,

der Sozialpolitiker, der Prophet.

Die Darstellung erweckt durchgehcnds den Eindruck, dafs der

Verfasser mit der reichen Mannigfaltigkeit der platonischen £ünzel-

forschung wohl vertraut ist und sich überall sein eigenes wohl be-
gründetes Urteil gebildet hat. Das Werk verdient auch von Seiten

der immanistischen Gymnasien die höchste Beachtuug.

Siebecks Monographie fiber Aristoteles beröhrt das Gym-
nasium nicht so unmitteltmr; aber für Pliilosophen und Kulturhisloriker

ist diese Schrift ebenso anziehend als lohnend. Es wird nicht bloCs

der Zusammenhang des Aristoteles mit den vorausgehenden wissen-

schaftlichen Bestrebungen der Hellenen und seine eigenen Verdienste

um die Fortbildung dieses Wissens als auch seine grofsarlige Be-

deutung far die Zukunft der europäischen Kultur, für die Römer,
Araber, christliche Zeil und die neuere naturwissenschaftliche Richtung
kurz und gemeinTerständlich dargestellt.

Die Weltanschauung Piatos dargestellt im Anschiufs an

den Dialog Pliädou von Dr. Gustav Seh n eider. Berlin, Weidnuuin, 180S.

Es ist Aufgabe der Gymnasialiektüre von dem beschränkten Stand-

punkte einer einzelnen Sciirill aus weite Ausblicke und Fernsichlen

nach vor- und rückwärts dem Schüler zu eröffhen, so da& es z. B.

möglich wird, von einem einzelnen Dialoge Piatos aus nicht blofe die

Kulturbestrebungen der einschlägigen Zeitporiode, sondern auch die

vorausliegenden mu] die nachl'oigenden Entwicklungszeiten zu über-

schauen und sogar nül der Gegenwart in Vergleich und Beziehung

zu setzen. Diesen richtigen Standpunkt der Gymnasialpädagogik nimmt
die vorliegende Schrift Schneiders ein in der Behandlung des platoni-

schen Dialogs Phädon.
In dieser Schrift sollen wir nicht blofe die Ansichten des Philo-

fiUtter r. d. OjrmnMlalachalw. XXXVI. Jahng. ^^7
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sophen iil)er »lie Unslerblichkeit der Seele kennen lernen, sondern

auch die gesamte Wellanschauung Pialos und die philosophischen

Strömungen seiner Zeit sowie die vorausliegenden und kommenden
Epochen des philosophischen Denkens, verglichen mit der modernen
christlichen Wellanschauung, überblicken. Da aber ein grofser Teil

dieses Dialoges für Schüler zu grofsc Schwierigkeilen der Übersetzung

bietet, so rät der Verfasser, diese schwierigen Partien Vortrags-
weise durchzunehmen. Auf diese Art ist es möglich, mit den Schülern

den ganzen PhAdon durchzunehmen. Ein nicht zu verachtendes Neben-
ergebnis der Lektüre ist die Übung der Jugend im methodischen,

])hilosophischen Denken und die Kenntnisnahme grolser philosophischer

Probleme in ihren wissenschafllichen Fundamenten. Schneider besitzt

und zeigt die geschickte Art, den philosophischen Gedanken- und
Beweisgang zu veranschaulichen durch Analogien aus den modernen
Wissenschaflen. Er weist auf den Naturforscher, Chemiker, Physiker,

Botaniker, Mathematiker und Sprachgelehrien hin, die in derselben

Weise ihre Begrille, Gesetze und Regeln finden.

Ein Punkt seiner kritischen Betrachtungen dürfle vielleicht eine

Umgestaltung erfahren, nämlich die Theorie über das Wesen der
Seele. Denn wenn Plalo die Seele einerseits als reine Vernunft,

andererseits als Lebensprinzip erklärt, so ergibt sich ein Dualismus in

seiner Psychologie, der kamn irgendwo in seinen Schriften aus-

geglichen ist. Auf diese wichtige Dissonanz macht Windelband (Plalo

p. 115) nachdrücklichst aufmerksam. Auch wäre vielleicht den Schü-
lern der Sinn der Behauptung klar zu machen, dafs die Seele sich

ihren Leib baut, ob das äufserlich oder moralisch gemeint ist (p. 50 u. 52).

Denn man betrachte einmal den Leib des Sokrates und den des Alki-

biades; dereine ist schön von aufscn und häfslich von innen, Sokrate.s

schön von innen und häfslich von aufsen.

Wenn es für junge Männer von grofsem Werte ist, mit den
Fundamenten einer klaren Weltanschauung ausgestattet zu werden
und die ernsten Probleme des philosophischen Denkens als Ferment
ihres wis.senschafllichen Strebens in sich aufzunehmen, so ist die

Loktüre des platonischen Phädon im Sinne und Geiste des V^erfassers

betrieben das empfehlenswerteste Mittel.

Wü rzburg. N u s s e r.

Reum , Dr. Albrccht, Französisches Übungsbuc h für d ie

Vorstufe unter Benützung von vier Ilölzelschen Wandbildern für den

Anschauungs- und Sprachunterricht. ^. vermehrte und verbesserte

AufInge. Bamberg, C. C. Buchner (R. Koch) 181)9. 82 Seilen Text,

20 S. Wörterverzeichnis, gr. 8*'. M. 1.20.

In Schulen mit vielslündigem französischen Unterricht ist dieses

nach der Iniitalionsmethode gearbeitete Lehrmittel vortrelTlich zu be-

niilzon. Es iin<len sich keine deutsch-französischen Ül)ung.sstücke darin,

sondern nur französische Stücke, zu denen eine Präparalion am Ende
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des Uuclies steht. Überall ist die Selbsllliätigkeit des Schülers in An-
spruch genommen. Questionnaires, Phrases ä compl^ter und yom
Schült-r zu gebende Dcfinilionen tragen dazu bei. Die vier Hölzelschen

BiMpr stellen die vier Jahreszeilen dar. Der graninialisclie Lehrstoff

l)eh:uuiell die Formenlehre. Das ganze Buch zeugt von der Geschick-

lichkeit des Verfassers.

Reuni, Dr. Albrechl, Französische Stil ül)ungen für den

ersten A u f sat zu nte rri cht Kin Er^'äii/.un^^s lieft zu jedem fran-

zösischen Lehrgänge u, s. w. Bamberg, G. C. Buchner (H. Koch) 181)9.

152 S. kl. 8«. M. 1.50.

Dieses Buch enthält 120 französische Stücke, die, so wie sie da-

stehen, nicht zu einem Aufsalz verwendet werden können ; es sind

blofe die Materialien dazu, und zwar meist in der Form von Fragen
oder infinitivischen Ausdrücken, die dann erst vom Schüler in eine

forllaufende Erzählung oder Fiesclireibung verwantlell werden sollen.

Das Ganze ist an zehn Slilregeln angeschlossen. Das Ziel des Ver-

fassers ist, den Stil frühzeitig und ohne Vermittlung des Deutsclien

zu bilden, worfiber er sich im Osterprogramm des Vlzthumschen
Gymnasiums v. J. 1896 ausfuhrlicher ausgesprochen hat. Die hier ge-

botenen Aufgaben scheinen für das zweite Schuljahr, in welchem der
Verfasser das Rtu ii benützt wissen will, etwas schwer. Docli Ihut

dies (lein Veiiliensl des Verfassers, der für freie Ifandliabung des

Französisclien hervorragend begabt ersclieint, diiiciiuus keinen Eintrag.

Der in den Stucken verwendete Wortschatz ist so reichhaltig, dafe

ein Lehramlslcandidat dieses Buch mit Vorteil durcharbeiten könnte.

München. Wohlfahrt.

Dr. Fr. Ritter von Mocnik, Lehrbuch der Arithmetik für

Unter-Gymnasien, bearbeitet v. A. Neumann. I. Abt. 35. veränd.

Aufl. 0,00 fl. II. AbL 26. veränd.. Aua 0,S0 11. Wien und Prag,

F. Tempsky 1898.

, Lehrbuch der Arithmetik und Algebra nebst einer

Au^bensammluDg für die oberen Klassen der Mittelschulen,

bearbeitet v. A. Neumann. 25. ümgearb. Aufl. Wien und Prag,

F. Tempsky, 1898. 1,85 fl.

Die hohe Auflagenzahl, die die beiden Teile dieses Rechenwerks
schon erreicht haben, ist einerseits ein Beweis für die weite Verbreitung,

die es gefunden lial, andererseits läfst sie eine gründliche Dureh-
arbeilung dos behandelten LehrsfolTes erwarten. Und diese Erwartung
findet sicii bei einer genaueren Betrachtung auch beslatigt. Das ganze

Werk bietet eine einheitliche, klare und wohldurchdachte Darstellung

des gesamten mathematischen Pensums in der Ausdehmu^ und An-
ordnung, wie es für die Usterreichischen Gymnasien vorgeschrii^bcn
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ist. Es wird, oliiie ganz neue Wege zu wandeln, seinem Zwecke
zweifellos in hervorragendem Mafse gerecht.

Die I.Abteilung des 1. Buches behandelt: Die vier Operationen
mit unbonannten und benannten, ganzen und Dezimalzahlon ; Mafse,

Gewichte und Mfnr/on: Teilbarkeit; Hecliiien mit gomoiin'n nifichen;

Verhrdtnisse und Proportionen ; HppMflL'h i durch Sch[üs.se und mittelst

Proportionen; Prozent- und einlache Zinsrechnung. — An die Er-

klärung der dekadischen ganzen Zahlen schliefet sich sofort die der

Deztmalzahlen. Die Rechengesetze werden, die atlgemeine Arithmetik

vorbereitend, im engen Anschlufs an diese entwickelt, zunächst für

die ganzen Zahlen, dann sofort in vollem Ufnfan'^ auch für die Dezimal-

zahlen ; ob man mit der Erweiterung des MuUiplikationsbegrilfes, wie

sie durch die Multiplikation nut 0,1, 0,01 bedingt ist, schon neunjährigen

Kindern kommen kann und mu&? Bei der Division durch einen

Dezimalbruch wird der Stellenwert der ersten Ziffer des Quolienlen

büstiiiiinl. Zusammengesetzte Zahlenausdrücke finden noch keine Er-

wähnung. Jedem Paragraplien sind Peispiele, auch für Kopfrechnen,

in entspreciiender Zatil beigegeben. — Falsch ist es, wenn S. 75

6, 7, 8 als relative Primzahlen bezeichnet werden; denn nach der
S. 67 gegebenen Regel wfire 6 • 7 • 8 = 336 ihr kl. gem. Vielfachem,

das doch 168 ist. Der Fehler liegt in der S. 66 gegebenen, zu weiten
Definition für relative Primzahlen, die, wie es scheint, unbesehen von
einem Schulbuch in das andere übernommen wird. —

Die 2. Abteilung enthält die aligen»eine Arithmetik in ihren Gruud-
zügen: BegrifT der a%emeinen Zahlen ; mehrgliederige Zahlenausdrückc
und Bedeutung der Klammern ; die Rechengesetze der beiden ^sten
Stufen für ganze und gebrochene allgemeine Zahlen ; das Rechnen mit

nnvollständigen Zahlen und die abgekürzte Multiplikalion und Division;

Gleichungen Lürades mit einer und mehreren Unbekannten; Aus-

ziehen der Quadrat- und Kubik-VVurzel
;
zusammengesetzte Regeldetri

;

Gesellschafls- und Zinseszinsrechnung in kurzen Zögen. — Die Ab-
leitung erfolgt im engen Anschlufe an das Rechnen mit bestimmten
Zahlen. Die durcli die Mnltiplikalion mit l — b) erforderlirli werdende
Deünitionserweiterung wird dm-ch (iie Festsetzung gegeben, dafs das

Entgegengesetzte des Multiplikand^ bmal als Sumjnand zu setzen sei

— entsprechend den „Instruktionen", an die sich das Buch natürlich

auch sonst enge h&lt. Die Beispiele schliefsen sich wieder den ein-

zelnen Paragraphen an; die Texigleichung.saufgaben, deren eine Anzahl
die vollständige AnfliK-sung beigefügt enthalten, sind gruppenweise ge-

ordnet den Gebieten lier Zalilen, der bürgerlichen Rechnungsarten
und der Geometrie entnommen. —

Das 2. Buch bringt zunächst die Wiederholung und Vertiefung

des im vorstehenden aufgeführten Lehrstoffes. Als neu treten dann
hinzu die Abschnitte über: Potenzen, Wurzeln und Logarithmen;
Gleichungen 2. Grades und solche lir)lieren Grades, die sich auf (|ua-

dratisclie Gleitiiungen zurückführen lassen; unbestimmte Gleichungen;

Kettenbrüche; Progressionen; Kombinationslehre; Elemente der Wahr-
scheinlichkeitsrechnung, mit Berücksichtigung ihrer Anwendungen auf
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RtMÜen und Lobensvcrsichcning. In einem Anhang? linden noch kurze

Darslellimg: Die gonioinelrische Auflösung quadraliriclier (iloichungen
;

Maxima und Minima einer gegebenen Funktion; nälieruugsweiso

Wurzel-Berechnung für numerische Gleichungen durch die Newtonsche
Methode und durch die regula falsi; geonielristlu' Darstellung der

komplexen /alilen. — Die Entwirkluri^'on und Beweise sind hier jclzt

allpMiiein durcii^fefülirt ohne Anlehnung an die bestinnnten Zahlen,

ohne Unterbrechung durch Beispiele, die als zusammenhängende Sanun-
lung in die 2. Hälfte des Buches, S. 191—306, verwiesen sind. Für
die im Aufbau des Systems et forderlich werdenden Erweiterungen
des Zahlengebietes wird auf ein allgemeines Prinzip, das „Prinzip der

Fortdauer der Operationsgcsetzo" Bezug genommen ; die irrationalen

Zahlen werden definiert als Zahlen , die zwischen zwei rationalen

Brüchen von beliebig kleiner Dillerenz eingeschlossen werden können.
— S. GS, Z. 4 V. u. fehlt welche die Unbekannte enthalten"; S. 79,

Z. 12 1. § 110 statt S 100; S. 121, Z. 13 1. x' st. x«. .

Sammlung Schubert I: Elementare Arithmetik und Al-

gebra von Dr. H. Schubert 6. J. Göschen, Leipzig 1899. 2,80 M.

Mit orliegendem Buch beginnt der durch zahlreiche, der Wissen-
schaft wie dem Unterrichte dienenden Veröffentlichungen bekannte
Professor Dr. 11. Sclnibert eine Sammlung mathematischer I.rhrbtK her,

die er im Vcri iii mit vielen namhaften Facligenossen heraus/.u^'eben

beabsichtigt, und die in einheillicli angelegten, systematisch sich ent-

wickelnden Einzeldarstellungen alle Gebiete der Mathematik umfassen
soll. Es enthält die elementare Arithmetik und Algebra: Rechnungs-
arten 1. und 2. Stufe: Gleielinn'pn>n 1. und ^.Grades mit einer und
mehreren Unb(>kannfen ; arithmetische Reihen; Proportionen; irratio-

nale und imagiutäre Zahlen; Reclmungsarten 3. Stufe. In einein Anhang
werden in kurzer zusammenfassender Darstellung behandelt: Dtf Auf-

bau des Systems; die Erweiterung des Zahlbegriffs; die geschichtliche

Entwicklung.

Fintcilnng wie Darstellung <les StofTes schliefsen sich eng an

desselben Verfassers ,,Arilhmetik und Al^jebra" in der Sammlung
Göschen, Nr. 47, das in diesen Biatleni, Jahrg. XXXIll, S. 135 an-

gezeigt ist. Die Darstellung ist nur stellenweise etwas breiter ge-

worden, bedingt in erster Linie durch das gesteckte Ziel, „die Samm-
lung ganz besonders für den Selbstunterricht geeignet zu machen";
in Riicksic}!! iiifrauf ist jetzt auch jedem Paragraph eine entsprechende

Zahl melliodiftch geordneter Üeisjjiele beigegeben, deren Kesullate zum
Teil am Schlüsse des Buches sich linden.

Michcisen F., Die bestimmten algebraischen Glei-

chungen des ersten bis vierten Grades. Nebst einem An-
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liang: Unbcsliiumle Gleichungen. G. Meyer, Berlin u. Hannover, 1899.

2. Aun. 4M.
Für Lehrerseminare, höhere LehranslaUen sowie für den Selbst-

iinlerricht bestimmt, gibt das Buch eine ausführliche, elementar gehaltene

und klar geschriebene Darstellung der Lehre von den Gleichungen

1. hU i. Grades nebst einem umfangreichen Cbungsmaterial — über

900 Zaiiien — , gegen 500 Textbeispiele. Zur Erläuterung der theoreti-

schen Ausführungen sind überall vollstfindig durchgeführte Beispiele

beigezogen, einem grofsen Teil der schwierigeren Aufgaben eine An-
leitung zur Auflösung hinzugefügt.

Bei den Gleichungen 1. Grades finden die für das Ordnen zweck-

dienlichen Abkürzungen und Kunslgrilfe besondere Berücksichtigung.

Für die Auflösung der Gleichungen 2. Grades wird die Methode der

quadratischen Ergänzung, ferner die der Elimination der \. Potenz der

Unbekannten gegeben. Aufserdem werden hier wie entsprechend auch
bei den Gleichungen 3. und 4. Grades besprochen: die Zerlegung des

Gleichungslrinoms in Faktoren; die Beziehungen zwischen Wurzeln
und Koeffizienten, zwischen Wurzel-Vorzeichen und den Zeichenfolgen,

bezw. Zeichenwechsel: die Diskriminante. Die Aullösung der (Jleichungen

3. Grades erfolgt a) bei besonderen Formen durch Ergänzung des

Gleichungspolynouis zum Kubus und durch die Faktorenzerlegung des

Absolutgliedes; b) für die allgemeine Form durch die Cardanische
Formel. Die trigonometrische Auflösung des irreduziblen Falles, ebenso
wie späterhin die Cartesi>che .Methoile für die Aufhisung der Gleichungen
4. Grades mufs bei der hier gewählten Darstellung den Schüler aller-

dings wie ein rechtes Taschenspielerkunslstückchen anmuten. Im An-
hang werden die Diophantischen Gleichungen 1. Grades mit zwei und
mehr Unbekannten und ihre Auflösung nach der Eulerschen Methode
behantlell, ferner solche 2. Grades in ihren leichteren, elementarer

Behandlung zugänglichen Formen; unter anderm wird die Aufgabe
der Bestimmung der pythagoräischen Zahlen gelösL Den Schlufs bilden

die Itesultate zu den Aufgaben.

München. S o n d e r m a i e r.

V. Braunmühl, Dr. A., Vorlesungen über Geschichte
d e r Trigonometrie. Erste r T e i I. Von den ältesten Zeilen bis

zur Erfindung der Logarithmen. .Mit G2 Figuren. Leipzig, Teubner,

1900. i>t)0 Seiten.

Es mag vielleicht im ersten Augenblicke als ein kühnes Unter-

nehmen erscheinen, eine Geschichte der Trigonometrie zu publizieren,

nachdem vor kurzem das grofse, allerseits als erschöpfende Leistung

anerkannte Werk Cantors zum Abschlüsse gekommen ist, in welchem
die historische Entwicklung der Trigonometrie ziemlich eingehend dar-

gestellt ist; ein neues gleichartiges Werk hat nur dann eine E.Kislenz-

berechtigung, wenn es wirklich Neues bietet; das vorliegende Werk
bringt nun in der Thal Forschungen, die bis jetzt nicht bekannt waren
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die Entwicklung dieses Zweiges der Matheniutik, das gegenseitige Ver-

hällnis der Leistungen sowohl ganzer Kulturvölker als auch einzelner

bahnbrechender Forscher stellL sich nach den Studien Braunmühls in

vielen Fftllen wesentlich anders heraus, als man bisher angenommen hatte.

Bemericenswert ist vor allem der Nachweis, dafs die Älteste

Methode, deren sich die Griechen zur Behandlung spiiäri>clier Drei-

ecke bedienten, darin bestand, dafs sie das Dreieck auf drei vm einander

senkrechte Ebenen projizierten, und dafs diese Methode auch bei den
Arabern, ja sogar bis ins siebzehnte Jahrhundert herein noch im
Abendlande gebräuchlich war. Bemerkenswert ist ferner der Nach-
weis, dalli sowohl die Inder als auch die Araber für die Ausbildung
der Trigonometrie weit selbständigere Leistungen aufzuweisen halien,

als man ihnen bis jetzt zuschrieb. Finden sich doch bei den ersteren

bereits Spuren des Gosinussatzes für die Seilen und ist doch der um
die Mitte des dreizehnten Jahrhunderts in arabischen Diensten stehende

Perser Nasir Eddin-Tüsi imstande, die Seiten eines sphärischen Drei-

eckes aus den Winkeln zu bestimmen und zwar ganz in der Art, wie
sie später Snellius behandelte, eine Aufgabe, von der no; h Cantor
(IL 272) behauptet, ihre Lösung sei unbestritten Eigentum Ivegiomon-

tans. Es ist ganz begreiflich, dafs sich unser Verfasser gerade mit

diesem persischen Gelehrten eingehender beseh&fligt; hatte er doch
schon früher, vit Ilt icht angeregt durch eine Bemerkung Cantors (1 735)

in einer Abhandlung über Nasir und Regioniontan eingehendere Studien

über die Leistungen dieser Männer venitTentlicht. Aus Eigenem schöpft

der Verfa.sser auch, wenn er zeigt, dafs der Vater der sogenannten

proslhaph&retischen Methode, die im wesentlichen darauf hinauskommt,
das Produkt von Funktionen zweier Winkel durch eine Summe oder
Differenz zu ersetzen, der Nürnberger Pfarrer Johann \Verner(1468 — 1528)
ist, während man sie bisher einer weit siifitcrfn Zeit zugeschrieben

hatte. Grofse Mühe verwendet der Verfasser darauf, dem berühm-
ten französischen Mathematiker Vieta aucii in der Geschichte der

Trigonometrie die ihm gebührende Stellung zu verschafTen ; abgesehen
von anderen Verdis n-^len, habe dieser Gelehrte zuerst das Rechnen
mit trigonometrischen Funktionen ge/ei>:t, den Cosinussatz für das ebene
Dreieck in einer einzigen Gleichung anigestellt und den Tangentensatz

in der jetzt gebräuchlichen Form ausgesprochen, wenn auch letzteren

bereits zehn Jahre früher Thomas Fink allerdings in komplizierterer

Form gefunden hatte. Eine grofse Schaltenseite Vietas scheint nur
seine dunkle Schreibweise zu sein, die nach des Verfassei-a Ansicht
daran schuld ist, wenn die Verdienste dieses Mannes bisher niclit

richtig gewürdigt wurden. Dagegen scheinen Rcgioinontaus Leistungen

im Gebiete der Trigonometrie seitens der Historiker wirklich über-

sch&tzt worden zu sein; Sätze, deren Entdeckung man ihm zuschrieb,

seien bereits vor ihm veröffentlicht worden und noch dazu in Schriften,

die er nachgewiesenermafseu in Händen hatte: alK'niings lügt der

Verfasser zu Regiomantons Enlschuldigimg an, tlafs letzterer mit dem
Verschweigen von Quellenangaben nicht gegen die Sitte seiner Zeit

verstofsen habe.
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Nocil manch anderen Irrlum in den bisherigen Anschauungen
über die Entwicklung der Trigonometrie hat der Verfasser aufgedeckt

;

freihih war ihm dies nur dadurch mögUch, dafs er bei seinen

Forscliungcn jeweils bis zu den Originalwerken zurückging, die ihm
ja allerdings an der Münchener Staatsbibliothek in ungewöhnlich
reichem Mafse zur Verfügung standen. Welche Unsumme von Arbeit

dies aber kostete, welche Mühe es verursacht, sich in die Ausdrucks-
woise und den Geist der Autoren hineinzuversetzen und dann ihre

Gedanken in die moderne Sprache zu kleiden, vermag nur der zu be-

urteilen, der sich selbst mit derartigen Forschungen beschäftigt hat;

aber frcilicii der Mühe Lohn blieb nicht aus: das ganze Werk hat

dadurch das Cieprüge des Eigenartigen, Selbstslilndigen erhalten ; es hat

auch vor den Werken, w'elche die liistorische Entwicklung der gesamten
Mathematik behandeln, den Vorzug, dafs es dem Leser ein zusammen-
hängendes Bild der Trigonometrie liefert.

Die Darstellung ist klar und formgewandt, schwierigere und
wichtigere Entwicklungen sind an deutlich gezeichneten Figuren er-

läutert; die typographische Ausstattung- des Werkes entspricht allen

Anforderungen.

Dafs das Buch nicht blofs für Studierende geschrieben ist, sondern

jedem Mathematikkundigen, namentlich aber den Ijehrern an Mittel-

scimlen des Wissenwerten genug bietet, darf w'ohl als selbstverständ-

lich bezeichnet werden. xMit Interesse kann man dem Erscheinen des

zweiten Teiles der Arbeit entgegensehen, der die neuere und neueste

Geschichte der Trigonometrie behandeln wird.

Würzburg. Dr. Zwerger.

Sammlung Göschen. Astrophysik von Dr. Waller F. Wisli-

cenus. Mit II Abbildungen. 148 Seiten. Leipzig. Göschensche Ver-

lagshandlung 1899. 80 Pfg.

Die Astrophysik ist bekanntlich eine noch sehr junge Wissen-
schaft. Ihr Anfang fällt naturgemäfs mit der Erfindung des Fern-

rohres zusammen ; ihre bedeutendste Entwicklung verdankt sie der

Photographie und der Spektralanalyse. Wie sehr sie aber trotz dieser

gewalligen Hilfsmittel noch des Ausbaues bedarf, beweist fast jeder

Paragraph des uns vorliegenden Werkchcns, bei dessen Durchlesen

man l(?bliaft an das Goethcsche Wort erinnert wird: ,.Und sehe, dafs

wir nichts wissen können! Das will mir schier das Herz ver-

brennen." So finden wir, um nur einige Stofsseufzer des Verfassers

anzuführen, Seite 27 das Zugeständnis, dafs unsere Kenntnis über die

Corona der Sonne im ganzen eine recht mangelhafte ist. Auf Seile 38

liest man: Es ist sehr schwer, ein Mafs für die Heiligkeit der Sonne
zu finden, und tlie darüber gemachten Angaben sind durchweg noch
ziendich imgenau. S. 45 heifst es : Man weifs über die Zusammen-
setzung der Sonne, welche Stoffe und in welchem Zustande diese dort

vorhanden sind, nur sehr wenig. An anderer Stelle (Seite IG) werden
die vorliegenden Temperaturbeslimmungen auf der Sonne als unsicher



Wisliceni», 'Astrophysik Ototlilauf). 585

bezeicliiiet. Seite 47 lesen wir, man habe über die Ali des Ersatzes

für die von der Sonne ausgestrahlten ungeheuren Wärmemengen mehr
oder minder plausible Hypothesen aufgestellt Im § 5 werden uns
die verschiedenen Theorien über die Sonnenbcscbaftonhcit vor^^eführl,

von der uns also auch nidits Sicheres bokannl ist. Das nieiciie gilt

(§ 6) vom Nord- und Zodiakallicht. von dessen Natur „wir noch sehr

wenig wissen; denn (S. 59) die l^eobaciitungen .... sind reciil schwierig,

so dafs verschiedene Beobachter keineswegs dieselben Resultate erhallen

haben .... Ganz im Unklaren sind wir noch über die Entfernung
der Nordlichter von der Erdoberfläche (S. 60). Eine befriedigende

und daher allseitig anerkannte Erklärung des Polarlichtes gibt es nicht.

Über das Zodiakallicht (S. Gl) ist noch viel weniger bekannt als übet

die Polarlichter . . . Eine Messung des Helligkeilsunlerschiedes zwischen
Vollmond und Sternen stöM auf ähnliche Schwierigkeiten wie die enU
sprechende Rcobachlung bei der Sonne, so dafs man hier keine all-

zugenauen Werte erwarten darf (S. 81). ... Ein vollgültiger Beweis

(S. 89) ist bisher weder für noch gegen die Existenz einer sehr dünnen
Mondatmosphäre erbracht.'' . . . Seite Uü hcifst es : Die iieobaciitungen

bezOglich der Wflrmestrahlung bei dem Monde sind nalurgeroäfe mit

ziemlicher Unsicherheit behaftet. . . S. 93 : Veränderungen auf dem
Monde — Ausdehnungen und Zusammenziehungen des Materials —
sind sehr schwer zu konslalienni. ... S. 00: Ebenfalls nocli nicht

sicher konstatiert sind die Ileiliirkeitsänderungen einzelner Punkte der

Mondoberfläche. . . . S. 97: Eine allgemein gillige und allseitig

acceptierte Anschauung über die Entstehung der eigenlQmltchen

Formationen der Mondoberfläche gibt es nicht, sondern wir begegnen
den verschiedensten und manchmal schwankenden Erklärungsversuchen.

. . . S. 103: Es gibt wohl kaum ein Gebiet der Selenographie, aus

dem wir so wenig Zuverlässiges wissen, wie über die Entstehung der

Mondformationen. ... S. 108: Die in einer Tabelle niedergelegten

Albedowerle fär die Planeten und ihre Trabanten erscheinen noch recht

unsieher. ... S. 113: Die Beobachtungen bezöglich des Licbtwechsels

der Jnpitertrabanlen sind noch zu ungenau, um etwas Sicheres «larüber

aussagen zu können. . . . S. 114: Die Spektren der Planetoiden sind

wegen ihrer Lichtschwäche noch so gut wie gar nicht untersucht.

. . . S. 115: Genauere Messungen bezQglich der im Spektrum des

Uranus vorkommenden Frauenhofersehen Linien fehlen bei der grolsen

Lichtschwäche dieses Spektrums. ... S. 116: Nur sehr sorgfältige

und ausgedehnte Beobachtungen k<>rnien uns vielleicht sieliere Anhalts-

punkte geben, was für Gebilde auf der UberÜäche des Merkur sicht-

bar sind und wie schnell er sich um seine Axe dreht Es wird

sehr eingehenden Studiums bedörfen, wenn es gelingen soll, die

Rolationsdauer der Venus zu bestimmen. Diese ist bis jetzt noch
völlig unbekannt. Über die Obernächenbeschaffenheit der Venus sind

wir noch sehr im Unklaren. Die drei Karten von diesem Planelen (je

eine von Blanchini, Niesten und Lowell) widersprechen einander und
sind völlig wertlos. ... S. 136: Ober die Dichtigkeit und Masse der

Kometen lassen sich bestimmte Angaben nicht machen. ... S. 141

:
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Von der ungeheuren Zahl von Fixsternen sind bisher erst wenige auf
ihre Spektren untersucht. ... S. 146: Das Nebelspektrum besteht

im wesentlichen aus vier hellen Linien, von denen die beiden ersten

ihrer Natur nach ganz unbekannt sind.

Liest man alle diese Zugestündnisse bezüglich des Mangels an
Wissen und bezüglich der Unsicherheit in recht vielen astrophysi-

kalischen Fragen, so könnte man zu dem Schlüsse kommen, da ver-
lohne es sich gar nicht, sich darüber zu orientieren, was denn eigent-

lich in der Physik der Gestirne zweifellos bekannt und wissenschaftlicli

begründet sei. Ein aufmerksames Durchlesen unseres vorliegenden

Werkchens belehrt uns indessen eines anderen. Es ist doch gewifs

für jeden Gebildeten von höchstem Interesse, die Ansichten und Er-
klärungsversuche der verschiedenen Gelehrten und Forscher über die

Vorgange und Veränderungen an den Himmelskörpern kennen zu lernen.

Und da ist es erstaunlich, welche .Stotffülle in dem kleinen Bande
wieder für den geringen Preis geboten wird. Einige der Abbildungen
la.ssen freilich zu wünschen übrig und befriedigen in.sbesondere den
nicht, der Bilder ähnlichen Inhalts in gröfseren Werken gesehen hat.

Doch wäre es unbillig, zu verlangen, dafs für den Preis von 80 Pf.

auch noch hervorragende Bilder oder gar Photographien hätten bei-

gegeben werden sollen, wenn auch der Referent in anderen ähnlichen

Werken von gleichem Preise, z. B. in den nalurwissenschafllichen

Elementarbüchern (Geologie) aus dem Verlage von Trübner in Slrafs-

burg migleich bessere Bilder gefunden hat.

In einem dem Werkchen beiliegenden Prospekte liest man, dafe

der Verfasser auch denjenigen Lesern ein Verständnis des Buches er-

möglichen wollte, die auf der .Schule keinen guten Physikunterricht

genossen hätten. Er habe es deshalb für nötig erachtet, in der Ein-

leitung zunächst eine ganz kurze Darlegung der Aufgaben der Astro-

physik und dann eine Erörterung der wichtigsten physikalischen Grund-
begrilVe seinem eigentlichen Thema vorau.szuschicken.

Wenn nun der Verfasser meint, mit den paar Begriffen aus der
Physik, die er auf etwa fünf Seiten gibt, Laien für das Verständnis des
Folgenden gemigend vorbereitet zu haben, so ist das eine ziemlich

optimistische Auffassung. Oder glaubt er wirklich, dafs sich einer,

der keinen oder doch keinen guten Physik- Unterricht genossen hat,

eine richtige Vorstellung von einer Lichtwellenlänge nuichl, wenn er

S. 12 liest, eine solche sei eine Strecke, um welche jedes Äther-

teilchen in einem bestimmten Lichlslralile hin und her schwingt. .Mit

ein paar Worten lassen sich eben solch schwierige Sachen nicht ab-

fertigen. Da wäre es doch das einzig Richtige gewesen, in der Vor-

rede zu sagen, dafs sich jeder das Lesen des Büchleins versagen möge,
der nicht gründliche Kenntnisse aus der Physik mitbringt. Ist ja doi h

auch öllers din kt gefordert, der Leser möge sich vorerst nut dem In-

halte des Bandes Nr. 1 1 der Sammlung Göschen (Astronomie von

F. A. Möbius, Auflage) bekannt machen, ehe er sich an die Lektüre

der vorliegenden Astrophysik macht.

So wenig der oben angeführte BegritT für Wellenlänge den
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Neuling zum Totlen Verständnise bringen wird, so wenig Termag
dies auch die Seite 9 für das spezißächc Gewiclit {j:e^ebene Definition.

Wir lesen da: „Man nennt nun die Zahl, welche angibt, wieviel

1 Kubikcentimeler eines Stoffes leichler oder scliwerer ist als i Kubik-

centimeter Wasser bei -f-
4?" Celsius das spezilische Gewicht desselben.''

Da mufs es doch zunächst statt »wieviel 1 com " heifsen »wie-
Tielmal". Sonst wftre ja der Leser berechtigt, z. B. das spez. Ge-
wicht des Korkes — (l — 0,24) Gramm — 0.7G Gramm zu setzen, weil

eben 1 ccin Kork um ü. TO Gramm ^leicliter" ist als l ccm Wasser.

Mil demselben Rechte liest aber ein anderer aus jener Deliiiition als

Spezitisches Gewicht des Korks die Zahl ( — 0,70) Gramm heraus, da
ja 1 ccm Körle um diese negative Zahl Mschwerer' ist als 1 ccm
Wasser. Und beide Leser wilren im Unrecht, obwohl sie sich an die

gegebene Definition gehalten hätten. Diese enthält eben aufser dem
angegebenen Lapsus (wieviel statt wievieltnal) nneh noch den. dafs

es dem Leser überlassen wird, nacii Belieben den Komparativ „leicbler"

oder »scliwerer" zu wühlen. Und durch solche begriffverwirrende

Ungenauigkeiten soll dem das Verständnis erschlossen werden, der
auf der Selnile keinen guten Physikmiterrielit genossen hat? Auf der
Schule läuft bei uns der Scluiler kaum Gefahr, mit solch eigen-

tümlichen BegritTeti bedient zu werden. — Noch mehr Unheil kann
folgender Salz anriehlen (S. 10): „Bei dem obigen Beispiel ist also

die Dichtigkeit des QueclcsiUiers 13^, d.h. um so' viel ist es dichter

als Wasser*. 13^ ist also am 13^ mehr als 1? Mit dem Wörtchen
,um" und „mal" treiben schon unsere Anfänger „auf der Schule"

argen M ifsbrauch ; soll ein Lehrbuch auch noch zur Verwirrung bei-

tragen? Durch diesen Satz auf Seile lü wird der denkende Leser

erst rechl dazu geführt, eine der oben angeführten falschen Definitionen

des spezifischen Gewichtes für die richtige zu halten. — Auch S. 41,
Zeile G von unten nuifs statt wieviel gelesen werden wievielmal
Sind das einerseits I)in,je. die ihrem Inhalt und Wesen nach zu be-

anstanden sind, so linden sich andrerseits im vorliegeruleii Büchlein

aucli Wörter gebraucht, die dem Sprachgebrauch zuwiderlaulen, also

in formeller. ^Ziehung Anstois erregen. Da ist zu nennen das Wort
«verschiedentlich", ferner »einzigst' und .wiederholentlich". Das Wort
»gelegentlich* kommt sehr oft, mehr als 20 mal in dem Sinne von
„Tuanchmal" vor, ist also falsch angewendet; so z.B. S. 127. wo
wir lo;^en : „Die dunklen Aquator.-treifen /.eigen häufig einen leicht

rötlichen Aniuiuch, geleguutlu:h wühl auch einen violetten Schimmer".
S. 136 helfet es: »Die Meteoren werden bei dem Hindurchstreichen

durch die Atmosphäre glöhend und gelegentlich so stark erhitzt, dafs

einzelne ihrer Bestandteile zum VeKlaiui)fon konunen."

Bei einer neuen Auflage wird der Verfasser diese gerügten Dinge

wohl ausmerzen und dabei auch dafür Sorge tragen, dafs folgende

Druckfehler aus dem Buche entfernt werden. Seite 11 steht richtig

statt wichtig. S. 96 findet sich der Satz: »Der Streit .... wird

man sicher erst treffen können" ; S. 17 wiodersprechen statt wider-

sprechen. Gegen die Gesetze der iuterpunktionslchre ünden sich Ver-
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störse S. 35, 45, 46, 104, US, 130. Diese Dinge sind indessen oiekl

von Bedeutung und thun dem Werte des Werkes keinen ESntn^

wenn man auch zugestehen mub, da(s sie sich bei grö&erer Sois&M

hätten vermeiden lassen.

Ich s< hliofse mein Referat, indem icli noch kurz den Inhalt dts

Buches niitleile.

Die Einleitung enlhall, wie schon bemerkt» einige wichtige physi-

kalische Grundbegriffe. Hierauf wird die Sonne betrachtet, ihre Olio^

ilftche, ihr Rand, ihre Umgebung, ihr Spektrum, ihre Licht- und Wärme-

Verhältnisse. Dann folgen verschiedene Theorien über ihre Beschaffen-

heit. Das /.weile Kapitel ist dem Monde gewidmet. Der Leser tinde!

eine kurze (It sLliirlile der Mondbeschreibung, worauf die Gebilde d-r

Mondüberllä( lie untersucht werden. Nachdem über Liciit. Lull uni

die Wärme, sowie die Veränderungen auf dem Monde das Nötigt ge-

sagt ist, scblieist auch dieses Kapitel mit der Darlegung verschiedener

Theorien (hier über die Entstehung der Gebilde auf dem Mondei,

Nach der Betrachtung der FManelen und ihrer Trabanten (ileilit:k;:!.

Spektra, p!iy-ik;tlische Beschaflenheit) werden im letzten Kapitel d;:

Kometen, Mi t
i ure. Fixsterne und Neboinocko in physikalischer Br

Ziehung be^pruchen, wuboi das ilauplauijenmerk natürlich auf tiertü

Spektra gerichtet ist.

München. _ Dr. R o t h 1 a u f.

Marius und Sulla. Von Dr. R. Pappritz, Gymnasiakiber-

lehrer (Gymnasialbibliothck, herausgegeben von H. HofTmann. 3L Befl^

Gütersloh, Bertelsmann, 1899. 79 S. 1 M.

Nachdem in den früheren Heften der „Gymnasialbibliothek'' scboo

wiederholt Biographien von grofeen Männern der römischen Geschiebte

erschienen waren, wie von Marcus Porcius Cato (5. Heft), Horaz (15.H.u

Cäsar (24. H.), Scipio dem Jüngeren (^6. II.) u a., wird in dem vor-

liegenilen \Verke diese Serie durch die Doppelbiographien von Marius

und Sulla f()rl;.'eselzt.

Die Arbeil zerfällt, wie schon der Titel besagt, in zwei, wenn

auch hinsichtlich ihrer Durchführung sehr ungleiche Hälfion, voo

denen die erste in sechs Kapilehi die wechselvolle Lobensgeschidiie

des Marius enthält; darunter nehnien dessen Kriege gegen Jugurtb i.

gegen die Germanen und gegen Sulla einen in. K. etwas zu breiten Kauüi

ein. da elien der Verfas-er seine (Jewähr^inäuiKM- (Sallust. IMnlarch» aiiz-i

sehr ausschreibt. Besuutlers dürlle dies iiul lieelil vun der Schilderung

des afrikanischen Krieges (S. 6—33) gelten, wo der Verfasser mit eioer

gewissen behaglichen und die Raschheil der Erzählung störenden Bmte

sich in Nebensächlichkeilen verliert: man betrachte nur die Schildeniof

der römischen Soldaten nach der Scilla« hl am Flusse Mulhnl lOS tS. IG',

die Hede des Marius an sein Heer iS. lü u. i'Ü), von deren Wirkiin?

gleich einem wuehligen Keulenliiebe (Ii wir uns jedoch keine Ver-

stellung machen können, Irulzdem der Verf. sich genau an den betreffen-

den Bericht Sallusts (bell. Jug. 85 ff.) hält; denn was sollen die paar
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aus dem Zusammcnhanjje licra iisgerissenen rhetorischen Floskeln, die

statt der herrlichen Wiedergabc bei Sallust uns geboten werden?
Man Terweise doch lieber auf den Scl^iftsteller selbst, den ja unsere
Gymnasialschöler meist in der Lektüre kennen lernen, oder bringe die

Rede in ihrem ganzen Urnfange, fragmentarische Stücke haben keinen
Wert. Spannend und anziehend ist daifro^'on (Kap. 3) der schwierige

Kampf des Marius gegen die Germanen ge.^childcrt, diese Sciiilderung

darf Wold als die Perle des ganzen Werkes gelten; hat ein Schüler eine

derartige lebendige Darstellung von der ftirchtbaren Gefiihr, in der
damals Rom schwebte, einmal aufmerksam gelesen, so dfirfle ihm nie

mehr dieses Ereignis aus dem Gedficlilnis entschwinden. Allerdings

unterstützte den Verf. bei dieser Schilderung wohl auch etwas seine

starke Phantasie, wie dies die Angabe über das Relief an den
Mauern der alten Felsenstadt Les Baux (in der Provence) sowie die

kaum glaubliche Bemerkung über den Tod eines Tribunen (tribunus

militum) beweist; indes mögen dieselt)en auch vor dem kritischen

Blicke des Geschichtsforschers keinen Stand halten, so tragen sie doch
zur lebendigen Auffassung der geschilderten Situation beträchtlich bei.

Zu bedauern ist nur, dar> diese Anschauliclikeit nicht auch durch Vor-

führung einiger Mildi i t ine Steigerung erfuhr. Und doch waren einige

erläuternde Darsteliuiigen ohne Zweifel höchst notwendig, um den
Schüler — für ihn sind ja doch in erster Linie diese Heile bestimmt —
über antike, bei der Lektüre oder im Geschichtsunterrichte häufig er-

scheinende Ausdrücke wie pilum, aquila, muli Marian! aufzuklaren,

statt oino weitschweifige Erörlonmg zu geben. Auch ein Hinweis auf

vorhandene archilologisciio Anschauungsmittel, z. ß. auf die Abbildung
der Reliefs der Trajaustäule, den der Verf. S. 35 gibt, hat in einem
Buche keine praktische Bedeutung, weil damit dem Schüler nicht ge-

dient Ist ; hoffen wir, dafs bei einer zweiten Auflage hierin eine

Besserung eintreten wird.

Die vier letzten Kapitel der Biographie (2—6) behandeln noch
die Ereignisse aus dem spfileren Leben des Marius, den Schlufs bildet

die (ieschichle seines 7. Konsulates. Wie der erste Teil, so zeichnen

sich auch diese Ausführungen durch eine frische, lebendige Sprache,

die überdies noch durch zahlreiche eingeflochtene Episoden, Anekdoten
wesentlich erhöht wird, sowie durch eine gewisse wohlthoende Be-

geisterung und Wärme aus. Üborliaupt füldt man, dafs der V^erfasser

von seinem SlofTc völlig behcrrsclil wird, und dieses Gefühl maclit

uns die Lektüre zu einem reinen, wahren Genüsse.

Der Hioprnphie dos S u 1 1 a endlich sind die bi iilen letzten

Kapitel des Buches (Kap. 7 u. 8j gewidmet; auch sie stehen an
Form und Technik den vorigen in nichts nach, obwohl es den
Anschein hat, als ob der Verf. der Person des „Aristokraten" Sulla

nicht immer die gleiche Begeisterung entgegenbringt wie der dos

„Demokraten" Marius; dafs am Scliinsse des ganzen Aufsatzes nach
dem Vorgange Plutarchs, dem der Verf. in seiner Darstellung auch
sonst vielfach — wenn auch mit einem gesunden Ekleklizisnms —
gefolgt i.st, ein kurzer, vergleichender Überblik über beide Männer,
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eine Art (Si^yxQiaig folgt, verdient gewils Anerkennung, da sie dem
Schüler ein willkommenes Resum^ Ober den gelesenen StolT bietet.

Zum Schlüsse einige Bemei^kangen! Der Ausdruck „romanisiert*'

(S. 1) für „von den Römern unterworfen*' ist oinem Schüler nicht
'^'olaiidpr, ebenso nohnion sich l-Jilder wie „durch Naclolstichc zu reizen"

(.iS. 8), dieson (linplcil. den der naseweise Knabe abgeschickt" (S. 8)

u. s. w. etwas abgeschmackt aus ; warum der Verf. bald „Optimaten-
partei", bald wieder Aristokratenpartei gebrancht, ist nicht ersichtlich

und könnte von einem Schuler leicht mifsverslanden werden. Die
geographische Lage der campi Rautii, wo Marius die Gimbern besiegte,

kann doch mit Sicherheit bestimmt werden, also ist das „Wahr-
scheinlich" bei der Ortsangabe (S. 41) überflüssig. Ob der Schüler

die von Marius gemachte „Erfindung", welche der Verf. (S. 42 Anm.)
beschreibtt in 4er That versteht, sollte Wunder nehmen: ohne ein

veranschaulichendes Bild wohl kaum. Was man sich unter der Krank-
heit Phlliiriasis, an der Sulla nnf/eblich slarb (S. 77), vorstellen soll,

kann einem Seliüler ohne erklärentieii Zusatz unmöglich verständlich sein,

ebensowenig wie die geograph. Bestimmung (48), o. s. ö. (?) von Rom
um den Lacus Fucinus u. s. w. Obwohl noch viele stilistisch oder in-

haltlich wenig entsprechende Stellen, z. B. S. 24 (Perikles), S. 33 An-
fang von Kap. 3, S. 40 Schlufs etc., angeführt werden könnten, wo
bei einer /weilen Auflage die bessernde Hand angesetzt werden mufs,

möge das wenige (le.sagle genügen. \ on Druckfehlern ist die Arbeit
völlig frei, nur S. U steht Saadt für Stadt.

Alles in allem, die Schrift kann mit guten Gründen zur An-
schaffung für unsere Schülerbibltotheken empfohlen werden.

Straubing. Weissen berger.

Walthcr Schwab n, Iii Ifs buch für den Geschichts-
unterricht auf der Mittelstufe höherer Lehranstalten. Erster Teil

(für Quarta): Geschichte der Grieilien und Röiuer im Altertum.

58 Seiten. Zweiter Teil (für Untertertia): (lesiliichte der Deutschen

im Mittelalter. 61 Seiten. Dritter Teil (für Obertertia): Geschichte

der Deutschen in der Neuzeit von der Reformation bis zum Regierungs-

antritt Friedrichs des Grofsen. GS Seiten. Vierter Teil (für Unter-

sekunda): Geschichte der Deutschen in der Neuzeit von dem Regierungs-

antritt Friediichs «le^ Grofsen bis zur Gegenwart. 77 Seiten. Preis je

60 Pf. 1892 u. 18U;i

Desselben Verthssei's L e h r b u c h d e r Geschichte für die

Oberstufe iudierer Leluanstaiti'n. KislerTei! (für Oliersekimfla) : Das Alter-

tum. 128 Seiten. Preis 1 M. Ilamlnu-g. Verlag von ( )lto Meifsner. 1893.

Die vier lloffe des 11 i 1 fsl) u c b es besehränken sich auf die .Mit-

teilung des lür die vom Verfasser berücksichtigten Altersstufen un-
erlfifelichen Lernstoffes. Die Sagengeschichte ist der Sexta zugewiesen

;

die Geschichte des römischen Raiseiiums wurde mit der deutschen



Soilwiiin, HilfsbocK f. d. Gescbiehteunterrielit (MArkbmiser). 591

Clcschiclilo dor ältcston Zeit in Vcrbindunp: f,'obraclit. Über die Eiit-

wickeliing der orientalischen Völker wurde nur in weni^'cn Sätzen ein

Überblick gegeben; im Zusaninienhang mit der deulschen Geschicble

werden die öbrigen curopflischen Völker nur soweit einbezogen, als

ihre Geschiqhle mit der ersteren zusanunenhüngl. „Die germanische
Mythologie b^oU hrssor und ausfiiln-li( her im deutschen Unterricht be-
handelt werden." Finden diese in der preufsischen Lehrordnung be-

gründeten Grundsätze Billigung, so besteht gegerniber der von Schwalm
getrolTenen Auswahl keine Erinnerung von Belang. Wo es sieh um
konfessionelle Fragen handelt« ist die Auffassung die protestantische;

politisch steht das Ililfsbuch auf preutsischem Standpunkte.
Die Diktion isl korrekt und angemessen. Die Ausdrucksweise

II S. 10 ,,die folgenden Kaiser de? jidisch-claudischen Hauses zeich-

neten sich durch L'nfidiigkeit aus" steht vereinzelt.

Auf die Orthographie wird bei einer neuen Auflage mehr zu
achten sein, als es in der ersten geschehen ist. So bietet z. B. 11 S. 47
richtig iVIediceer, dagegen III S. 4 Medialer; 11 S. 37 gillig, III S. 14
gültig; III S. 17 die Mecklenburgischen, S. 44 die mecklenburgischen

Herzöge; Hl S. 20, 63 u. 67 der westfälische, S. 53 der Westfälische

Friede; II S. 43 Elisabet, III S. 24 Elisabeth. Auch sind Schreibarien

wie Emmeran statt Emmeram, Hufe statt Hus, Luxemburg statt Luxem-
bourg, Stahremberg statt Starhemberg, Fink statt Fint k. purlhenopäisch
statt parthnnopeist ii. Allesand ria stall Alessandria, Vogel von Faiken-
stein •^tatl Falckenstein künftig auszumerzen.

Druckversehen von einiger Bedeutung finden sich nur wenige.

Erwähnt mögen sein III S. 14 Maria von JQlich, Berg und Ravenstein
statt Ravensberg; S. 59 Joachim Friedrich 1588—1608 statt 1598 bis

1G08; S. 64 Ramillias statt Ramillies, wie S. 27 richtig bietet. Die
gegebenen Data sind meist verlässig. II S. 43 war zu schreiben am,
nicht bei Morgarten; Ludwig der Bayer belehnte Ludwi<r den Rrimer

mit Brandenburg 1324, nicht 1323 (S. 44); was S. 37 u. 4".) über das

Ulmer Münster bericbtel wird, ermangelt in dieser Fassung der er-

forderlichen Cbereinstimmung; der Schlachtorl Zfdpich war für <las

Jahr 496 auf S. 18 u. 56 aufzugeben. III S. 16 war slall Baron von Tdly
zu schreiben Graf von Tilly : Kaiser .Joseph I. entstammte nicht Leopoldsl.

zweiler Ehe, sondern wie Karl VI. der dritten (S. 25j; nicht Friedrich III.

von Dänemark kämpfte gegen Karl XII. von Schweden, sondern
Friedrieh IV. (S. 30). Die mit der Regierung Friedrichs IL von Preuf^n
IV S. 15 in Verbindung gebrachten Klassiker der Literatur und der
Musik lialn'n mit dieser teils wenig, teils nichts zu thun : unter den
redebegabten (lirondisten waren neben Verrrniaud weit eher CJuadet,

Gensonne, Brissot und Isnard zu nennen als Koland (S. 18); Bonaparto
schlofe sich 1708 der Revolution an, nicht ,,seit 1783" (S. 20): die

von Palm verbreitete Schrift war betitelt Deutschland in seiner tiefen

(nicht tiefsten) Erniedrigung" (S. 32); der Freiherr v. Stein slarb 1831,

was mit der Bezeichnung „nach den Betreiun'p'skriegen" wenig zulreffend

ausgedrückt wird (S, 31-); Rückerts ..Geharnischte Sonette" erschienen

erst 1814, kamen also für die S. 38 erwfdmlen Zwecke zu spät; S. iO
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wird der Bober als ein Ort bezeichnet; der Oranier, welcher nach
den Befireiungskriegen Hottand zurdclcerhielt, war nicht Wilhelm IV.,

sondern Wilholm VI. (S. 42): Krakau kam 18iG an üston oich. nicht ISi?
(S. 45): die Schlacht bei Rivoli und die Übergabe Mantuas gehören
dem Jahre 1797 an, nicht 170G (S. 7i).

Die angefügten genealogischen und die Zeittafeln lassen sich als

eine erwünschte Beigabe bezeidinen.

Der vorliegende erste Teil des Lehrbuches enthält das Pensum
der Oborsckunda, die alle Geschichte, und zwar die griechische bis

zum Todf^ Alexanders de^ Grol'sen nebst einer Übersicht über (He

hellenistischt n liciclie niid .lie römische bis zur Eroberung des Abend-
landes durch die Germanen. Die in Aussicht gestellten zwei weiteren

Teile (für Unter- und Oberprima) sollen die Entwicklung bis zum
Ende des 30j;ilirigen Krieges und die Geschichte der Neuzeit bis zur
Gegenwarl behandehi. Im ersten Teile ist auch die Gescliichle der
morgenlfiridischen Völker, soweit sie namentlich auf die hol!eni-cho

Kuiturentwickelung von Einflufs gewesen sind, herücksichligt worden.

Hinsichtlich der Auswahl des Stofifes Ist besonders auf die Verfassungs-

und Kulturgeschichte Bedacht genommen« dagegen dieflufsere Geschichte

auf das Unerlfitsliche beschränkt. Das Hauptgewidit ist auf die Dar-
stellung des pragmatischen Zusammenhanges gelegt. Von der Vor-

fülirnng von Einzelheiten sei hier abgesehen: im ganzen wird gern

anerkaimt, dai's der Verfasser nnt bachkennlnis und viel Geschick

seiner Äufgalie gerecht zu werden suchte.

Die Verlagshandlung hat dem Ililfsbuche und dem Lehrbuche
eine gute Ausstattung zuteil werden lassen.

Walthcr Schwaliii. iiohrbuch d e r G esch i c Ii l o fürdio
Oberstufe hrdierer Lehranslallen. II. Teil (fiir Unterprima): Das

Mitlelaller. III. Teil ifur Unter- und Uberpriinai: Die Neuzeit. Ham-
burg. Verla- von Ollo Meifsner. 1894 n. 1805.

Mit diesen beiden lieftclien von 113 und 136 Seiten bringt der
Verfasser sein 1892 begonnenes „Lehrbuch" zum AbschluCs. Wer ein

thunlichsl knapp gehaltenes Schulbuch wünscht, ohne dafs sich dieses

lediglich auf eine trockene tabellarische Aiifzahlung der wichtigsten

Data beschränkt, und wer zugleich mit den konfessionellen Anschau-
ungen des \ erl. einverstanden ist, wird Schwahns verständig an-

gelegten und im ganzen recht sauber durchgearbeiteten Lehrgang
freudig b^üfsen. Da und dort wird freilich bei einer neuen Auflage
an Iviti/elhi ilen zu bessern sein. Als typisch ausgelxilu n ^-t irn aus
dem letzten Heftchen hier einige Sl eilen namhall gemacht, an denen
künftig, sei es notwendig, sei es rieht ijiM- zu tlndern sein wird.

Wenn es auf S. 3 heifst, der diucii Luthers Auftreten gegen die

Herrschaft der Kirche entfesselte Kampf habe einen grofsen Teil Europas
von der Herrschaft des Papsttums befreit; wenn S. 4 gesagt wird, die

Bufsc sei seit dem IS. Jahrhundert iu der katholischen Kirche Sakrament;
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wenn S. 18 von der Erfulluog der Jesuiten-Novizen mit Fanatismus die

Rede ist, S, 38 von dem infolge seiner jesuitischen Erziehung fanatisch

kalliolischen Herrscher Maximilian I. von Bayern, dem eifrigsten Gelmer
der konfessionell gemischten Reielisstände ; S. 100 von der unduld-

samen katholischen Geistlichkeit Polens: so bedarf es kaum eines

weiteren Nachweises, dafe Schwahns Lehrbuch für Schöler katholischer

Konfession nicht geschrieben ist. S. 5 sollte die Lage der Ebernburg
näher bestimmt sein. Fried rieh flen Weisen von Sachsen in einem

Schulbuche als „schwachen Kurfürsten" vorzuführen (S. 7), emi)fiehU

sich ebensowenig als Bernhard von Weimar als „patriotischen Führer"

(S. 49). Der Wert eines Dukat^ wird S. Sl 20 23 M. angegeben,

S. 27 zu 20 Mm S. 30 der Wert eines Livre zu 6,54 ML Der Tod
Franz' I. und der Regierungsbeginn Heinrichs II. von Frankreich ge-

hören dem Jahre 1547 nn. nicht 15i(5 (S, 28). S. 31 ist schwer zu

ersehen, was unter ..l)(>;:iii;i" gedacht sein \\\:\^. S. 33 bielel /.wcitnal

Darley statt Darnley. Während S. 13 der Ikgierungsantang Gustavs 1.

Wasa richtig auf 1523 angesetzt ist, bietet S. 34 das Jahr 1521. Nicht

Bayern war Mitglied der Rheinischen Alliance vun 1G58. wohl aber

die Pfalz (S. 56). I)er 'Pud .Mazarins wird S. ">(') richfi,.' als doni Jahre UU'»!

angehörig angeführt, dagegen S. G(i irrtündicii ins Jahr ir>Sl verlegt.

Ebenso heifst der Kurfürst von Köln, ein Bruder Max Emmanuels,
S. 79 richtig Joseph Klemens, dagegen S. 76 Klemens Joseph. Der
Gottorpische Anteil an Holstdn fiel 1773 an Dänemark, nicht schon 1726
(S. 85). Die dni ch die pragmatische Sanktion von 1713 au^c^obene
entgegenstehendo Hcstimmung hatte nicht Leopold 1. gegeben, sondern

Joseph 1. (S.S7). S. 104 wird gelehrt, der Erklärtnig d^r Menscherireehte

sei in der konstituierenden Versammlung die Aulliebung aller Feudal-

rechte gefolgt. Die Reihenfolge Mrar die umgekehrte, da die letztere

in der Nacht vom 4. August 1789 besehlossen wurde, dagegen die

Debatten über die < rst' re erst am 18, An^rust beg'annen. Das unter

dem Namen Septemberniorde bekannte (Jeinetzel dauerte vom 2.-7..

nicht bis 4. September (S. iOöj. Die Hinrichtung der gelangen ge-

nommenen Girondisten erfolgte am 31. Otctober 1793, nicht im September
(S. 106). Nicht 12, sondern 16 deutsche Färslen traten 1806 dem Rhein-
bund bei (S. III). S. 121 wird der SchOler belehrt, da^ in Preufsen
ledicrücli durch die 'itaatsfeindlietie Oesinnung der Polen und Klerikalen

die Verwirklichung ties g(^^'ebenen Versprechens einer Staatsverfassung

so ungebührlich lang verzögert wurde, dem wirklichen Sachverhalte

wenig entsprechend.

Dafs es au mancherlei offenkundigen Drockversehen nicht fehlt,

sei nur nebenlier benihrt.

N<ich mehr Aussteilun^n ii Heften sich hinsichllieli verschiedener

Abweichungen von der Schulorthographie und meiiriaciier Inkonse-

quenzen in der Handhabung der Rechtschreibung machen ; indes mag
es genügen, dies nur angedeutet zu haben.

Die Diktion, sonst als sdiul ^ mdfs durchaus zu loben, ist dies

nicht in einem der auf S. 134 gebotenen Sätze.

»Utter f. d. U^-nuiMiaUchnlw. XXXVI. Jahig. 38

Digitized by Google



594 Brettscbneider, HUfsbacb f. d. Unterr. L d. Geschichte I— Vi (Markhatuer).

Harry BrettSchneider, Professor am Egl. Gymnasium in

Insterbarg, Hilfsboch für den Unterricht in der Geschichte für die

mittleren Klassen höherer Lehranstalten. 1. Teil: Geschichte des

Altertums (Lehraufgabe der Quarta). If. Teil : Deutsche Geschichte bis

zum Ausgang des Mittelalters (Lehraufgabe der Untertertia). III. Teil

:

Deutsche, insbesonders brandenburgisch-preu&ische Geschichte vom
Ausgang des Mittelalters bis auf Friedrich d. Gr. (Lehraufgabe der

Oiiertertia). IV. Teil: Deutsche und pieufsische Geschichte von Fried-

rich dem Grossen bis zur Gegenwart (Lehraufgabe der Untersekunda).

VI u. 100. VI n. 92, 86 u. Il^'j Seiten. Preis ä 1 M Halle a. d.

Verlag der Rui liliandlniig des Waisrnhouses. 1898 u. 1809.

Rretlschiieiders Ililfsl)ii( Ii für dtMi Geschichtsunterricht in den
mittleren Klassen läfst sich als ein tür die verfol^'ten Ziele zweck-
mäfsig angelegtes, sorgfältig ausgearbeitetes, den Schiiierkursen, für

die es bestimmt ist, in Inhalt und Form richtig angepalstes Lehr-

mittel bezeichnen, das sich dem Hilfebuche des gleichen Verfossers

für die oberen Klassen (in 1. Auflage angezeigt im XXX. Bande
<noser Rlfilter S. 55 fl. und im XXXill. Bande S. 381 ~- 383) würdig
zur Seile stellt, und das für die einschlägigen Teile desseüjen in ent-

sprechender Weise vorzubereiten bestens geeignet ist.

Besonders sind in ihm zu loben die Selbstftndigkeit, in welcher
der Verfasser, mit tüchtiger Sachkenntnis, gesundem Urleil und reicher

didaktischer Erfalirung ausgestattet, allenthalben seine mit gutem Vor-
bedachte gewählten eigenen Wege geht; die energische Beschränkung

des LehrstotTes auf sachgeniäfse Auswahl und scharte, durch didaktische

Rücksichten gebotene, zugleich durch den Druck auch äu^rlich kennt-

lich gemachte Gliederung desselben; die Bezeichnung des Sagenhaften

als solchen, be/.iehungsweise dessen Ausscheidung; die klare und an-
ziehend gestaltete Erzählung: die ungewöhnlich schöne Ausstattung,

von der Brettschneider mit Hecht rühmt, dafs sie auch den ver-

wölmtesten Ansprüchen genügen düiile; endlich die jedem HlIL au-

gehängten „Wiederholungs-Tadjellen", mit sorgfältiger Genauigkeit und
mit steter Rrdachtnahmo auf den im Büchlein selbst enthaltenen

LehrstolT, dannt aber auch auf den thatsächlichen Bedarf (les Schülers

für die Repetition hergc-^tellt. Desgl"i« !ien sind die den drei letzten

Heften angefügten Geschlechts- resp. Stammtafeln als eine erwünschte

Beigabe zu begrüfsen.

Als ein besonderer Vorzug des Brettschneiderschen Hilfebuches

für die mitlleriMi Klassen sei noch seine Verlässigkeit erwähnt. Wenn
einmal Philipp Iv/alit'' ein Urenk»»! statt ein Enkel des Regenten ge-
nannt wird, oder uinii sich die Angabe tindet, Wien sei 1S48 im
Nüvendjer bezwungen worden statt im Oktober, so zählt derlei zu

den seltenen Ausnahmen.
Hinsichtlich der an sich löblichen Winke für die Aussprache von

Fremdnamen würe gröfsere Konsequenz zu wünschen, da ziemlich viele.
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für die dem Schüler der gleiche Bedarf besteht, unberücksichtigt ge-

blieben sind.

Brettscliiieiders Hilfsbuch für die rniülereii Klassen ist nicht allein

nach der äufseren Gliederung, sondern auch nach der StofTdarbietuug,

soweit diese hier in Betracht kommt, zunächst für preufsische Mittel-

schulen geschrieben. Diese Einrichtung erschwert ihren Gebrauch
anderswo nach l)eii1en Richtungen, ohne ihn jedoch geradezu un-
möglich zu luachni. In Abrede läfst sich indes kaum >tr'llr'n, dafs

für die Erleichterung des Gebrauclis in anderen deutscheu Staaten

unschwer manches hfttte geschehen können. So hätte z. B., wer mit
Lykurgos' historischer Persönlickheit so gründlich aufräumt wie ßrett-

schneider, recht wohl auch die sicher keiner solideren geschichtlichen

Gewähr sich erfreuende Überlieferung übt r Dauns geweihten Hut
und Degen mit gutem Gewissen beiseite lassen können, und wer die

Hinneigung des Königs Friedrich Wilhelm iV. zum Katholizismus in

einem Schulbuche mit seiner Gemahlin Elisabeth von Bayern in Ver-
l)ir](1ung bringen zu müssen glaubt, sollte doch auch nicht verschweigen,

dais letztere ^xolV dfMüvri ye ih>fA^ schrittweise dem Protestantismus
zugeführt wurde.

Dem sei indes, wie ihm will: in methodischer Beziehung bietet

Brettschneiders hier in Rede stehendes HilD^uch - auch für unsere

Schulen mancherlei voller Beachtung werte Fingerzeige.

Harry Brei l sehn eider, Prof. am Kgl. Gyninasiuni m Inster-

burg, Hilfsbuch für den Unterricht in der Goschichte auf höheren Lehr-

an.stallen. V. Teil: Geschichte des Altertums (Lehraufgabe der Oher-

sckunda) nebst einem Anhange: Einiges aus der griechiscbeu und

römischen Litteraturgeschichte. VI u. 19S Seiten.

Des gleichen Hilfsbuches VI. Teil: Vom Beginne christlicher Kultiu"

bis zum We-sHiUischeri Frieden (Lehraufgabe der Unterprima). VII und

194 Seiten. Beide Teile in zweiter verbesserter Auflage. Halle a. d. S.,

Verlag der Buchhandlung des Waisenhauses. 1900.

Man wird dem Verfasser gerne zugestehen, dafs neben der neuen
Auflage seines Hilfsbuches die erste ganz wohl noch im Gebrauche
belassen werden kann. Hat das Buch in der 3. Auflage auch zahl-

reiche formelle und sachliche Abänderungen erfahren, so ist immerhin
zu berücksichtigen, dafs ein geschichtliches HilfslHuh etwas anderes
ist. als ein alt- oder neusprachliehes Übungsbuch oder eine Grammatik.
Bei jenem kommt es ja entfernt nicht so sehr auf die Übereiustimmung
des Wortlautes an als auf den Inhalt; aber auch hinsichtlich des
Inhaltes kann der Lehrer, kennt er die beiden Auflagen genau, bei

seinem Vortra^'e unschwer ergänzen oder Weglassungen veranlas."5en.

Mit der Behauptung Brettschneiders allerdings, es sei für den f.'hrer

leichter Zu.siUze zu einem Schulbuche zu uiaciien ;ils Ausla-^unguu

anzuordnen, werden sich so ohne weiteres kaum viele einvti.-blanden

uiyiiized by Google
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erklären. Indes ist dieser Punkt für eine eingehendere Auseinander-
setzung viel zu belanglos.

Was die vielen kleineren und die nicht eben wenigen uintang-

reiclieren sachlichen Änderungen belrilH, so ist dem Verf. bereitwillig

das Zeugnis erfreulicher Sachkenntnis und grofser Sorgfalt zuzuerkennen.

Besondere Anerkennung verdient das im Vi. Teile helluiligte Streben

des „enl.schicdenen Protestanten", Ausdrücke und Wendimgen, welche

an paritätischen Schulen katholische Schüler verletzen konnten, soweit

es seine Glaubenstreue zuliefs, zu mildern oder auch zu beseitigen.

Desgleichen verdient Anerkennung sein skeptischer Standpunkt, den
er den sogenannten „völlig gesicherten Forschungsergebnissen" gegen-

über auch in der 2. Auflage eingenommen hat, da sich bei Schul-

büchern nach dieser Richtung Vorsicht gar sehr empliehll.

Wie schon früher gesagt, liebt es Brettschneider nicht, ausgetretene

Pfade zu gehen, sondern seine eigenen Wege zu wandeln. Da diese

Wege allenthalben den kundigen und geübten Wand«*rer verraten, so

ist es ihm meines Eracht<'ns nicht zu verargen, dafs er in der Ge-
schichte des Altertums am Modernen der Ausdrucksweisc, die von
mir gelegentlich der Anzcig<" der ersten Auflage des V. Teiles be-

anstandet wunk'. auch jetzt noch festhielt. Bekehrt freilich haben
nuch seine einschlägigen Ausführungen so wenig wie ihn die meinigen,

schon darum nicht, weil durch derlei moderne Bezeichnungen in den
Schüler leicht recht irrtümliche Anschauungen erweckt werden, inid

weil .solche Ik'Zeichmmgen bei ihnen für mitunter völlig absonder-

liche Neubildungen ansteckend zu wirken pllegen.

Indes selbst angenommen, dafs ich in diesem ohnehin unter-

geordneten Punkte recht habe, ändert dies wenig an tlem Werte des

in der Neuauflage wesentlich verbesserten und trerfüch ausgestatteten

llillsbuches. aus dem in methodischer Beziehung auch der Lehrer

manches lernen kann.

München. Mark haus er.

Neubauer, Dr. Friedrich, Oberlehrer an der Lal. Haui)tschule

der Franckeschen Stiftungen, Lehrbuch der Geschichte für

höhere l.,ehranstal ten. IL Teil: Lehrbuch der deutschen Ge-
schichte für die mittleren Klassen. P.IOO. XI u. 350 S. M. :2.60.

Auch für diesen Band (vgl. S. 3)t8i ist der Ton der fortlaufenden,

nur in Kapitel und Paragraphen geschiedenen Erzählimg beibehalten.

Daraus erklärt sich der verhältnismäfsig grofse Umfang: 3ÖÜ Seiten gegen

ISS 4- i2i'l S. der entsprechenden Bände des Lehrbuches für obere

Klassen. Auch in diesem Bande ist der Ausdruck klar und schlicht,

(his .längst" im Sinne von „bei weitem" (S. i285) klingt dem Uhr des

Si^ddeulschen sogar nach der Volkssprache:") der an sich schöne Ab-

') Siehe S. 5.") t1". »les XX.K. Hamles «lieser Uliitter: vergl. auch .S. 3sl rt". des

X.X.MIl. Han.los.
*) KU'iiicre Unebenheiten des Ausflrucks, I'nileutlichkeit der Beziehun«;

ein/einer Wörter u. .'<. w. )S. 7s, ~\\, 24")) wird die 2. Aull., anderes noch l'n-

l)edeutendere wird der Scliiil»»r I»eiiii (n-branch verljessern.
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schlufs einer üedankeareihe in der Form des Perfekls, seit Rankes
Vorgang im historischen Stil beliebt, solite in einem Schulbuch spar-

samer verwendet Sein als z. R S. 66 ff. Nur selten ist ein Ausdruck
für die Unterstufe des Geschichtsunlorriclils etwas schwierig, z. B. „er-

künstelte Grdrsinnchtstellung" S. !(')(! Uocli ist zu bedenken, dals das

Buch zunäclisl l'iir preulsisclic Schulen ^'e3(-'ln"iel)eii ist, an welclieii dies

Pensum der Geschiclite etwas gereifteren Schülern zufällt (bis Unter-

sekunda einschllefel., bei uns dagegen bis zur 5. Klasse einschliefsl).

Die Bestimmung des Buches für preufsische Anstallen ( rklärt es

auch, da Ts vom Jahre 1648 an Brandenburg-Preufsen in den \'order-

grund der Darsfr-Iliing gerückt ist. Gegen dioso Anordnung mr)clite

ich das früher (.bei der Besprechung des für die oberen Klassen be-

stimmten Lehrbuches) vorgebrachte Bedenken nicht in der gleichen

Form wiederholen, da namentlich auf der Unterstufe des geschicht-

lichen Unterrichts das Ausgehen von dem Heimatsland des Schülers
manches für sich hat. Alior di-^ H^niitzung des Buche?; an anf-^or-

preufsischen Schulen ist dadurch «Mschwert, wcwn nicht uninou'licli

gemacht ; denn man kann es diesen doch nicht zumuten, das Empor-
kommen Preufsens als alleinigen oder auch nur als vornehmsten
Ausgangspunkt der ganzen geschichtlichen Entwicklung seit HiiS zu

nehmen. Dafs eine solche Einseitigkeit des Slandpunktos ihr Bedenk-
liches hat, sei durch einige Beis|)iele erl"m(ert. Wfdirend für jedi'

Wendung in der Politik des grofsen Kurfürsten eine Begründung ge-

geben ist, wird S. 173 die Thatsache, daCä zwei Wittelsbacher im
spanischen Erbfolgekrieg auf der fhinzösischen Seite stehen, ohne An-
gabe des Beweggrundes verzeichnet: S. 20")

i
' Lj-f fll. auf wenigen

Zeilen erledigt; S. 221 ist bei dem lleichsdeputatioiishaiiptseidufs nur
die Vergröfserung Preufsens erwähnt: S 207 ist als einziges Ergebnis

der Wirren von lS4f8/4y angegeben, dafs Preufsen ein Verfassungs-

staat wurde. Auch die ausfäbrliche Vorgeschichte Brandenburg-
Preufsens S, 150— 158, die eingehende Schilderung der preuibischen

Staatsverwaltung, die Angaben über die i^reufsische Verfassung, die

Darstellung des persönlichen Lobens der drei ersten Kaiser des neuen
Reiches, das alles kann man an aufscrpreufsischen Anstalten wohl nicht

in solchem Umfang behandeln.

Im übrigen ist die Anordnung des Lehrstoffes geschickt und
übersichtlich: nur manchmal wird die synchronistische Zusammen-
fassung erschwert, wenn z. B. die Julirevolution vor der Grün hing

der Burschenschaft, das Kaisertum Napoleons III. vor den deiitsi lieii

Märzunruhen, der Friede von Prag vor dem Mainieldzug, die Tiiron-

besteigung Nikolaus' II. vor Wilhelms I. Tod erw&hnt ist.

Dal^ ein Lehrbuch der Geschichte in der Auswahl des Stoffes

es allen recht mache, ist nicht wohl denkbar, so wird auch in diesem
ß«che mancher S. 59 die Woibertreue von Weinsberg vermissen und
dafür S. 258 die Journalisten von Freytag für entbehrlich halten (auf

der Unterstufe!). Im ganzen aber wird man (von obigen „partikulari-

stischen" Bedenken abgesehen) in Neubauers Büchern das finden, was
dem Bedürfiais des Schülers entspricht. Namentlich ist die volks-

L^iy u^uü i.y Google
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wirtschafllicho Belehrung mit Geschick auf die passenden Abschnitte

der politischen Geschichte verteilt. Die Jahreszahlen sind auch in

diesem Bande last zu sparsam bemessen, so ist für die Hansa, für

die Jungfrau von Orleans, wie für den hundertjährigen Krieg zwischen

Frankreich und England überhaupt kein Jahr gegeben . von den
Hussitenschlachten wie von den Reunionen Ludwigs XIV. ist keine

ausdrücklich bezeichnet.

Wie verlässig Neubauers Angaben im einzelnen sind, wurde schon

früher hervorgehoben, in dem vorliegenden II. Band sind ganz wenige
Versehen anzumerken, so ist S. 105 Max Emanuel i. J. lü8)J als

Kurprinz statt als Kurfürst bezeichnet (reg. seit 1679); S. 158 liest

man Schlacht bei .Mühldorf (statt Mühlberg), S. 119 das Jahr 1630
(statt 1530); S. 247 Grofsherzoglum Warschau (statt Herzogtum); die

Engelsburg erscheint auch in diesem Bande als Ruine S. 11, doch ist

y. 54 das Richtige zu finden; störende Wiederholungen sind S. 99 =
102; S. 230 ^ 249; .S. 246 = 270; S. 285 = 289. Die Äufserung
Goethes im Anfang des 2. Buches von Wahrheit und Dichtung lautet

nicht: ,,Wir waren alle fritzisch gesinnt."

W^ir schliefsen unsere Anzeige dieses zuletzt erschienenen Bandes
mit der Anerkennung der hohen Vorzüge des Buches. Die fünf Bände,

welche Neubauer in dem kurzen Zeitraum von drei Jahren veröfTent-

lichte, sind das Erg-bnis ernster Arbeil und bekunden eiti klares Ver-

ständnis für die Aulgabe des Geschichtsunterrichtes an den höheren
Schulen. Konnnt diese Arbeit auch nach dem oben Gesagten zunächst

nur den preufsischen Lehranstalten zugute, so wird das Buch doch in

vielen Beziehungen auch anderwärts wohlthälig und vorbildÜLh wirken.

Zweibrücken. H. Stich.

A. F. W. Schimper, Pflanzengeographie auf physio-

logischer Grundlage. Mit 502 Tafeln und Abbildungen in Autotypie.

5 Tafeln in Lichtdruck und 4 geographischen Karten. Jena. Gustav

Fischer. 1898. 8". 876 S. 28 M.

Adolf Hansen in Giefsen hat in der Ankündigung seiner pracht-

vollen pflanzengeographischen Tafeln (Neue Phologr. Gesellschaft. Berlin-

Steglitz 1899) mit Hecht den Wunsch ausgesprochen, die Pflanzen-

geographio im botanischen oder geographischen Unterricht nicht blols zu

berücksichtigen, was jetzt an Schulen und Universitäten fast gar nicht

oder wenig geschieht, sondern sie neben der Physiologie und Biologie

in erster Linie mit heranzuziehen Die Vegetation spielt im Antlitz

unserer Erde eine .solche Rolle, dafs es geradezu sonderbar erscheint,

im geographischen Unterricht nur Oro- und Hydrographie behandelt

zu sehen, während von der Pllanzendecke der Länder so gut wie

gar nicht die Rede ist. Die Pnanzenj:eograf)hie. für die nach dem
Auftreten ihres Begründers A. von Humboldt 1806 ein allgemeines

Eintreten lebhaft erwachte, das auch durch andere Arbeiten von Schouw
1808 und Meyen 1836 genährt wurde, verlor im Laufe der Jahre die

allgemeine Anziehungskraft sichtlich und wurde mehr und mehr zu
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einem Spezialgebiet gelehrter Forschung. Diese teilte die Pflanzen-

Geographie bald nach mehreren Richtungen, die von einer ganzen
Anzalü hervorragender Forscher, wie Unger, de Candolle, Kern er,

Willkomm und Engler bearbeitet wurden, ohne dafs davon viel in

wfitoro Kreise gelangte. Auch Griesebachs zusammenfassende, meister-

hafte Schilderung der Vegetation der Erde hat nicht über botanische

Kreise hinausgewirkt; jetzt ist sie in mehr als einem Punkte veraltet.

Nachdem jedoch durch Henrorii^bang neuer Gesichtspankte, namentlich
durch Anwendung physiologischer und biologischer Grundsätze neben
den klimatischen und geographischen, wie dies durch Drude, Schimper,
Goebel, Warming, Volkens und Schonck geschehen, sich die Pflanzen-

geographie wieder lebensvoller gestaltet, kann sie mit vollem Recht,

wie frülier, in weitere Kreise, namentlich auch in den Kreis des

hülieren Unterrichts eintreten. Nachdem durch unsere Kolonialwirt-

schaft, auch bei uns die Aufmerksamlceit auf die Vegetation anderer

Lfinder gelenkt wurde, hält Adolf Hansen es für zeitgemäfs, mit seinen

grofsen lebenswahren pflanzengeographischen Tafeln für den Unterricht

hervor/ut roten. Wenn wir auch seiner Polemik gf'gfn dl*' farbigen

Tropenbilder, gegen die Skioptikonbilder und überhaupt gegen die ..ko-

lorierten Pflanzenbilder" nicht beiplliciiten können, so sind wir ihm doch
aufrichUg dankbar, da& er „ein für allemal" uns als Ergänzung dieser

Anschauungsmittel und Präparate auf Schimpers Pflanzengeographie

auf physiologischer Grundlage hingewiesen hat. Solange die Erdkunde
auf unseren Gyiiuiasien nicht als gesonderter Lehrgegonstand durch
alle Klassen von geprüften Fachlehrern betrieben wird, wird es immer
ein scliönes Bündnis sein, das der Philologe und iiistoriker einerseits

und der Mathematiker anderseits mit der Naturkunde schliefsen, um
mit Hilfe dieser Tripelallianz den erdkundlichen Unterricht zu heben
und zu stärken. Von diesem Standpunkte aus wird jedem Gymnasial-

lehrer Schimpers Pflanzerigcograpliie ein iiochwillkommenes Buch sein.

Pockornys Naturgeschichte des Pflanzenreichs, Posteis Führer in die

Pflanzenwelt, Landsbt rgs Botanik, Leunis Schulnaturgeschichte, Kerners

von Marilaun Pllanzenleben, Hansens Ernährung der Pflanzen im W. d. G.

und viele andere an sich ausgezeichnete Bücher sind mehr Führer - für

die Schüler und die Lehrer als für die Lehrer allein ausreichend.

Die gegenwärtigen Floren stellen nur einen Moment in der Ge-
schichte der Pflanzendecke dar. Die Wechselwirkung der Pflanze mit

der Veränderlichkeit der äufseren Faktoren. Wasser, Wärme. Licht,

Luft, Boden, Tiere (Schimper p. 1— 173), bedingt eine bald schneller,

bald lungsamer
, jedoch lortwülirend sich vollziehende Umformung.

Dieser Wechsel beruht teilweise auf Wanderungen, vornehmlich jedoch
auf Umgestaltung der Glieder der Pflanzendecke. Da die auf die

Pflanze wirkenden äufeeren Faktoren mit der geographischen Lage
wecliseln. so werden durch die Anpassungen die Ursachen der Ver-

schiedenheiten im Vegetationsbilde an den verschiedensten Punkten
der Erde dem Verständnis näher geführt, so dafs ihre Untersucliung
zu den vornehmsten ÄuQ|;aben der Pflanzengeographie gehört. Der
Zusammenbang der Pflanzengestalt und den äulseren Bedingungen an
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den verschiedenen Funklon der Erdoberfläche bildet den Gegenstand
der ökologischen Pllanzengeographie, wie in neuester Zeil nach dem
Vor.schlage Höckels die früher „Biologie" genannte Anpassungslehro
bezeichnet wird. Der grofso Aufschwung der physiologischen Richtung
in der Pilanzongeographie datiert von dem Augenblicke, wo die bisher

nur in europäischen Laboratorien arbeitenden Physiologen die Vegetation

fremder Länder an Ort und Stelle zu nnlersuchon begannen. Durch
die Gründung des botanischen Laboratoriums in Buitenzorg und die

ungemein günstige Gelegenheit zum Aufenthalt inmitten der tropischen

Vegetation, welche, dank Treubs nicht genug zu rühmenden Bemüh-
ungen dem Botaniker auf Java geboten werden, hat die physiologische

Richtung in der Pflanzengeographie ungemein rasche Forlschritte

gemacht. Schimpers Buch ist ganz auf ihr aufgebaut. Im ersten Teil

behandelt er die bereils genamiten Faktoren des Wachstums und der

Verbreitung der Pllanzen , im zweiten Teile ihre Formationen und
Genossenschaften, im dritten die Zonen und Regionen, die er in tro-

pische, temperierte und arktische, bezw. in Höhen-Regionen und die

Vegetation der Gewässer abteilt. Die gröfste Sorgfalt wurde der Wahl
und Ausführung der AbbiKlungen gewidmet, die teils an einzelnen

Objekten, teils an ganzen Pflanzenformal ionen den Zusammenhang
zwischen dem Pflanzenleb(!n luid den äufseren Bedingungen weit besser

vor Augen führen als die ausführlichsten Schilderungen. Dank der Gefällig-

keit einer Anzahl Fachgenossen und Naturfreunde ist es dem Verfasser

möglich gewesen, ein reicthes .Material an pholograpliischen Landschafts-

bildern mit charakteristischer Vegetation zusammenzubringen. Die bei-

gegebenen pdanzengeographischen Erdkarlen schildern die eine den mitt-

leren jährlichen Regenfall. d. h. die jährliche Verteilung der Hegen-
menge über die Erde (nach Loomis 1883), die zweite die Regengebiete

der Erde nach der jahreszeitlichen Verteilung der Hydromeleore (im

Auszug der W. Köppenschen Karte), die dritte die Verbreitung der wich-
tigsten Formationslypen der Erde, die vierte die Verteilung der Vege-

lationsformationen Nordamerikas nach C S. Sargent. Jedem Abschnitt

ist ein ausführliches Literaturverzeichnis, am Schlüsse ein botanisches

Register beigegeben. Ausstattung und Druck des Buches sind hervorragend.

Hermann Wagner, Lehrbuch der Geographie, C. gänz-

lich umgearbeitete Auflage von Gulhe- Wagners Lehrbuch der Geo-

graphie. Vierte Lieferung. Die Lebewesen. Erde und xMensch. Mit

fünf Figuren. Hannover u. l,eii)zig, Hahn. PJOO. 882 S. 8". (Preis

pro Band 10 M.).

Mit dieser vierten liieferung liegt jetzt der erste Band der 189i
begonnenen neiien Auflage des altbewährten Buches vor. Wir haben
uns über die drei ersten Lieferungen in diesen Blättern schon früher

ausgesprochen und das Neuerscheinen derselben mit Freude unti Un-
geduld begrüfsl. Wir geben noch einmal eine kurze Übersicht des

reichen Inhalts, ehe wir die vierte Lieferung im einzelnen hervor-



Wagner, Lehrbuch der Geogruplne. 1. Bd. i^Ziiumerer). Gül

hebtMi. "Die Einleitung brachte S. 6—30 einen lilorarisrhen Wegweiser
für die Gesamtwissensciiaft, eine Geschichte der .Metiiodik der Geo-
«jraphie als Wissenschaft, Begrill' und Einteilung der Geociraphic Die

allgemeine Geographie /.erlällt in dem jetzt fertigen ersten Bande in

vier Bücher. 1. Maliienialische, 2. Physikalische, 3. Biologische Geo-
graphie, die Lebewesen. 4. Anthropogeographie oder Erde und Mensch.
Davon unifafst die vierte Lieferung (S. 561—882) vom zweiten Buch
noch Kapitel IV Das Klima, Klimaschwankungen , sowie das ganze
dritte und vierte Buch: man sieht daraus, wie iVit- nialli'-niatisrhc iui<i

physikalische Geographie im ersten Bande den Löwenanteil einnelimen.

Das dritte Buch bringt nach einem literarischen Wegweiser zur Pflanzen-
und Tiergeographie die Ausdehnung, Grenzen, Dichte und Masse
der Ilio-phäre und ihr Verhältnis zum KohlensAuregehalt der Luft

(S. ö(>:2—570). die Verhreitungsweise der Organismen, allgemeine Er-
• gebnisse der Wanderungen und Umbildungen, die Vegetation «ler Land-

oberlläche, die nutzbaren Pllanzen und Tiere (S. 571—646) zur Dar-

stellung. Im vierten Buche (S. 649—883) hat der Verfasser Friedrich

Ratzels neugeschaflfenes Wort „Anthropogeographie'V aufgenommen und
diese Wissenschaft in acht Kapiteln behandelt. S';i(hdem wir erst

vor kurzem an diesf>r Stelle die beiden griunihgeiKieii Werke des

Leipziger Gelelulen ausiülirlich iiesprociien liaben, können wir uns

hier um so kürzer fossen. Alter des Menschengeschlechts, die Grenzen
der Oikumene und die Zahl der Menschen, natürliche und kulturelle

Gliederung, die Staaten, (Politische Geographie), die Religionsgemein-

schaften und ihre Verbreitung. Siedelungen und Volksdichte, V'erkehrs-

wege und Verkehrsmittel. Weltverkehr und Welthandel siml die ein-

zelnen Kapitel des reiciigegiiederten Buclies. Willkommen wird auch
der Historiker die Tabelle zur Geschichte der Erdkunde heifsen, die

iiim das Auf- und Absteigen deutsch(>r Kultur in dem Wettbewerb
der Völker E!U'opas um die Weltherrsclialt mahnend vor Augen fuhrt.

Im Anhang werden die wichtigeren geograpliisclien Mafse im Ver-

hältnis zum Metersystem und eine Tabelle der abnehmenden Parallel-

grade und Eingradfelder nach Bessels Dimensionen des Erdsphäroids

,
gegeben. Ein ausführliches Sach- und Namenregister schlicCst den
ersten Band der neuen Auflage des altbewfdn ten Buclies. Über seine

Grundsätze der Neubearbeitung desselben hat sich der Verfasser selbst

im Vorworte (1879, 1881, 1883 und zuletzt am 31. Dezember 189Ü)

ausgesprochen.

Neben der Förderung des Interesses an der historischen Ent-

wicklung geographisclier Lehren, die oft zu weit rückwärts greifenden

Vorstudien Anlafs gab, lag es dem Verfasser daran, im Leser Sirm

für Mafs und Zahl zu wecken. Die Gruiidaulgabe des (Jeograpben

ist doch entschieden eine messende. Das unterscheidet ihn auch vom
Geologen, Biologen, Ethnologen. Das Lehrbuch sollte aber nicht nur
die Ergebnisse der Erforschungen mitteilen, sondern auch nach Mög-
lichkeit in die allgemeinen Methoden und die Wege der Erkenntnis

einfübren. Einen gewissen Ersaiz lür einen uns noch ffhldiden metho-

dischen Handatlas für das wisseuadiaflliche Studium der Erdkunde,
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wie ihn einst E. v. Sydow plante, und der ergänzend etwa dem aus-
gezeichneten Bcrghaus'schen physikalischen Handatlas zur Seite zu
treten hätte, vermag? für die Leser dieses Lohrbuches Sydow-Wagners
methodischer Schulallas in 63 Haupt- und 5Ü Nebenkarten. Gotha,
Justus Perthes, 1888, 9. Aufl. 1900 zu bieten. Das Buch selbst aber
sollte, wie Wagners Geographisches Jahrbuch in keiner Gymnasial-
bibliothek fehlen soll, in keines Geographielehrers Hand vermifsl werden :

für den Studierenden ist es unentbehrlich.

Ludvvigshafen a. Rh. H. Zimmerer.

Lorenz, Wehrkraft und Jugenderziehung. R. Voigt-

länders Verlag. Leipzig. 1 Mk.

—

Auf dem 3. Kongrefs für Volks- und Jugendspiele 1899 in Königs-

berg hielt Dr. Hermann Lorenz, Direklor der Realschule in Quedlinburg,

einen Vortrag über das Thema: , Welche Anforderungen stellt der

Heeresdienst an die moralischen und körperlichen Eigenschaften der
Jünglinge, und wie kann die Jugenderziehung im Dienste der nationalen

Wehrkraft die Vorbedingungen dazu schallen?*' Dieser Vortrag ist

nun erweitert in Form einer Broschüre erschienen und kennzeichnet

seine Tendenz schon durch das vorangestellte Motto, ein Mahnwort
Kaiser Wilhelms II. an die Jugendorzieher, : .Bedenken Sic, was uns
für ein Nachwuchs für die Landesverteidigung erwächst!"

Es sei von vorn^hei'cin darauf hingewiesen, dafs der Verf für

den Kenner der Fieslrebungen der deutschen Turnlehrerschaft keine
wesentlicli neuen Gesichtspunkte bringt. Denn von Guts Mulhs bis

herauf in die Neuzeit haben die Turnlehrer Körper- und Charakter-

bildung der Jugend auf ihr Programm geschrieben gehabt und haben
dieses Ziel, wenn ich so sagen darf, in idealer Richtung zu erreichen

gesucht. Nicht die Heranbildung einzig für den Kriegsdienst, sondern
Durchbildung für alle Berufsarien und für alle Fälle war ihnen dabei

vorgeschwebt. Wenn sie dieses hohe Ziel nicht immer erreicht haben,

so tragen sie gewifs nicht allein die Schuld. Um so freudiger begrüfsen

sie es daher, wenn sie aus den Reihen der Schulmänner selbst Unter-
stützung bekommen, wenn diese selbst erklären, dais die Schule

damit, dafs sie nur Wissen lehre, nicht ihre Pflicht Ihue, sondern
dafs auch der körperlichen Erziehung und Cliaraklerbildung mehr
Aufmerksamkeit geschenkt und Gelegenheit zur freien Bethätigung

gegeben werden müsse. Der edle, von Vatorlanilsliebe durchdrungene
Ton, in welchem die Schrift abgeffifst ist, berührt nicht minder
angenehm als die ganze Abfassung von gründlicher Kenntnis der ein-

schlägigen turnerischen und militärischen Literatur und von einer

grofsen praktischen Erfahrung auf dem Turn- und Spielplatz zeugt.

So wäre nur zu wünschen, dafs sich hauptsächlich Lehrerkreise für

diese in jeder Hinsicht empfehlenswerte Arbeit interessieren.
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Prof. Dr. R. Zander: Die Leibesübungen und Ihre

Bedeutung für die Gesundheit. Leipzig. B. 6. Teubner 1900.

Der Teubner'sc-he Verlag hat isich entschiede mit der Heraus-
gabe dieses Buches ein Verdienst erworben, denn wenn wir uns auch
nicht über den Mangel sog. populärer medizinischer Werke dieser

Art beklagen können, so sind sie in der Regel doch zu teuer. Das
erliegende Buch ist eine Sammlung von Vorträgen und bietet dem
Laien das Notwendigste, was jeder Mensch über meinen Körper und
<lie Pflege desselben wissen soll. Eine kmv.e Geschichte der Loibcs-

übunpron geht dem physiologischen Teile voran, und Aufklärungen über

die Wahl von Leibesübungen mit Rücksichtnahme auf die Individuali-

tät und die verschiedenen Lebensalter schlielsen sich diesen an. Sehr
beherzigenswert sind die Darlegungen über „die Leibesfibungen der

Frauen'* und über den sportlichen Betrieb der Leibesübungen. — Vor-
zügliche Abbilduiifren, wenn auch niclif Originale, erläutern den knapp,

aber doch verständlich gehaltenen Text. Das Buch eignet sich in

seiner dernialigen Gestalt und bei dem billigen Preis von M. 1.50 geb.

nicht nur für Lehrer, sondern auch fQr Schüler.

Dr. A. Riffel, prakt. Arzt, a. o. Professor der Technischen Hoch-

schule in Karlsruhe, Gesundheitslehre fOr Schule und Haus.
Stuttgart, Zimmers Verlag 1900.

Der Verf. will mit seinem Bfichlein dazu beitragen, die Kenntnis
der Grundsätze und Regeln, nach denen die Gesundheit geschi '

:
' md

gefördert werden kann, möglichst zum Gemeingut des ganzen Volkes

zu machen. Und .so bringt er in gedrängtester Form das Wissens-

werteste über den Bau iles menschlichen Körpers, seine Organe und
Ihre Funktionen, über die Thätigkelt der Muskeln und Nerven, und
bespricht kurz, wodurch einesteils die Gesundheit g( (ahrdet, andern-
toils, wie sie erhalten und wieder gewonnen werden kann. Seine

Ansichten bewegen sich auf dem troldenen ^hltel\vege und heben sich

dadurch von den in manchen anderen Gosundheitslehren entwickelten

Theorien, die so gerne ins Extrem verfallen, sehr günstig ab. Wie
notwendig solch ein belehrendes Buch für so manche Kreise ist.

bi inii lit nicht weiter erörtert zu W( i den. Deshalb wäre es im hiteresse

der Gesundheit vieler Tausend*' gelegen, wenn sie dieses Büchlein

studieren und die gegebenen Lehren befolgen würden.

München. Dr. Haggenmüller.

Streifziige durch die biblische Flora von Leopold
Fonk S. J. (Bd, V Hell 1 von Bardenliewers Biblischen Studien).

Freiburg i. Breisgau, Herdersche Verlagshandlung. 1900. Preis 1 .Mk.

Der Verfasser hat sich während eines längeren Aufenthaltes in

Palastina in den Jahren 1895 und 1896 eine gute Kenntnis der dortigen
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Fiora erworben und ichil<3ert also aus cigecer Aos^ hau'jng:. wa5 der

;/:!fiz-ri I>:<r-!' l! iri;: '-Inf- Fi i-- h-- ! Lx-!»ha!':rk^:! \v-' ^> •

Ii Ii'-: a ;-- fj v».-r^cu't i-t. Dabtri li«.>'t übc-r -ivii) «.Jar.z.vn <=•':. =o Lcr;.

liji'l \v,i;iii'T T'j?i tl'-:-*' r Anteiliiahi!i->. dat -Ll? h d-PT^N .;--

Fa* äfiZithcij un i icsthalten uini: iiJcitlsät-3-;^Ut.'C_:cr f:-.!;'. e:

auf def Hohe der Wissenschaft und ist schon durch seicv uDgeoMss

zahlreichen und sor^fältiiren Literaturangaben allein für den Fondier
('\nf' w. rtvo!!.' (ja he. Vi<-IIeicht darf i< h es aber auch iur Sdiükf-

biijIif;t})f-k'Ti 'l'T oljf-reri KIa-=»*n enipf*-lil»-ri : an .\n?*.i!*-^n wenrf?tr!??.

^nis V.' |r)i.-rj vi» l<" Tli'-oloji' -tu ii^-r»'rj'i«_* hervorv:'-li'-n. wird Ja vivlieich:

<J»'r '-ifi'- «i'N r an«lcM*' ScIiüKt ^irli auch für Dr^rarli'^c-^ iritr-n^siif^^L

Im ''r-tr-n Kapiti-I al-o. ljvtit»:-lt ..am .M'_(.-r»'?:itran J". l»v>;'r:.h:

Fonk <li»j Datit lpaiinc und die Tamariskeii tTamarix tetra.'i ira Fü .i?-

T. Kyria'-a li^jis-sier. T. letragyna Ehrenberg, und T. Palla^-i; Dt-ivaai

sowie die T. mannifera Ebrenberg). kommt sodann auf den alten SM
ötx;r di^' I^aiiboripflanze des Jonas und entscheidet sieh für Rk-iais

cofnmuiii- F.. nirhl ohne n'-ht-iibri der ribri;:fn Bewerber lim di*i*

Fhn-. d- - Küibi--'- und P>|jh**us. zu gedenken. r>puntia ticu? intiica.

h'-iif<- -;o » harakt^-ii-ti-;« Ii iVir die ^'aiize .Mitteinieeiilora. i>t riatfLrl;^"!

al.T Anienkaner der iiibei tic-nid: dann folgen ncMjh viele kiciUcrc

Hlanz«*n und zuletzt die Binsen-, Rohr- und Schilfarten und Cypen-
ceen /Papyrus). Das zweite Kapitel: ,,Auf Berges Hohe^' bringt zueist

d*'n öilianm, die Maulbeerbäume, Johannisbrolbäume, Pistaaen aller

.\rl, Fofi riuni spinosurn tin i die SjMMider de> La fanum. Castus rillo^i^L

und ('.. salviaefolius. Fiiic einfallende Abhandlung über die ..L l'^'n

auf dem Felde" bringt das Ergebnis, dal's eben doch an Liliuiu ai-

didum festzuhalten sei gt^'en die Ansprüche von Anemone corouana L
Gladiolus-Arten, veri^ehiedener Iridecn u. a. Hier vermisse ich eiiHi

Hinweis i umf, dat AU -n ein Ojotov <sov<sivov bereiteten: Diose.

niat. med. III lOf». hnirov iumhxnv .... Tovrov lo r.vi>o^ tnt^ant
Helixor f^fJn. xiO.ornnov r.i' /v/»/jr AfiOKiv- ctf or x(u to

i itd/ci I t <(( , o iivfc /.hiuivor . Ol t)h Oüi'Givuv xa/jtiat • v<?I. di"
noch 1. ^-1 lö fit aovanor, o i-iioi xQinvQV xa'/.ovaiv . . . Celsus «1'

med. V 21, 1. Plin. nat. bist. XIII 11; 17. u. a. Nun sagt ja schon

Sprengel Diosc. Bd. II pg. .368 mit Recht : Susinum ungucntum nomen
habere a lilioruni appcllatione semitica shnshan arab. susan quae
etiamnum superest in lii.-pan. Azucena, certum est. Nimmt man darn

noch Fiin. n. h. i'l. j;{~iM und Dio-c m. sni. III 106 ifctoi utf-.

xai ;io(jifV(ju uv'Jt, xoiioi- /tiia'Ji'j- ^Ytuyiaiara dt- yf-vvCirai hv li^

Svfji(^( xct* nmtdu^. /Juu<ßv).i(U ;((>ös n]v tov x^'ö/t«»«» xaiaaxfvrj^

SO scheint schon hienach Lilium candidum unabweislich zu sein

Theophrasl nnils ja woiil bist, plant. II 2, 1 und C. 1 4, 0. Liiiuui

bulbiferum im Aug*- gehabt haben, aber der kommt In dieser Frage
doch wohl weniger in Betracht als der vom Orient stark beeinfluf»te

Kieinasiate Dioscoride.-, der nahezu ein Zeitgenosse Christi war: daN
übrigens auch da- xofmv des Theopluast weif-; ist. besagt H. VI 6. .5.

hfi(fuvii yÜQ i] iDi'imv XV"'*^ Öia/Auinvaa xai in di^ m't/JMV im
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xoiro)r. tTrrFQ St^ xidhirrfo (fnaiv h'ria x(ü 7T(n)(fvt)Ci hfiii. Den Schlurs

bilden : Zeder, Cypresse und Tanne (.Abies cilicica Antoine et Kolschy).

Von den Bergen zu „Öder Steppe" herabsteigend begegnen wir

den „Steppenläufern**, als welche Centaurea myriocephala Sch. Gnn-
delia Tournefortii L. u. a. (vgl. dazu Kernors Pflnnzenloben 11* S. 606)
genannt werden; Dagegen scheint mir M. JuUiLiis Mitteilung über
den sich an die (razellen heran ku p'' 1 n d e n tJcpard doch an das

Gebiet des Jagerlateins zu slreifeu. liecht schwer zu bestimmen sind

natürlich die mancherlei in der Bibel vorkommenden Distel- und
Dorngewächse (für die Dornenkrone schläft Fonk Zizyphus vulgaris,

Lamnrck. Paliurus acult alus. eventuell auch Crataegus Azai olus L und G.

nionogyna Willdeiiowi vor. Ferner trnlVen wir hier auf das Beifufs-

gesclilecht, die Ginstcrarten und den ilyssop (üriganum Maru L). Im
vierten Kapitel werden wir „durch Feld und Flur" geführt und be-

schauen dabei tieben anderen die Feigenbäume, die Rebenpflanzungen,
Obstgärten und (M treidefolder nebst ihren Unlieben Gästen, die Melonen-
nrt'-n luid schli(>rslicli die.' Mandragora offifinannn L. Im li't/.len Kai)itel

weilen wir ,.an den Wassern des Todes", allwo infolge der Tieflage

eine geradezu tropische Vegetation gedeiht, deren V^ertreter uns nun
vorgeführt werden. Eingehender besprochen wird der sog. Sodoms-
apiel, die Kolo((uinthe, einige Akaaenarten, der Kapperstrauch, der

echte und falsche Galaadbalsam, sowie die echte Balsamstaude, die ja

beute aus Palästina verschwunden ist; den Schlufs macht die Jerichorose.

Grundrifs einer Geschichte der Naturwissenschaften.
Zugleich eine Einführung in das Studium der natiirvrissenschaftlichen

Literatur von Dr. F. Danneman n. I. Bd. Erl&uterte Abschnitte

aus den Werken hervorragender Naturforscher. Mit 44 Abbildungen

in Wiedergabe nach den Originalwerken. 1896. Preis geh. 6 M.

II. Bd. Die Entwicklung der Naturwissenschaften. Mit 76 Ab-
bildungen zum grölsten Teil in Wiedergabe nach den Originalwerken

und einer Spektraltafel. 1898. Preis geh. 9 M. Leipzig. Verlag von

Wilhelm Engelmann.

Das Bestreben der modernen Naturwissenschaft und ihrer Ver-
treter, sich möglichst allseitig und umfassend zur Geltung zu bringen,

bat neben manchem weniger Erfreuliclicii doch auch das Gute fre-

zeiligl, dafs man allmählich in weiteren Kreisen anfängt, sich auch
ein wenig für die Geschichte der Maturwissenschaften zu inter-

essieren. Diesem hoffentlich noch mehr erstarkenden Interesse kommt
nun voiliegendes Buch in sehr anerkennenswerter Weise entgegen.
Vor allem war es eine glückliche Idee, im ersten Bande die Denker
und Forscher aller Zeiten selbst sprechen zu lassen, wodurch eine

frische Unmittelbarkeit erzielt wird, die kein Heferat erreichen kann.

Dabei sind mit gutem Takte von Aristoteles' Zoologie bis zu Kirch-

hoffs Untersuchungen über das Sonnenspektrum die bedeutendsten
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Männer in den lehrreichsten Stellen ihrer besten Schriften vorgeführt.

Infolgedessen und da der Verfasser insbesondere im Hinblick auf die
Schüler der oberen Klassen höherer Lehranstalten, Studierende, Tecli-
niker etc. geschrieben hat, sei gerade der erste Banil auch für die
Schülerbibliotheken zur Anschaffung empfohlen ; er wird sich aber
auch vom Lehrer mit bestem Erfolge im Unterrichte verwenden lassen

und das Interesse der Schülei- anregen helfen. Was nun die Aus-
wahl des Stoffes betrifft, so wäre für das Altertum doch wohl noch
Theophrast heranzuziehen gewesen. Das erste Kapitel des ersten

Buches der Historia plantarum hfdte ja, abgesehen von Sprengel, auch
Ernst Meyer in seiner Geschichte der Botanik übersetzt geboten : die

Schilderung des Papyrus (IV 8, 3) oder sonst eine gute Fllanzen-
beschreibung hätte Aufnahme verdietit. Vollends aber mufs es be-
fremden, dafs das Mittelalter gänzlich übergangen ist, so dafs von
Plinius sofort auf Kopernikus gesprungen wird. Das Capitulare de
villis Karls des Grofsen verliert ja allerdings durch eine Übersetzung,

da bei ihm besonders die VVorlformen wichtig sind, aber im zweiten

Bande ist soviel von den Arabern die Rede, warum ist also nicht

eine Probe aus einem solchen gegeben? Auf alle Fälle aber dürfte

Albertus Magnus nicht übergangen werden, der doch an Originalität

weit über dem aufgenommenen Plinius steht. Und um noch eines zu
erwähnen, ein Stückchen aus Konrad von Megenberg, der unserin

Volke die erste Naturgeschichte in deutscher Sprache bot, hätte
auf jeden Leser erfrischend gewirkt.

Der zweite Band behandelt in fortlaufender Darstellung die ganze
Entwicklung der gesamten Naturwissenschaften bis auf die neueste

Zeit. Hier findet nun der Verfasser reichüch Gelegenheit, seine treff-

liche Sachkenntnis zu bcthätigen, die er schon als Mitarbeiter an
Ostwalds Klassikern der exakten Wissenscliaften bewiesen hat. Am
breitesten durchgeführt ist die Schilderung der neueren und neuesten

Zeit, was ja schon die gewallig anschwellende Masse des Stolfos mit
sich bringt; auf das Altertum trelTen nahezu 60 Seiten, das Mittel-

alter mufs sich auch hier mit 2ü begnüg<'n, was etwas zu wenig ist.

Nun wird ja freilich eine Darstellung der nalurwissenscliatllichen

Literatur dieser Zeit durch den Mangel brauchbarer Hilfsmittel sehr

erschwert ; immerhin hätte für eine bessere Würdigung, z. B. des

Albertus Magnus u. a. Ernst Meyer (Gesch. der Botanik, IV. Bd.,

S. 0 -84) und St. Fellner, Albertus Magnus als Botaniker, Wien 1881,

das nötige Material geboten. Für eine zweite Auflage, die ich dem
schönen Buche von Herzen wünsche, darf ich vielleicht auch noch
folgende Kleinigkeiten zur Verbesserung anführen. Bei Theophrast
sollte doch auch seines zweiten, rein theoreliscIuMi Werkes, der causae

plant, gedacht soin. auch gohen nicht auf seine Pllanzenbeschreibungen

die .späteren Kräuterbüclier zurück, sondern auf die des Dioscorides,

dessen grundlegende Bedeutung für die Botanik der ganzen Folgezeit

S. 56 gar tncht erwähnt wird. Und wenn Theophrast auch kein Ptlanzen-

system zu scliafieii wiifste, so ist doch seine Einteilung in Bäume,
Sträucher, Stauden und Krautpflanzcn heute noch populär, und wenn
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er die letzleren in k'/j.itfiiiO.ituinu (t. yvinunr.Ti'ounrn. (/uf '/.<>/ nff^Ttgiiata

und :nmTiü<snkQf.ima teilt, sind daiiiil doch äclion natürliche Familien

angedeutet. Martianus Gapella feraer lebte nicht im 6. Jahrhundert

nach Chr. (I 22), sondern im Anfange des fünften; des Lucretius Carus

Lelirgedicht de rerum natura entstand nicht wAlircnr! der römischen

Kaiserzeit (II iO», da der Verfasser schon um 55 v. Chr. starb.

Die naturales quaestiones des Seneka sind kein Lehrgedicht (1161),

sondern ein Prosawerk. Warum heiliii es II S3 von Piinius, er sei

wahrscheinlich der Wut der entfesselten Elemente zum Opfer ge-

fallen, da wir doch über seinen Tod durch den bekannten Brief des

Nt'fTeii fjanz genau unterrichtet sind. Zum Physiologus. der II 78

etwas unklar besprochen wird, ist künftijrhiu auf Peters. ,.r)er griechische

Physiülütjus und seine orientalischen Übersetzungen, Berlin 1898, zu

verweisen, dessen Einleitung auch fiber die Geschichte dieser Schrift

gründlichen Aufschlufs gibt. Erwünscht wäre auch die Nennung der

neueren kritischen Ausgaben mancher Autoren statt ganz ver-

alteter, eine genauere Citierweise und das Zurückgehen auf die Quellen

selbst sowie eine Revision der Druckfehler in griechischen Wörtern.

Untersuchungen über die Zusammensetzung der

Naturgeschichte des Plinius von D. Detlefsen. Berlin, Weid-

mannsche Buchhandlung 1899.

Die FVage nach den Pliniusquellen zieht die Forscher ständig von
neuem an. Nach vielen Einzelutitersuchungen verschiedener Verfasser

hat 1897 F. Münzer uns die Siunme früherer Ergebnisse imd seine

eigenen Forschungen in einem starken Bande vorgejenrt ; nun tritt der

Altmeister der deutschen Piinianer, der hochverdiente D. Detlefsen

auf den Plan mit einem Schriftchen, das nur dem Umfange nach
jenem nachsteht. Wie es von ihm nicht anders zu erwarten war,

tritt D. warm für seineu Lebensautor ein, sucht seine Bedeutung hervor-

zuheben, die vielfaclien Angritfe abzuwehren. Inshosoudere will er

die Selbständigkeit des Plinins in vielen Teilen des Werkes n.ich-

weisen und ihn so von dem Vorwurfe der öden, gedanken- und kenntnis-

losen Kompilation befreien. Zu diesem Behufe gibt er zunächst eine

dankenswerte Skizze des Lebenslaufes des Autors und schildert sodann
die Schriflstellerei des PI. und di^' äufsere Einrichtung der Naturalis

Historia. Dann wird die Einrichtung der Indices und l)esonders dt-ren

Zalilangaben erörtert, wobei V. wie auch sonst manche schätzens-

werte textkritische Bemerkungen einfügt. Hierauf folgen „Die geo-

graphischen Bucher", wobei aus dem Fehlen der Zahlangaben in den
Indices von R. :i 5 der Schlufs gezogen wird, PI. habe sich über die

zahlreichen Inseln des westlichen Mittelmeeres erst als Flottenpräfekl

zu Misenum genauer unterrichtet, und in ganz knapper Fassung ,.l>ii>

Bücher über Anthropologie und Zoologie". Denn in diesen scheint

ihm der Autor wenig eigene Thätigkett entwickelt zu haben. „Dagegen
läfst die umfangreiche, fünf Bücher umfassende Behandlung des Pflanzen-
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reiches, rür das PI. ofTenbar eine Vorliebe hatiCf schon vermuten, dafs
sich in diesen Teilen seines Werkes hänfig Spuren seiner besonderen
Tiiätigiieit finden," Dieso Spuren wenU ii dann im einzelnen nacii-

gewiesen, so in der Beschreibung der JN'ardenurlen, der edlen Salben,
der Palmen, Weinsorten u. a. m. Zu Buch 15 erörtert er die Benutzung
Catos, an dessen direkter, ausgedehnter und uranfönglicher Verwendung
als Quelle er {^egt-n Münzer festliült. Buch IG führt zu einer Unter-
suchung; über die Benützung Tin oplirasts. Auch hier ist er. diesmal
mit iMünzer, für eine direkio Benützung', verwirft also J. G. Sprengeis

und in enlscliiedener F^olemik Aberls Radikalismus (Hyginlheoriei.

,,Th. ist mit klarem Bewufstsein und in deutlicher Abacht überall da
ang( -i n. wo es ihm iu auf ankam, die älleslon Nachrichten ül>er

einzelne Fllanzen mitzuteilen, über die er «ellist neuere gesammcll
hatte. Theophrast \>\ ihm der Hepräsentanl der antifjui (iraeci wie
Cutu der Roniani." Bei Bespreclmrig der Büclier über Landwirtschalt
folgt er für das 19. Buch im ganzen meiner Dissertation, eine An-
erkennung, di(? mich für gewisse Tolschweigungsversuche vollauf ent-

schädigt. Auch hier wird ständig darauf hingewiesen, was PI. -selbst

hinzugefügt haben kanji. so die Absätze über Lein und Hanf, die

erste Erwrdmung der Melone, des Winterretti^'s u. s. w. In den l^üchern

über die Heilmittel aus dem Pflanzenreit he werden ihm zugewiesen

der Abschnitt über die Kränze (XX 14—69), die Beschreibung der
Rose, der Lilien und Narzissen, die vestinm aemulatio cum floribus.

cyanus und holochrysus n. a. m. Sor;;rrdti<^'e Texlanalysen suchen die
Arheitswei-e des PI, zu veidciitliclien. zum .Schlufs wird darauf hin-
gewiesen, dafs Pi. hier wie auch sonst, um einen liest weniger wichtiger

Dinge oder Personen den bisher behandelten hinzuzufügen, sich der
alphabetischen Anordnung bedient. Weniger des Eigenen enthalten

die Bücher über Heilmittel aus dem Tierreiche, doch bieten sie lehr-

reiche Eiidjlicke in die ArbeilswiMsc des Autors. Für die Bücher übor
Mineralogie und die darin benutzten medizini.sehen .Schiiltsteller — 85)

wird vorgeschlagen, im inde.x. zu 33 das lästige Timaeo historico qui

de medicina metallica scripsit durch Emendation in scripserunt und
Beziehung auf die folgenden Namen zu beseitigen: nach einer Aus-
einandersetzung über eini-re weitere Gewrdirsnulnner wird nnt li die

Hypothese eines Corpus medicorum ab^'elehnt und Kinzelbenützun<i

angenonunen. Die in Quellenunlersuchungen zumeist bearbeiteten

Bücher über Künstler, Kunstwerke und Edelsteine (34—37) gibt gleich-

falls wieder Gelegenheit, die eigene Thätigkeit des Plinius au&uzeigcti.

so insl)esondere in der .Vuj-'abe der Aufstellungsorte zu Rom. Die

alpliabelischen Listen diM* Liv-^nefser und Maler werden aus der schon
erwähnten (le|>tlogenlii il alpliahi'ti^clier Nachträge erklärt, auch aus

Buch 37 werden nodi ( mi^e Erzählungen dem Autor selbst zu-

geschrieben. Den Schlufs bildet eine Untersuchung über die Summen-
zahlen der Indices und eine kurze Zusanunenstellung der Resultate.

Soll ich nun meine Stellun<( zu Detlefsens Anschauungen dar-
legen, so mnfs icli, mich zunächst auf die botanischen Rücher be-

scluünkeuil, sagen: icii gebe gerne zu, und habe das auch schon in
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meiner Dissertation aiigodoutot, da Ts PI. vieles aus eigener Erfahrung
berichtet hnt. und dafs er sitli in den von ihm besuchten Ländern
flcifsig nmgeselien und erkundigt iiat. I( h spn>( lie ihm auch nicht

die Ptlanzcnkcnntnis des Durchschn;U-;_'rl)iliit.'ten seiner Zeit ah und
glaube sogar, daCs er Retlich und Kuh! aul den» Tische und im
Garten recht wohl unterscheiden konnte. Aber bei Abfieissung der nat.

bist, arbeitete er eben nicht naturwissenschaftlich, sondern
philologisch, d. h. er untersuchte nicht, ob eine bestimmte Nach-
richt wirklich auf eine b(>stinunle Pflanze pafsle, was allenfalls einen

Versueh nölijj gemacht hätte (cf. Theophrasts: raviu iitv oi-r im-
Gxf niHtr}, sondern er nahm ohne weiteres die Notizen her, sich aus-

schliefslich an den Wortklang hallend. Daher denn auch jene be-

kannten Ubersetzungsfehler und Irrtümer. Dafe das auch heute noch
geschieht, habe ich gerade in diesen Blattern bei anderer Gelegenheit

dargelegt (Jhrg. 34, S. (iOU IT.). und könnte ich jetzt mit erheblicli mehr
P.eispielen belegen: wer wollte also dem Römer daraus einen Vor-

wurf maclien, dessen Zeilalter so gar nicht naturwissenschaftlich ver-

anlagt war? Also ein tüchtiger Gelehrter war er, ein unermüdlicher

Sammler, wissensdurstig wie damals kaum einer mehr und ein ehr-

licher Arbeiter, aber Naturforscher war er keiner — mit Aus-
nahme seines Todesganges — und die ihn spAter ausgeschrieben haben,
waren es noch weniger. Für das aber, was er uns durch seinen

SanuueKleifs in jeder Form zusammengetragen und erhalten hat, wollen

wir ihm alle Tage danken und ihn schützen gegen jeden, der seine

Bedeutung als Encyklopädisten herabdrucken möchte, und in dieser

Wertschätzung freue ich mich übereinzustimmen mit Altmeister Detlefsen.

Freising. H. Stadler.

Das Ganze dos IJ n e a r z e i c h n e n s von Professor Heinrich

Weishaupt. II. Abteilung: Geo tin- 1 r i sc h e Projekt ions

-

lehre, zweite Stufe, mit ^8 Tafeln. 4. Auflage, neu bearbeitet von

Dr. Max Richter, Überlehrer an der 1. Realschule zu Leipzig. Verlag

von Hermann Zieger in Leipzig, t81)9. Preis .VI. 7.50.

In den .lahrgängen 1890 und OS dieser l?lälter wurde bereits die

1. Abteilung ,,Planimelris( lie Konstruklionslehre" iM. 9) und von der

2. Abteilung die erste Stufe ,,Geometrische Projeklionslehre" (M. 7.50)

einer Besprechung unterzogen. Was dort über die Brauchbarkeit des
Werkes gesagt worden, das gilt auch für den zweiten Teil der zweiten

Abteilung. Vor mir üe^'l neben der neuen Auflage auch der ,,alte

Weishaupt" von 1856, damals das brauchbarste Werk seiner Art,

dessen Erscheinen in den Fachkreisen als einem wirklichen Pr-dürfnis

Rechnung tragend auf das Freudigste bcgrulVt wurde. Per tu« Iiiige

Gehalt, der in dem Werke steckt, dokumentiert sich sclion dadurch,

dafe dasselbe nach Umflufs von vier Dezennien noch einer Neubearbei-
tung unterzogen wird. Für diese Bearbeitung hat die Verlagshandlung
in dem Verfasser eine tüchtige Kraft gewonnen, das zeigt auch wieder
die vorliegende zweite Hiilfte der zweiten Abteilung. Das Textbuch
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erfuhr eine vollständige Umarbeitung, der Atlas eine teilweise. Schwer-
ßillige Konstraktionen wurden vereinfacht, andere vervoUstftndigt. Dies
erforderte die Neukonstniktion einer Anzahl von Figuren. Viele Zeich«
Hungen wurden durch kräfliges Hervorheben der Hauptlinien vor den
Hilfslinien deullichor und ausrhmilicher geslallel. Mit den Tafeln 20
und i \ , welche paralielperspektivische Darstellungen von Durch-
driugungsaufgaben enthalten, hat das Werk eine dankenswerte Be-
reicherung erfahren.

Der Inhalt des Ganzen rr>triMkf sIlIi auf: 1. Aufgaben über
Ebenen und Gerade; 2. Darstellung und Nelzentwicklung der regol-

niäfsigen Körper; 8. Kegelllüclien, Schraubenlinien und SchraubLii-

llächen. Abwicklung zusammengesetzter gebogener Flächen; 4. Dm-
slellung und ebene Schnitte Ton schiefen Körpern; 5. Durchdringung
zweier Körper. Auf einige Versehen, bezw. Druckfehler, die mir auf-
gefallen sind, sei behufs späterer Beseitigung hingewiesen. Seite 6
im Textbucli mufs es bei der Umlegung von Ebenen statt iFig. ia)

(,.Fig. 4b'*) heilsen. In dem Abschnitt über winilschiefe Flächen, Seite 23.

1. Aufgabe, ist von windschiefen Geraden die Rede. Das ist eine con-
tradictio in adjecto. Hier würde es besser heifsen „sich kreuzende
Gerade**, denn wlndscliiefe Gerade gibt es nicht. Daran vermag auch
der Urnstand nichts zu ändern, daf-^ man dies(»r unkorrekten Bezeich-

nung in neuerer Zeit häufiger begegnet. Seite 25, 3. Aut'gube. heifst

es „man hat also die Höhe des Mantels, ebenso wie die des Mantels** etc.

Hier mufe es einmal „Gylindcrs** statt Mantels heiEsen. Im Atlas lautet

auf Blatt 26 die Oberschrift der S.Aufgabe: Kegel und Gerade statt

„Kugel und Gerade'". Die Ausstattung, besonders die sorgfältige Wieder-
gabe der Zeiehnungen des Atlasses auf schönem, kräftigem Papier sei

noch rühmend erwähnt.

Hilfsbuch für den Zeichen- und Kunstunterricht. Erstes

Heft: Geometrische Formenlehre von Prof. A. R. Hein in Wien.
— Perspektive und Schattenlehre von Prof. Ernst Kühl-
brandt in Kronstadt. — Mit 54 Figuren im Text Wien u. Leipzig,

Wilhelm Braumüller, k. u. k. Hof- und Universitätsbuchhändler 1900.

Hilfsbuchcr für den Zeichen- und Kunstunterricht im Sinne des
vorliegenden Werkchens stauflen bisher an allgemeinen Bildungsschulen

nicht in Verwendung. Das Ruch ist nicht nur fiir den Ivlirer zur Unter-

richtserteiluiig bestinnut. siMiilrrn es soll auch dem .Seliiiler in jedem
besonderen Fall als Nachschla^ebuch und Führer dienen uuil bei mög-
lichster KiKii

i
heit des Ausdruckes in anregender Form eine gründliche

und zuverlässige Belehrung bieten. Der Verf. sagt in seiner Einleitung mit
Heelil : ..Kiiif der wichtigsten Aufgaben des Zeichenunterrielils — und
für Schulen ailgemiMU bildenden Charakters neben der Erziehung zum
bewufsten Sehen wuld die wicbligste Aufgabe überhaupt — ist die

ästhetische Ausbildung der Jugend. Den Schuler durch bescheidene

Kunslübung und richtig geleitete Kunstbetrachtung zur verständnis-

vollen Kunstliebe fürs Leben heranzuziehent das muls in allgemeinen
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Bildungsschulen als uberstes Ziel des Zeiclienunlerriclits gelten, mehr
noch als all die anderen vortrefBicfaen Dinge, wie Sch&rfong der Be-
obachtung, Fertigkeit in der Darstellung. Charal^terbildung durch
die Erziehung zur Exaktheit u. s. \v." Wenn er ferner sagt „die

gesunde Gepflogenhoit, das geometrische Ornament zur festgofiigten

Grundlage des vorbereitenden Zeichenunterrichts zu machen, hat sich

zu tretfiich bewährt, als dafe trotz des da und dort erhobenen
gellenden Fetdgeschreies vom Realismus und vom Naturalismus,

welches neuestens aus den verschiedenen Lagern streitbarer Kunst-
kämpen in die arbeitslrohe Stille der Schulsluben hineingenifon

wird, ernstlieh zu besorgen wäre, es könnte eine eifolgsichere Päda-
gogik das niühsani Errungene im wüsten Experenu ntierspiel dauernd
wieder vergeuden wollen," so hat er gewi& den grüßten Teil der
Lehrerwelt auf seiner Seite. Selbstverständlich hat hier die Dar-
stellung geometrischer Gebilde nicht als Selbstzweck zu dienen, sondern
es mufs festgehalten werden, dafs die Geometrie auf dieser Stufe für

den Schüler nur in so weit von Interesse ist, als derselbe die Ergeb-
nisse dieser Wissenschaft zur verständnisvollen und richtigen Dar-
stellung der einen Teil der künstlerischen Ausdrucksweise beherrschen-

den geometrischen Grundformen bedaif.

Die Art und Weise, wie der V^erfasser ilrti l'nlerricht liel rieben

wissen will, vordient in hohem Mafse Beachtung und soll in Kürze
angedeutet werden. Er betrachtet in systematischer Reihenfolge Funkt.

Linie, Winkel, Dreieck, Viereck, Vieleck, gebogene Linien, ebenflächige

Körper, geniischtflächige Körper und krummflächige Körper. Bei Be-
trachtung und Übung jedes dieser geometrischen Geliilde wird auf

Muster hingewiesen, welche ;in künstlerischen und kunstgewer!)li(lien

Erzeugnissen der verschiedensten Kultur- und Stilperioden vorkommen.
So z. ß. wird bei Betrachtung des Punktes, der zur Versinnlichung

durch kleine Kreise (NuUkreise), Tupfen, Kreuzchen etc. dargestellt

wird, ein ägyptisches Ornament von einem Möbelbehang in der Ne-
kropolis zu Theben vorgeführt, das aus über- und nebcn(!inander nn-

;:oordneten Punklreihen besteht. Bei der vertikalen und horizontalen

Linie dient als Beispiel künstlerischer Verwendung ein ägyptisches Or-

nament aus einem Grabe zu Theben, das durch vorwiegend lang-

gestreckte Linienführung charakteristisch ist, bei der gebrochenen Linie

<Mn Strohmättenwebmusler aus einem Königsgrabe u. s. w. Daran
schliefsen sich jedesmal kultur- und kun-tL'fschirhtlirhe Noli/.cn. in

den erwähnten Fällen über die Tolen^tadt Tiieben. die Ausstattung

der Grabniäler, über Pyramiden, Mumien u. s. w. Bei Betrachtung
des Winkels dienen als angewandte Beispiele a) des rechten Winkels der
griechische Mäandt i , !)) des spitzen und stumpfen Winkels maurische
und japanische Muster zur Veranschaulichung. immei- begleitet von
passenden Erläuterungen über die Art der Verwendung, das Vor-
kommen bei verschiedenen Völkern und in verschiedenen Stilepochen
an Geräten, Stoffen, Bauwerken und von kurzen Notizen über die

letzteren. In dieser Weise geht es durch die ganze Formenlehre.
Es liegt auf der Hand, dafs ein solcher Unterricht für die Schüler

3Ü*
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aufserordcntlicli anregend und lehrreich ist. oder viehnehr wäre, es

ist nur schade, dafs die kurz bemessene Zeit es bei uns nicht gestattet,

den Unterricht in dieser Weise strikte durchzuführen. Immerhin wird
es dem Lehrer mögUch sein — und es gescliieht auch bei uns mehr
oder weniger — bei Betrachtung und Eimibung der elementaren Forni-
gebilde neben dem Sehen- und Zeichnenlerncn den Schülern durch
Einstreuen von kunstgeschichllichen Notizen und Vorführen von an-
gewandten Beispielen Verständnis und Interesse für die künstlerische

V'erwendung der geometrischen Formen beizubringen. Das vorliegende

Büchlein bietet gerade nach dieser Richtung eine Fülle von Anregung
und verdient daher in hohem Mafse Beachtung.

Der zweite (kleinere) Teil des Werkchens enthält eine kurze
Anleitung über Perspektive und Schaltenlehre. Es sind hier die Gesetze
der konstruktiven Perspektive und Schattenlehre in angemessener
Weise als Hillsmittel für das freie Zeichnen nutzbar gemacht, soweit

dies auf iler Unterstufe des Unterrichts thunlich und notwendig er-

scheint. Das Buch kostet nur M. 1,50 und ist Lehrern und Schülern

zur AnschafTung zu empfehlen.

Hilfsbuch für den Zeichen- und Ku nstu nlerri cht, drittes

Heft : Anatomie und P r o p o r t i o n s 1 e h r e von Prof. Anton

Stefanowicz in Lemberg. — Kunsttechnologie von Prof. A.K. Hein

in Wien. — Geschichte der technischen Künste von Prof.

Heinrich Zoff in Gablonz. — Mit 65 F'iguren im Text. Wien und

Leipzig, Wilhelm Braunuiller. k. u k. Universitätsbuchhändler 1900.

Der Abschnitt über Anatomie beschränkt sich auf die analoraisclie

Beschaffenheit des Schädels und Halses, da nach Ansicht des Verf.

das Schulzeichnen nicht die ganze menschliche_ Figur, sondern blofs

den Kopf zum Gegenstand hat. Das mag in Österreich so sein, ist

aber nicht überall so. Jedenfalls hätte es nichts geschadet, wenn
der Verfasser auch von den übrigen K(>rperteilen das Wichtigste über
Proportion und Anatomie in den Bereich seiner Erörterungen ge-

zogen hätte.

In der Einleitung zur Kunsltechnologie geht der Verf. von den
ursprünglichen Kunsltechniken, dem Kitzen, Flechten, Formen. Weben
und Schnilzen aus. die auch den völlig weltabgeschiedenen Tnsel Völkern

bekannt sind. Die primitive Bildritzung wurde dem Urmenschen bald

ein willkommenes Versländigungsmittel, eine Formensprache, die als

Ursprung der Schrift zu brtrachlcn ist. Aus der Bilderschrift ent-

wickelte sich die Wort- und Silbenschrift, zuletzt die Buchstabeji- und
Lautschrift. Geglättete Wachstafeln. Papyrus, Pergament und Papier

bezeichnen die fortschreitende Entwicklung in bezug auf das ."^chreib-

material. Es folgen der Buchdruik und die verschiedenen Keproduk-
tionsnu'thoden zur Vervielfältigung von Zeichnungen, Gemälden, Licht-

bildern etc., wie Holzschnitt, Kadierung, Kupferstich, Stahlstich,

Lithographie. Phototypi(>, Aulographie. Chromolithographie, Helio-

gravüre u. s. w.
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Die Elassiflkation der einzelnen technischen Künste, zu denen
der Verf. nunmehr Obergeht, richtet sich vorwiegend nach der Material-

Verarbeitung. Es werden der Reihe nach besprochen: Textile Kunst»

Keramik, Glas, Holzindustrie, Metalloteciiiiik, Glyptik, Mosaik, Buch-
binderei. Einail und Larkarbcilen. Werkzeuge, Hilfsiiiiltel, RohstolTe

und die Art und Weise der Bearbeitung finden eingLiiLiide Würdigung
in Wort und Bitd.

Der drille Abschnitt „Geschichte der technischen Künste" Ite-

handelt die gleiche Materie vom historischen Standpunkt aus. Von den

primitivsten Versuchen der ältesten Zeiten bis zu den vollknniniensten

Arbeilen unserer Tage wird jede einzelne Kunsllechnik besprochen

und durch entsprechende Abbildungen vorgeführt.

Das Buch enthält eine Fülle von Belehrung, ohne dabei zu sehr

ins Detail zu gehen. Es i-t sowohl den Schülern der mittleren und
oberen Klassen als aueti dt ii Schülerbibliollieken zur Ansehafluiii: /n

empfelilen. Der I'reis zu M. 1,80 ist bei der hübschen Ausstattung

ein billiger zu nennen.

Regensburg. Po hl ig.

Literarische Notizen.

K ;i 1 e n tl e r des D. ti. O. \ 1 p e n Vereins. Miinclu'ii, Liinlaut i
- -In- Hik Ii-

liaiidhnig. 1!»0U. il. ]JM). - Ahnliciiü Unternehmungen ptiegeii, weaa sie nicht ielieiis-

kriiftig sind. ti^i<-li uenigtMi Jahren etnzQgeheii; dauert eines wie der Alpenvereins-
kaUmdor eine Keilie von .luhren, s<> Itpwoist das allein .«clion, «lals es einen jrünstiijen

IJodon gefunden und sn durch /weckiiiiilsigkeit Freunde erworben hat, ilr-nen es ein

gewohntes Bedürfnis 1 < tn^nligt. Diese sorgen dann fflr Empfehlung und weitere

Verbreitung, und so bedarf es eigentlich einer Anpreisung nicht melir. Der Inhalt

des heurigen Jahrbuches ist in» ersten Teil der näualiehe wie iiu Vorjahre: Kaien-
darium, Organisation de.s D. u. (). Alpenvereins, alpine Lit<.'ratur. Hilfe bei Unglücks-
fällen, Verzeichnis der Bergführer, der Schatzhütten und Unterkunftshäuser, all

da« aber nicht einfach abgedruckt, sundern auf dem laufenden erhalten, so dafs

beispielsweise die erst in der Fertigstellung V)egrilVenen Hütten in» Reinthale, am
Tsohagenocli bereits aufgeführt sind. Den zweiten Teil bildet die Fortsetzung
des im Vorjahre begonnenen, von Gerbers xasammengestellten Verzeichnisses der
(npfel der Ostalj)en, unifassend Salzkainniergut. ober- und niederösterreiehisehe

Kaükalpen; da überall TUalstationeu, Anstiegwege, Entfernungen, Schwierigkeit,

Anssiont u. s. w. ai»gegeben sind, kann es fast ein Reisehandbuch ersetzen, jeden-
falls bequemen und weniger bi-wanderten Touristen den Entwurf eines Iteiseplanes

erleichtern. Beigeheftet ist wieder ein praktisches Xotizbuch. H.

Dr. S i e LT m n n d (^i •': n r h r r , n. Profespt r an der teelmisclifn Ib ii lisi^lnde in

Manchen, Hundbuch der Geophysik. 11. Hund mit 23U Abbildungen. Zweite,

gänxHch umgearbeitete Auflage. Stattgart. Ferdinand Enke 1899. XIV u. 1000 S.
— Die /weite Auflatre dieses naeli Inhalt und Dar-^-lhing gleich vor/ügliehen Hand-
buches der Geophysik, djis mit gröl'ster .Soi-glalt dem Fortschritt »lieser Disziplin

femäfs umgearbeitet ist, liegt nun auch im nveiten Band, dem Schlufsband, vor.

)er hervoiTagende Platz, welchen das vortrelVIiche Wei-k bisher seh<in eingenommen
hat, bleibt ihm auch in dieser neuen Auf luge gesichert, und wir begrüfsen »las
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Erscheinen tlerscllien, die eine unerscliüjjtliclu? Quelle tler Anregun^j bietet urul

mit vollem Hecht Aufsehen erregen wird, auf das freudigste.

Au(;h für diesen zweiten iJan«! kann aus denselben (iriinden, welche bei

der Besprechung der /weiten Auflage lies ersten Hundes im 34. Hand dieser Zeit-

Bchrift S. 877 u. 37- autLTi'lnhrt .sind, von eiiu r Angabe des Inhalts dieses Bande«
abgesehen werden, da derselbe im 22. Band dieser Blätter S. «WO- so ein-

geiiend besprochen und entwickelt w urde, dafs selbst bei einer ziemlich in.-» einzelne

gehenden Feststellung des Inhnlts der neuen Auflage die Angabe der vorgetragenen

Lehren kaum von der am angegebenen Ort eutwickelten abweichen könnte and
demnach auf diese verwiesen werden kann, weil aneh im zweiten Band dieses

herv«>rragenden Werkes dir' m>|iriingliehe Einteilung ni«>gliclist liejbehalten wurde
und im wesentlichen die Auurduuiig des Stoffes auch in der neuen iiuflage die

gleiche gel>lieben ist, wie in der früheren, obwohl in einzelnen Kapiteln der Inhalt

etwas anders '^^egliedert wurde, weil der gelehrte Verfasser die neueren Forsdiungen
und Darstellungen und die i''urtschritte, welche die Wissenschaft der Ueuuhysik
seit dem Erscheinen der ersten Anfinge i^macht hat, öberall gewissenhaft ver«
wertet und alle seit l>-t ersehii-ruMien Arliciten über die in Rede stehende Dis-

ziplin und die neuestun i'^rgebnihse der Forschung berücksichtigt hat und alles

vorführt, was bisher anf dem Feld der physikalischen Geogrupliie erreicht wurde
oder zur Zeit erstrebt wird und überhaupt die einzelnen Theorien viel eingeliender

entwickelt und sorgfullij^er ausgeführt hat und denmach der Inhalt nicht un-

wesentlich erweitert wurde, wie das schon üufserlieh daraus liervnrgeht. dafs der
zweite Band, welcher in der ersten .\nflaL'^e, soweit sein Iiili iH niit dem des

zweiten Bandes der neuen Auflage überein.stinunt, 5^1 Seiten unilalsie. trotz ver-

schiedener Vereinfachungen in der zweiten auf 959 Seiten oder die 24 Seiten des
sielienten Kapitels der fünften Abteilung auf ."»() Seiten oder die 'A' s,.itrii dt-s

fünften Kapitels der aehten Abteilung auf 114 Seiten in »ler neuen AuHage an-

gewachsen sintl, währenil das achte und neunte Kapitel dieser Aliteilung nun total

unigearl>eitet ist und ihr zehntes Kajntel in der zweiten .\uflage in zwei solche

zerllillt, bu dal« man die^.e mit üeeht als eine durchweg umgearbeitete Aufhige
bezeichnen kann, n . i K tie nur wenige Sätze aus der ersten ohne Änderung uber-
gegangen siuil und jene /unärliv) als t'in voINtiin lit,-^ neues Werk erselieint, wie ja

auch der Verfasser ilie neue Auflage als ein liainlbuch bezeichnet, während die

erste von ihm ein Lehrbuch benannt wurde.
Charakteristisch für (Jiinthers Geophysik ist die starke Betonung des

histurischditerarisehen Mt<nients und weiter der Fnistand, dafs Güntlier sich seinem
Gegenstand von der Mathematik und Physik aus zugewendet hat. Ersteres macht
das Handbuch, in dem wir ein Werk ersten Banges haben, welches an wissen-

schaftliclier (Jediegeidieil .seinesgleichen sucht, so ganz besonders brauchbar fdr die-

jenigen, weichein irgend einem Gebiet der physikalischen Geograjdiie sell>-tändige

Studien und Forschungen betreiben und sich für aolche Arbeiten aus den citierten

Artikeln« Broschüren und AVerken über das eine oder andere Problem noch
treeiauer orientieren oder Itats erholen wollen, wie weit bisher sclum die be-

tretienden Untersuchuugeu getührt wurden sind. Schon deshalb wii'd dieses

aufserordentlich verdienstvolle Werk bei allen denjenigen, welche sich mit physi-

k.diseher Erdkunde besL-liiiftigen wollen, auf lang-' /eit hervotra<jeriile (Jeltung

behalten und Heififige Benützung tiudeu. Dabei ist auch durch die sorgsame Auswahl
tmd ganz besonders umsichtliche und rationelle Anordnung des Stoffes die Be-
nützung des Werkes trotz der unglaublichen Menge des vorgeführten Wissens sehr

erleichtert und es dürfte dieses ganz hervorragende Werk eine ijuelle tur alle

später auf dem Gebiet der Geophysik ersobeinenden Arbeiten werden, weil der
\'i-rias-cr immer wieiler Hir jede wichtige Lelire eine genaue F.nfwicklung des

Weges bietet, auf welchem die betretJenden Kenntnisse gewonnen wunlen. oder

die Wege bezeichnet, welche man bisher einschlug, ohne dafs ein befriedigendes

Ziel erreielit wurde. Diese . rjf'ilrij.' historische Kntwicklung wird noch bedeutend
untcrstüt/t durch die gro;.si' Zahl von Citalen. deren ich in diesem zweiten Band
gegen ;«MK> zählte.

Die 1lla{llemati^ell-]lllysikalis(•he Bildung des Verfassers zeigt sich in dem
(ieschick, die Probleme mechanisch zu forniuheren und rechnerisch zu di'.kulieron;

sein die Ges»mtgebiete der Xatnrforschung aberschauendea Wissen ist. durch das
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Studium der exakten Wissenscliaflen in den festen Schranken «treiif^er Petluktion

gelialtei». \\ährend seine l)ar!*(eIlm)i;s\veiHe durch die anerkannte Fornivolletuluiig'

des Autors t u ileni Leser mi K-icht und reizvoll niaelit. seinen Entwicklungen zu

fcilpni, da er j^ti-ts It iclit verständlich und doch dui rii ius sachlich bleibt; deshalb
•wird auch der i^aie das sr. Icltcndig und anreifend ireschriclieiic Huch mit (lenufs

lesen und dtireh seinen Inlialt unwillkürlich gefesselt werden, da der in weiten

Kreisen als geographischer Schriftsteller wohlbekannte und sehr geschätzte Ver-
fasser es verstellt, selbst Themen, welche bisher trocken und schwierig erschienen,

durch klare und auschauliche Darstellung interessant zu gestalten und seilest

61>r<ulere Plrobleme int besten Sinne des Wortes xu popalarisieren und vulks-

tttndicli zu machen. Mehr übrigens, als alle Besprechungen das vermögen, beweist
der l'mstand, dafs ein Werk über Geophysik nach so kurzer Zeit schon in neuer
Auflage erscheint, dals das Buch, da» einerseits die peinlichste wissenschaftliche

Sorgfalt und Pünktlichiceit in der Behandlung des umfangreichen Stoffes erkennen
lafst und andrerseits Zeugnis von den grofsen Fortschritten in der physikalischen
Erdkunde während der letzten zehn Jahre ablegt, sieh die Anerkennung aller be-

teiliffteu Kreise erworben hat; und in der That gehört Günthers Geophysik zu
den Werken, welche «uf dem Gebiet ihrer Wiisenscnaft malsgebend sind und lange
Ideiboii werden xauk fuT wclcho der Englflnder den bezeichnenden Aosdrnek Standard
works besitzt

Dafs ein so gediegenes und anregendes Handbuch, das, wie das vorliegende,

alle F<ir*si }iri{te der (Tf(ipliy>iik getreulich verzeichnet und einf,o>hend klarle;/f, 'las

auch denjenigen, welche mit den Lehren der physikalischen Geographie ziemlich

vertraut sind, noch vielfsche Anregung bietet, auch in dieser zweiten Auflage in

keiner LelirirliHili rlitk fehlen sollte, ist selbst verständlich. Aber aucli für Schiiler-

bibliutheken der oberen Mittelsohnlklasseu und jeden Gebildeten, der »ich für

physikalisohe Erdkunde mteressiert, insbesondere den jüngeren Kollegen, welche
(ii i iirra]>]iif' zu lehren haben, kann die Anschaffung des bedeutsamen Werkes,
in welcliem ihnen ein werlvolles liehrmittel ersten Ranges geboten wird, das sie

gern für ihren Unterricht benüt/en werden, und in welchem sie alles, was sie

aus der Geophysik für ihren T'iiterricht gebrauchen k"»niien . in li'ichst inter-

essanter Fornj dargestellt linden, nicht wann genug empfohlen werden; mögeo
es recht viele derselben studieren, sie werden nicht ohne geistige Förderung die
überzeugenden KntwickluiiuM'n 1 es trelTliclien Handbuches durchlesen, das in ehren-
vollster Weise von deutschem t lelchrtentleifs und deutscher literarischer Methode
Zeugnis ablegt. Ich schlielse mit dem Wunsche, dafs auch dieser Band lebhaften

Anldang und die wohlverdiente Verbreitung finden möge. S.

Kirchen^eschichte für höhere Sch u I e n v<>n Heinrich Kalmis,
Ulierlehrer am Nikolaigymnasium zu Leipzig. Verlag der ('. Hinrichs'schen

Buchhandlung in Leipzig. IV u. 107 S. Preis 1.10 M. — Zur Benützung für den
kirelieiiLrt'si liichtlichen Unterricht an höheren Lehranstalten kann das Buch nur
empfohlen werden. Aus dem Unterricht erwachsen verrät es überall feinen päda-
gogischen Takt und zeichnet sich durch klare und schlichte Darstellung aus. Der
Verfasser iles „Leitfadens'' — dies wäre eigentlich der richtige Titel — hat sich

zwar bei der Auswahl des Stottes auf das WesentUchste beschränkt^ ermöglicht
aber doch dabei dem Schiller einen Kinbtick in den inneren Entwicklungsgatig
der cliristliel:eii Kirche, ein Verständnis der kirchliclH-n .\ufgaben und ein 1 rteil

Uber die verschiedenem Erscheinungen und Itichtuugen des kirchlichen Lebens.
Da das Buchlein in Bezug auf ünfsere Ausstattung und Seitenzahl mit dem an den
humanistischen (»ymnasien Bayerns amtlich eingerührten kirchengescliirlitliehen

Abril's von Bäl'sler ÄhnUchkeit hat, liegt eine Vergleichung mit diesem anerkannt
guten Lehrbuch nahe. BSfsler bietet stofflich weit mehr als Kahnis, der in der
Schilderung' der mittelalterlichen Kirche z. B. doch fast unter das Mals u ihisdicns-

werter Knappheit herabgeht. Aber das, was der Letztere als das Bedeutuu^-
vollste ansieht, wird dann — häufig auch mit ganz richtiger Betonung des bio-
graphischen M it'ents — in au-^nilifl- . li.Ter I >arsf i-lhinjr liervi irir'"'b'>lien und damit
dem (ieuiüt und Geist des Schülers das Bild her\ orragender rersönliclikeiten i»der

bedeutsamer Erei^sae tiefer eingeprägt. Der Leitfaden will nicht blods trockenen
Gedäehtnisstoff bieten, sondern anch den Schüler so weit als nur müglieh in den
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Geist der Sache hineinversetzen. In dieser Behandhin«j des Stoflfes liegen die

Vorzüge des Küchleins. Besonders angesprochen hat uns die Darstellung der
neueren Kirchengeschichte, Was Uber Leibniz, Kant, Goethe, Schiller, Schleier-

macher u. a. und ihr Verhältnis zur Religion gesagt ist. geht in Gediegenheit
des I rteils iiiid Klarheit der Auft'assiing über das in zahlreichen Schulbüchern
Gebotene viellach hinaus. Wir wünschen dein Buche die verdiente Verbreitung,

Diebdld, S y n c h r o n i s t i sc he T ab ol 1 e derdeutschen Kaiserund
Könige von Preul'sen und Fürsten von H oh enzollern. Hon>uchhandlnng
von Karl Liehner in Signiaringcn 1900. — Die Tabelle ist in vier Rubriken geteilt.

Die erste Rubrik bietet die Namen und die Regierungszeit der deutschen Kaiser
und Könige seit 800 unter I^eifügung der belangreichsten Ereignisse aus der
deutschen Geschichte; die zweite enthält die regierenden Brandenburger Fürsten
seit der Verleihung der Nunlinark an Gero mit den im Laufe der Zeit von
Brandenburg-l'reulsen gemachten Erwerbungen; die dritte und die vierte Rubrik
enthalten Verträge, Erbeinigungen zwischen Preulsen und Zollern und anderes
aus der ZoUerngeschichte. Auffällt, dafs die fränkischen Zollernlinien seit 1415
so gar wenig berücksichtigt wenlen, während die schwäbischen gut zur Ver-
anschaulichimg gebracht sind. Ob sich die Einrichtung empfiehlt, dafs die Tabelle

von unten nach oben gelesen worden mufsV Die .Schüler sind doch ganz und
gar an das gegenteilige Verfahren gewöhnt. Zu loben ist die durch ein weit-

gehendes Fernhalten von Nebensächlichem auf einem verhältnismärsig grofsen

Raum erzielte l'bersichtlichkeit und ilie geschickte Gruppierung Namentlich in

preufsischen Mittelschulen verdient die stattliche Tabelle als ein willkommenes
Unterrichtsmittel begrüfst zu werden.

Grundzüge der Chemie und Mineralogie. Methodisch bearbeitet

von Prof. Dr. Rudolf Arendt in Leipzig. Mit 275 in den Text eingeschalteten

Abbildungen und einer Buntdrucktafel. Siebente verbesserte un«l vermehrte Auf-
lage. Hamburg und Leipzig IH!)}). Verlag von Leopold Vol's. — Der Verfasser,

der auch <lie Di<l:iktik nnd Methodik <les Chejnieunterrichtes in Baumeisters Hand-
buch geschrieben hat, behandelt in «liesem längst in «ier Praxis bewährten Buche,
nicht wie die systematischen Handbücher zu tliun pHegen und wie es mehr dem
Betriebe der Hochschule entsj)richt. Jeden chemischen Stoft' an einem Orte er-

schöpfend, sondern ordnet seinen Lehrgang nach Re.iktionen, so dafs erst all-

mählich ein Bild des ganzen ehem. Verhaltens eines Stoffes gewonnen wird. So
wird z. B. das f^isen zuerst nur seinen äufseren Eigenschaften na<'h und in seinem
Verhalten beim Erhitzen an der Luft beobachtet, dann sieht man ck in reinem
Sauerstoff verbrennen, lernt die Eigenschaften seines Oxydes kennen, begegnet
ihm wieder bei seinem Verhalten gegen Schwefel und gegen Chlor, sieht wie es
aus seinen Sauerstotfverbindungen durch Einwirkung von Kohle im Hochofen
reduziert wird, . . . und sieht Schwefeleisen durch Einwirkung von Chlor in

Eisenchlorid und Eisenoxyd durch Einwirkung von Chlorwasserstoff in dieselbe

Verbindung übergehen. In dem Abschnitte, der von den Salzen handelt, macht
man die Bekanntschaft der wichtigsten Oxy- und Haloids.alze des Eisens, sieht

dieselben . . . entstellen und darauf wieder . . . zersetzt werden. Derselbe .\b-

s(;hnitt bringt auch einiges über die Fabrikation und Verwitterung des Eisen-
vitriols. Weiterhin werden Mittel gefunden, um nach Belieben ein O.xydal- oder
ein Oxydsalz des Eisens darzustellen, sowie eines in das andere umzuwandeln,
Wobei schliefslich das nietallische Eisen sowie das Eisenchlorür und die Eisen-
oxy<lalsulze als wichtigste Reduktionsmittel erkannt werden.

So werilen im rein induktiven Verfahren alle Elemente durchgearbeitet,
soweit es eben der Elementarunterricht verlangt. Anschauliche Abbildungen,
Anweisungen zu Versuchen. CbersichtstibcUen aller Art erleichtern wesentlich
den (Jebrauch des tretnic^hen Buches, das neben der anorganischen .auch die

organische Chemie behamlelt. Neu ist dieser siebenten Autlage eine systematische
Ubersicht «Ier anorganischen Chemie beigegeben, welche besonders zur Rejietition

gute Dienste leisten wird. Die Buntdrucktafel zeigt schöne Dünnschliffe der
wichtigsten Gesteine.
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Die VormehrunjT und F or t p f'l ;i n z it n g im Reiche der Tiere.
GeineiuversUindlicli durgestellt von Prcifessur Konrad Twrdy in Wien. Leipzig
und Wien. Franz Deuticke. 1890. Preis 1.50 M. — Nicht für Schüler natürlich
ist dieses Schriftchen hestinunt. auch nicht aussohliefslich lür f^ereii'te Männer,
sundurn es soll auch der herungewachsenen Jugend, Jungfrauen und Jünglingen,
ohne Scheu zur Lektüre übergeben werden können als Ergiinzung dt sseii. was
eben in der Schule nicht gelehrt werden kann Dals aber gerade die Fort-
ptlanzuiigsorgane und -Vorgänge da» Wesentlichste uiul Interessanteste der Zoologie
bilden und dals der Schulbetrieb dieses Faches an der piidag<»gisch notwendigen
Vernachlässigung dieser Kapitel krankt, ist eine allbekannte Thatsa<-he. Diese
Lücke will also Twrdy ausfüllen und in der That scheint sein Werkchen, das in

verständlicher Sprache und übersichtlicher von lehrreichen Bildern belebter Dar-
stellung alle eijoscblägigeu Yorffänge und Verbältnisse von der Amöbe bis zum
Säugetier «aefaHeli, ernst und onne Exemplifikation auf den Menschen entwickelt,
wolilg''«M<;n«'t . (leiiiitMiiLrcn. welchem gröfsero Werke nicht zu Gelxtte stehen, den
nötigen Einblick zu gewähren, ev. ihn auch auf das ätudiom solcher vorzubereiten.

M f t h < hI i s (• Ii r I, r Ii 1- g a II g der K r y s t a 1 1 n g r a p h i e. Ein lii'lir- uml
ÜbungübucU zum Selbstunterricht für alle Freunde der Mineralogie, insbesondere
für Lehramtskandidaten nnd als Hepetitorimn fDr Studierende höherer Lehranstalten.
Vert'afst von T\ iiir id Twrdy. K. K. Professor an der Staatsriborrcalsclmle im
III. \\ iener Genieindebezirk. Mit ItÜ vom Verfasser entworfeneu Originalzeiuh-

nnngen. Wien 1900. Verlag Ton A. Ptohlers Witwe n. Sohn. Preis f.60 M. —
£ine8 der schwierigsten und doch auch der wichtigsten Kapitel der Mineralogie
ist die Krystallügruphie, besonders dem Anfünger und Autodidakten vermag sie

g.-ir inanonmal das ganze Studium zu verleiden. Die gewohnlichen Lehr- nnd
naiHUtüclinr rcic-licM für einen solchen nicht aus, bieten entweder zu wenig oder
zu viel und können vor allem den Lehrer nicht ersetzen. Das will nun Twrdy
mit seinem aus langjEhriger Praxis hervorgegangenen Buche eireichen und
sclilÜLit dfslialli einen ganz eigenartigen Weg ein. So geht er niclit. wie man
gewühnlich tliut, vom tesseralen System aus. sondern vom riu»mliiseheii. da dieses

allgemeinere Gesichtspunkte bietet als jene»: im ersten Teile werden alle BegriHe
und Lehrsütze an lk'is])ielen aus der Ki v^f lüreiho e i n e s Minerals (des Schwefels)

entwickelt, jedes Wort ist an eine hestimiute, vom Verfasser 8ell)st entworfene
Figur geknüpft; jeder Hegriflf wird durch konkrete Beispiele aus <lem Mineral-
reiche selbst veranschaulicht. Der zweitv Teil bringt die fünf übrigen Systeme,
der ilritte die wichtigsten Thatsacheii aus der l'liysik der K'rystalle. Sd erseheint
(las Buch in der That geeignet, in dieses interessante (rebiet einzuführen: nur
darf man auch an seiner Hand die Schwierigkeit dieses Faches tiiuht unterschätzen;
eine „Lektüre" ist es nicht, sondern es erfordert ein eindringendes, mühevolles
und ernstes Studium Auch wird es für den Anfänger sehr orspriefslich sein,

wenn er noch Krystallmodellc beizieht, die er ja nach Netzen selber fertigen kann.
(Pichler» Verlag bietet liiezu die Netze von Prof. Gerstendörfer sowie auch fertige

Modelle aus Papi)e (.")2 St. 10 Kr.) oder Lindenholz (25 St. «u U Kr.). Fur
unsere ächitler ist das Buch zu hoohliegend.

Der praktische Ratgeber im Obst- und Gartenbau. Druck u.

Verlag der K, Hollsuchdruckerei Trowitzsch u. Sohn in Frankfurt a. d. O. Erscheint
reich illustriert an jedem Sonntage und kostet vierteljfthrig 1 M. 14. Jahrg. —
Das Herannahen der guten Jahreszeit ruft zur Hc-ehäff igung im (Jr-rfen. Da
gibt es nun eine Menge von Zweifeln und Fragen, die der einzelne selber nicht
lösen kann. Wie erwünscht mnfs ihm also ein praktischer Ratgeber sein, der
ihm in allen Angelegenheiten des Obst- nnd Gartenlianes freu zur Seite steht I

Ein solcher liegt in obengenannter Zeitschrift vor, die bei billigem Preise eine

reiche FGIle von Stoff, von Rat und Belehrung auf allen einsohmgigen Gebieten
dar''ieN«t. Su seien aus dem reiehen Inhalte des 11. Bd. nur lu rvorgehoben

:

Grulsstiidter als Gartenbautreibende, Jadoo Fibre, Der Früliling im Giirtrhen der
Kinder, Nistknstenanfertigung in der SchSlerwerkstatt, Das Beschneiden der

Sträucher in den Atdagen . L'lier Blnmenfrärten , \'hrr das Si liutzliodürfnis

städtischer .Stralsenbäunie, liegenwasser und Gielskaujje, Die Palme eines Licb-
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C18 Literarucbe Kotisen. M
halierü, Verschieiiene Dracäuen, Latidcskiilmr im ih-utsi lim Schutgebiet Ki;iut>i !ii ni. B
Erdbeertreilierei im Zimmer, Einheiinis n. \iii]ielpti;iti,<en, Chrytantlienuiiu i m

WolinziniiiR'f. I>ie Fiitteriini;^ »h r Vii>,'el liiucli Si;hulkimler ii. h. \v. Und welche I
Menge von Helelirung gewiii/.t durch urwüchsigen Humor enthält nicht ^Garten-
<l<iktor9 Spreelistunde" V Auch der im Erscheinen begriHene lö. Jahrg. steht dea
trälleren an Reichhaltigkeit uQd Güte des Inhalte«, soweit sich bis jetxt ersehen I
läl'st, niclit nach.

r 1 U n f e r u n ge n zu Karl Kichlers S t o f f s a m m 1 u n für den natur-

geuchichtlicliea l iiterrieht in holieren und niederen Lehrunstalten. Mit einem
Vorwort von Prof. K. Reuleaux, Qeh. Be{r.-l!;»t. Zweite durchgesehene und
erweiterte Aufhige. .Stuttgart und Leipzig. Deutsche Verlagsanstalt. — Referent
hatte löül gelegentlich des landwirtschaftlichen Zentralfestes zu München das
Vergnügen, dieses ganz vorzügliche Lehrmittel zu besichtigen und hat wohl nie

mehr als damals bedauert, dafs fiir den naturkundlichen Unterricht an den
bayerischen Gymnasien, dieses Stiefkind unter allen Lehrfächern, Regierung und

j
Landtag zu jährlichen Zuwendungen behufs Heschaffung von Lehrmittflu so gar

j

nichts übrig haben. Wie leicht wäre es sonst möglich, etwa in füof Jahresraten
]

von 70 Mark diese prachtige Sammlung zu erwerben, die schon durch die

Sauberkeit und Zi< rlii likcit der Ausführung alli'in auf die Jugend erzii-liernl i-in-

wirken muls. Aber auch vorliegendes Schriftchen ist ein Meisterstück in seiner

Art und bietet dem Lehrer in technologischer Beziehung eine solche Falle Ton
|

Belehrungen wie er sie sonst nirgeiuls in solcher Uber-siclitlichkeit biM'^.iiinneii

tindet. Also möge es sich jeder, der Gelegenheit dazu hat, verschalen; vielleicht
[

findet auch unser Aschenbrödel einmal noch eine gütige Fee, die die Mittel zum
Ankaufe der Sammlung selbst gewährt. Denn nötig wäre sie, wenn irgendwo,

|

gerade am Gymnasium, für des.sen Schüler wohl im naturkundlichen Unterricht

aÜein Gelegenheit «reboten ist, ein bischen von moderner Technik su hören, der
sie dann vielleicht einmal als Verwaltungsbeamte plötzlich gegenübergestellt werden.

|

( üsars Gallischer Krieg. Ein Übungsbuch zum t'bersetzen aus dem
Deutschen ins fiateinisclie fiir Tertia von Prof. Dr. K. Wezel. I. Teil (Ibn li 1 :^>l

2. Aull. l."^!>7. Herlin — Weidniann. (1.50 M.) — riiungsbücher. im Anscli]ui> an
Cäsar gibt es mehrere, so z. II. von Detto-Lehmann, Fafsbaender, Böhme („Ein-
facher I nterriilit in i!t>r CiraniTnatik" — vgl. p. 7;{() Jn^ri: l'^'Mi der B. ti.-BI.):

auch das Übungsbuch fiir die 1\'. Kl. der cisterreichischen dymnasien von Steiner-

Scheindler sclilielst sich an Cäsar an. Das vorliegende Bocb von Wezel behandelt
die Kasu'-tcbri', die l'räjiositionen. Orts- und Zeitliestimnuingen, also das Pcnsunt

unserer dritten Klasse, zuletzt noch die l'runomina, Adjektiva und Zahlen. Mit
diesem grainmatis»-hen Tensiim ist der ZU Grunde gelegte Stofl" geschickt VCT- i

schmolzen und darin mit Al)wechslung verwertet. So wechseln Stücke rein er-

zählenden und schildernden Inhalts mit Briefen verschiedener Personen, Be-
richten «ler Legaten und ( iisai s. Reden uml Gesprächen. In solchen Formen wird
aber mehr als blolse Nacherzählung geboten, indem sachliche Erklärungen, 1

Grunde für Handlungen und ThatMchen, geographische und topographische Er- !

lüuterungen, auch eine „bescheidene'* Kritik der handelnden Personen hinzugefügt

werden. So liefert das Übungsbuch eigentlich eine Art zusammenhängendäi
Kommentars, der das Verstündtiis des Autors nicht unwesentlich fmrdert. ttnd
hierill liegt nach Ansicht des Ref. auch der Ibuijit \url \<<x\ Wezeis Arbeit und
zugleich der Grund, warum dieselbe sich mehr für die Hand des Lehrers als den
Gebrauch des Schülers eignen dürfte. Abgesehen davon, dafs letzterem der Ge-
scliinack an il-m i i-^fcn lH >h'iiten<lcn Klassiker. d<'n erliest, etwas verdorV>en werden
kann, wenn ilua dieser für h olche Zwecke wie die Kasuslehre in eine Art spani-

scher Stiefel gezwangt in die Hand gegeben wird, bieten die Kapitel, deren Kura-
mern genau <lcu Cäsarkajtitcln eni --iir^ rlii n, fast eiin' fnrl laufende, ziemlich wort-
getreue Übersetzung, «o dals dem Schüler für seine Vorbereitung und Uber-
tragtuig aus dem Lateinischen mehr als eine blofse „Stütze'' gebotoa wird. Der
Li*liv< r V-win aber, um di<'s zu wiederholen, hier nicht blofs für die eigentliclie

Behandlung der Lektüre ( üsars, sondern auch lÜr die Verwertung derselben für

den dentscnen Aufsatz dankenswerte Anregung finden.
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Miszeiien.

In obitum

Geot^gii Aatenirieth.

Sedem linque tuam, Pfaoebe potens lyrae!

Vires non sine te stippeditant mihi

Magnum suscipienti

Magnonimque laborum opus.

Surrexc arte lua moeuia fama fert,

Et movit lapides te diice Thracius

Vates; tu nioiuiincnUuu

Insigiii exslruc mi viro

Autenrieth, lapuit quem subito Atropos!

- Multis iUe bonis flebilis occtdit

Late huius radiantem

Excude effigfiem, precor!

Ilunc iuxta sedeaiit, quas coluit pie

V i r t u s et P i e t a s. Nam pietas magis

Nullius luccl illa,

ßua flagraverat in buos.

Ac virtute quis buic praestiterit viro?

Qui vitae instituit consilia ad dei

Fraecepta incolumisque

Incedebat iter probum.

At Doctriua cito desuper advolet,

Quae ciu'^at merita fronde caput sacrum,

1 1 u ni a II i e u c r i s que

Kxstiuguat üeuius facem.

Norimbergae. Reichen hart
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6i0 MiBzellen.

Die IX. Generalversammlung
des deutschen Gymnasialvereins in Braunschweig 1900.

(Bericht).

Die diesjähripe (IX.) Generalvorsamtulung de» deutschen Gymnasialvereins
war auf Dienstag den 5. Juni in Uraunschweig angesetzt. In Anbetracht der
Wichtigkeit der Besprechungen kamen verschiedene Einladungen an den Vorstand
des Bayr. Gymnasiallehrenrereins, dafs auch aus Bayern eintge Teilnehmer sich
einfinden inöchten. Stand ja doch auf der Tagesordtuing Stelhingnahnie des Verein**

gegenüber den ForderuiU(ea der Kefornifrennde, die daraui' abzielen, dafs ail^n

höheren Schulen (hum. Gymnasien. Realgyninasien und Oberrealschnlen) (gleiche

IJcrechtiLriingen, .sowie den -^'untlichfn hiihiTfii Si'huleii i-in ;:i'ineins;iiner. 'Ii'- 'Irei

unteren Klassen umfassender laieialu»er Unterbau zuteil werden solle. Üesunders
aktuell waren diese Fragen geworden durch eine dahin lautende Eingrabe des
Vereins deutselier lngeiii<",irL' Ikmui in-i'iirsisi hi'ii Kultii--iiiiiiisteriniii und durch die

Nachricht, dals am (>. Juni in Ikriiu unter dem Vur^it^e des Kaisers eine Kon-
ferenx beginnen werde, um fitr Preufsen entscheidend« Beschlüsse zu fassen. In
der KrwäLrutii^. dnl's di<' \V!chti!^k»'it der Keratuti'j*'!! in Braiinschweig di*^ TpiI-

nalime bayerischer ivoUegen wünschenswert mache, reisten die beiden Vorstünde
des Bayr. Gymnasiallehrervereins, Dr. Gebhard und Brand, mit Zustimmung des
Ausschusses dorthin.

Montag den 4. .lutii in Uraunschweig angekommen, begaben sie sich gegen
Abend in d.as Hute! Schräder, wo nach dem Programm eine Versammlung mit
freier iM-spreehiing der liMg«' stiitf^indcti snllte. Ktwas überrascht waren ^ie. als

sie dorl vi'ni.ilmieii. dals schon im N achiiiittage eiiie* Vorversanimhuig .iligehallen

worden war. I>cr Zweck soll gt .'
i n sein, eine ;i(l/u i^V' ilsc MHiiuiglaltigkeit iler

Thesen zu liiud- rn und zu versiiciien. durch persönliclii* Uesjiteidiunucii einen inilg-

liehst allen Wünsciicn und .\iisicliten Hechnung tragenden BesclUuls zu forniuliereQ.

Wie schwer dies war. snllte in;in bald erfahren, als man im lebhaften, jierson*

liehen (iedankenaustausidie die einz.'lncn .Meinungen kennen lernte. In km-zeui

konnte man bemerken, dals die ,\uliäu;:rr des Stritu-> i|Uo weitaus die Minderheit
bildeten. Fast nur die wenigen nichtiu-eulsischeji Teilnehuier ibesonders aus
Sachsen. Württemberg und IJayern) vertraten diese Ansicht. Hei den preufsi-

sehen ivoliegen trat klar zu tage, dals sie an dem „Monoiiul". wie es die Realisten
etc. zu bezeichnen ]»Hegen, der humanistischen (iymnasicn nicht festhalten widlt^'u.

8ie wiesen auf den ausgesprochenen Willen des Kaisers hin, eine Reform der
Schulorganisation und des Berecht igung^wesens durchzuführen. Veranlafst habe
ihn dazu die Bemerkung, dals die ans den Kadettenschulen hervorgegangenen
Ofüziere nicht berechtigt seien, irgend ein wissenschaftliches Studium zu betreiben,
wenn sie aus irgend einem Grande ihre militünsche Laufbahn anheben müfsten.
Herr von Mi(|uel sctliwärme für die ( »ben'e.ilsi liulen und betreibe eifrig, für sie

gleiche Berechtigungen wie für die Uymuasien zu erlangen. Auch von einer

andern, zur Zeit einftufsreichen Persönlichkeit in Berlin wufste man ku berichten,
sie habe Lehri>l:inr voi'bereitet. <lie d;is fii"ietdiisclie sn l>"><i'liränkteri. dafs eine

erfolgreiche l<ektüre au.sgescblo.ssen sei. Natürlich fehlte es uuch nicht an Klagen
über die (Jniversitatsprofessoren, die. ohne sich üu rühren, den Kampf für das
h'diere Schulwesen und ftir <lie uleieliniü f^i'u'^'' uml gründliclie Vorbildung ihrer

künftigen Zuhörer andere ausfechten Uelsen. l>ala mit der mangelhaften Vor-
bereitung für die wissenschaftliche Thätigkeit auch die ITniversitöten smken müisten,
bedürfe k'Mm -^ I{e\veise>. l'ntei- sii!< !i.'ii ^^^lKiltni-sl•n sühen die ti yninasi:iliehr<^r

keinen Grund ein. tÜr das „Monopol " der (iyiunasicu den Kampf weiterzuiühren.

Hofl'ten sie ja ibich auf die Beseitigung mancher Mifsstände, wenn den übrigen
neunkursigen Mittelschulen die '„fleicfuMi Ilfreehtigungeti wie dein huin. (tymnasium
eingeriiumt würden. V«ir allem L'ai e mua sieh der Krwiirtung hin, dann von ver-

schiedeiieu, für das Gymnasialstn liuiii unifceigneten Elementen befireit zu werden.
Nicht l'loCs einen, sondern mehrere KoUegi'u konnte man klagen hören, dal's in

den unteren ivlasseu last irar kein.- Sehüler repetieren und ausscheiden mülsten.

Diese allzugrofse Milde briiit.'f unialiige S. luUer in »lie hiiheren Klassen. Mi'fsten

diese alsdann repetieren oder wären sie überliaupt nicht mehr im stände vorwärts-
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sakommen, so wacbse die l'nzufriedenheit Die betreffenden preuFsischen Gymnasial»
lehrer waren »T-f unit nii«! rühmten es alH einen fn'ol'sen Vorteil, (.lafs in Bayern
eine strenge nuiiisit rielle Vorschrift hestehe, nach der rücksichtslos in den unteren
Klassen alle unfHlugen .Schüler l>e.seitigt werdea tollten. Die gute Folge hievon
st'i. liuls in den oberen Gymnasialkhusen nnr sehr wenige SohUlfflr nun Kepederen
kälucii.

A iH allen Anfsemngen, die gemauhi wurden, ergab es sich, dabesgalt, sich

bei dev Vcrsammlutig zu eiit«!oluMilpn. oli ni:in sich dahin aussprechen wolli'. ilai's

das (iyninasiuin in sciiieiii jetzigen Hestaude ohne lateinlosen l'nterbau und ohne
Zurückdrängung des (Triechischen erhalten bleibe, und dafür auf das Vorrecht
verzichte, allein für alle Fächer die Uerechtigting zu erteilen, oder ob man, um
das ..Monopol" der Ik-rechtigungen zu retten, befiirworten wolle, dafs ein latein-

loser l'nterbau eingelührt, das Griechische mehr oder weniger seine Bedeutung
als l'nterrichtsfach verliere und so das humanistische Gymnasium der Kadetten-
schule ähnlich gemacht werde. Bei einer solchen Alternative gab es für jeden
nur eine Entscheidung, niindioh dafs man sich fiir den Fortbestand des humani-
stischen Gyntnasiums in seiner jetzigen tiestalt energisch aussprach und das Bereoh-
tigungsmonoiuil preisgab. Wenn die leitenden Stellen, aie UniversiiSten etc.,

glaubten, dals die realistischen AtiH'altcn ebenso für die hrihere wisM-nsrliartliche

Bildung vorbereiteten, so möge man den Abiturienten dieser Schulen auch die

Berechtigung gehen. Nnr solle man das humanistische Gymnastnm in Buhe lassen

mit dem bestiindigen Hel'orinicrcn. Au<'h in der „freien Konkiurr!,/ "
i: ;t an<leren

Anstalten werde es sich behaupten. Von den nichtpreui'sischeu Icilnehmeru wurde
noch wiederholt betont, dafs diese Fragen nicht Preufsen allein, sondern das ganze
Üi ii li ant^ingen. dals das einscit i

^' Vorgehen der j>re!ifsischen llegierung in den
anderen, für den Hunianisntu» eiiigenoramenen deutschen Landen allgemeines

Befiremden errege, wie schon die Erteilung der vollen Berechtigungen an die
Iti'tVirmgymnasien seitens Preufsens r.lmp Befragen der übrigen Bundesstaaten
(trotz der KeichHschulkouimission) unangenehme Gefühle geweckt halie.

So war man «chon am Abend klar darüber geworden, wie die Entscheidung
in der iitVont liihen Sitzung des folgenden Morgt-ns- fallen werde. Ks war nur die

[•'rage, wie die Sache am besten und schärfstt u formuliert werden könne. Damit
beschäftigte sich der Vorstand in einer Beratung vun il 10 I hr. Lnmittelbjir

daran srlilnfs sich <lie Haujitversaminhirig I ngi fidir 2(X) 'reilii' lHn r hatten sich

eingefunden und füllten di»- dem Beal- und hum. («ymnasiiim (Marlino-lvatharineum^
geniein!*ame Aula. In kurzen Worten liegrüiste der Vorsitzende Geh. Ob.-Reg.-Rat
D. Dr. Sehr aller aus Halle die Anwocuden. die so zahlreich gekommen seien, nm
fiir das humanistische Bildungswesen Zeugnis abzulegen. Üb niau auch unsere
Stimmt h reti \\ei,h>. hänge von den gefalsten Besohliissen ab, aber aneb von
Umständen, die nicht in unserer Hand stünden.

Nach dieser Beile ergriti" Direktor und Schulrat D. Dr. Koldcwey von
Braunschweig das Wort zur Begrüfiting der Versammlnng. Er freue sich, eine
so stattliche Anzahl von Männern hier versammelt zu sehen, die nicht gesonnen
seien, sich die Fahne des Humanismus aus der Hand reifsen zu lassen. Es finde

die Versammlung in dem Fesfsaal einer Anstalt statt, ilie nahezu 5(K) Jahre eine

PHegestätte der liöheren, idealen Geistesbildung sei, die nicht blofs Kenntnisse an
vermitteln, sondern auch Gesinnung, Charakter und Vaterlandsliebe wachznmfen
streite, die den jugendlichen Geist nicht nnr mit nützlichen Kenntnis.scn versehen

wolle, die sich m>'>glichst bald in praktischen Gewinn umsetzen hissen, sondern
ihn kräftig und geschmeidig mache, das vor ihm liegende Ackerfeld mit Nutzen
und Segen zu liearbeiten. Im i der I bersicht über die Geschichte des Martiiio-

Katharineums wies der iiedner darauf hin, dal'a in früheren Zeiten schon wieder-

holt Experimente gemacht worden seien, und sprach die FIofTnnng aus, das Gym-
nasium vvcrde aus den Stürmen, von denen es jetzt umtobt werdf, niif alter Kf ift

hervorgehen uud bleiben, was es immer gewesen sei: ein Kleinod der Nation,

der Stol;; des Vaterlandes, die unerschöpfliche Quelle seines geistigen und sitt-

lichen Ge,leihens. ^lif dem Wun^. In . lem SchulstreitA möge wieder eine Zeit

des Schultriedens folgen, schlui's die Kede.

Hierauf führte, wiederholt Ton Beifall unterbrochen, Gymnasialdirektor Dr.

Seeliger ans Zittau aus: Wiederum bescliäftige sich das prenfsische Kultus-
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62:2 Miszelleii.

ministeriun» mit dfMii (nttinn^^ium. Es sei zu liffürrlitcn. diiTs an s^einer Gnuul-
lüge gerüttelt und Kudetieiij^yiuaasien gegründet wünlen. Mit liecht habe es der
bnyensohe Kultusminister im Landtage als „ein nationale» Unglück** be-
/eiolinet. _\vciiii difsc H e \v e u n g" , allen nennklassiyen h'ilicreu Schulen dit»

gleichen iJereclitigungen /u erteilen und siiintlichen einen geiiieiiisuiiien hiteinhiseu

l'nterbau zu geben, „ihr Ziel errei<"hen würde". IHe Sache ^ehe die jM-eulsische

\'erwaltung nicht allein an : ihre Absicht wünlf zu eiinT Vcri.'cvvaltigung der ültrifreii

Staaten fuhren. Die Sa(;he sei eine nationale, eine Lel»i nsiiage tÜr das deutsche
tiyninasiuni. Die Berechti;_'uiii,'sfrage wolle er für seine Person den llochschulea
überlassen und den lieruleiien l aktoren. Aber da>< (lymnasiuni stdle erhalten
bleibtM», jediich nicht in <leni Sinrie der Heloruier. Noch würden die Hefonu-
gymnasicii von unscrn <;egnern umschmeichelt, aber lange werde diese Freund-
schaft nicht bestehen. ^Vir mülsten jetzt schon die Kreuntischaft aufkündigen,
da sie jrenihrlicher sei ul» der Hals der Keuliäteu. Früher (IsiU) habe man tleu

»rrammatiklosen Fnterrioht verlangt: jetzt habe man zum Schaden noch den Spott,

Kr wolle die Bedenken gegen die Reformgymnasien nicht wieilerholen. Das sei

sicher, dal's die Pläne der («e^ifner darauf hinzielten, das Griechische aus dem
Gymnasium hinauszudrän^ren und so eine Verstüminehing der humanistisclien

Studien herbeizuführen. Die Sprache, die zum wertvoUsteu Teile, wie anerkaimt,
gehöre und die man kennen ferne, weil sie die eines Homer, eines Plato, eines
Thukytlides eines Suphokles. eines DemostlK'nes rr,.\vcsen sei. werde jetzt bedroht
durch ein Mucht^ebot. Der Vorzug des (jvmuasiums bestehe nach seiuer Ansicht
darin, dafs die Schüler langsam und gründlich in Form und Inhalt der Klassiker
ein^fcfiihrt würden; wiinle aber in späterer Zi i* dus ( I ii« clii-;i ]ie bi tiielM ii. \\]>- i ^

die Uelbrmer wünschten, so führe dies zur Massenlektüre, aber die Vertiefung
Wörde fehlen. Kr sei nicht so modern, dass er (Übersetzungen für wertvoller an-
sehe. .M:iii inTii/r die /:dil der Gyiiinasien verniiinii rn. wchm -ii' nur al- die Sclm'e

für die Minderheit furtbetituuden und nicht JeUeui lieliebigen Eiulluis auf ihren
Lehrplan gestattet werde.

Naeii dieser Rode, dl" iliren Kindrul k l ul" die /lihr'irer nicht verfiddte. uml
die verdient in ihrem Wortlaut, wie er nüchsttms in der Zeitschrilt des Gynuuiäial-
vereins „Das Gymnasium" erscheint, gelesen zn werden, forderte Gymnasialdirektor
Dr. .Täger die Versatiindunji auf, einen wirksamen Heschlul's zu fassen, der nament-
lich denjiMUf^'en in ilie llütule {gegeben werden solle, clie an der tajrs darauf in

Berlin bi*iifinnenden Konferenz teilzunehmen hätten. Er zeigte, um die Lage ge*
Bchäftsniärsi'.; daivulegen. dafs man in Herlin die Oberrealschnle mit dem (iymna^ium
vereinigen wull.'. dnls ferner in l'reulsen v.enigstens eitie puj.uliire Str<imung gegen
die klng.si.sche BildiuiLf überliau|)t vorhanden sei und eine Lobpreisung des modernen
iJildungsslotVes herrsclie, als nli dieser vom human ist isdicti Gymnasiiuii \-ernach-

lässigt werde Sclmn haiie man ln-d« nklielie Kompromisse Lnngej^antxeii. es

sei (iefahr, dals noch .schlimmere (Jeschiidifen herauskämen. Auch von l>olitisc}HT

Tragweite sei die heal '•irli*i;,Me Finndirunj,' des lateiidosen Fiiterbaues für die

preulsischen (iymnasien. w.-nn .sie im VVidersjjruche mit dem übrigen Deutsoidand
eintrete. Ks sei k>-in (od mke, dafs dieses dem Vordränge Preul'sens nachfeig«,
Fnernielslicdi würde das l nirliick. wenn ilnrch unser deutsches l?ildungswesen ein

Kits gehe. Hierauf las Dr. .läu'er seine rin sen vor. Line andere, präzisere Fassung
des ersten Teiles wünschte Dr Seelij^er uiul begründete Sie eingehend, wobei
er nachwies, dals die iJeMlschule nicht zu dem /wecke organisiert sai. uro für

wtHsenRchuft liehe Thätifrkeit vorzubereiten, und dals bei neuen Kompromissen das
Gymnasium seines Charakters vollständig' beraubt werile. Fir krmne sich nicht

vorstellen, wie man, ohne ein Wort Latein sa verstehen, den Vorträgen in den
Kollegien folgen könne, fIm den bestandigen Angi'iffen auf das Gymnasium ein
Fnde zu maclien und weiti-re Kom j>romisM. hintanzuhalten, müsse m.in auf die

alleinigen iiereuhtiguugeu verzichten. Kin gröl'aeres Interesse daran, als die
Gymnasiallehrer, hätten andere Kreise, namentlich die Universitäten. Wir hätten
nicht Lust, stt t- dl'- •^iiii l^ riliöcke .alizugeben, die man iur alles verantwortlicli

mache. Wenn mau dieüc Krklärung abgebe, so gehe man seinen Standpunkt nicht
auf. und es sei zu hoffen, dafs da» Gymnasium seine alte Organisation behaupte.

Firn- weitere Tlicse ( )1. erschulr.it Dr. v. H a m b e r unter der Mitwirkung,'

des Uiierstudienrats J»r. Lechner (Nürnberg), des l'rofes8(»r8 Dr. liilgord (Heidel-
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berg) u. a. furmulicrt. Dieüe wollteu in kiältigeu Tötieu die Datiouale Uedeutung •

der Gymnaflien hervorgehoben wisaen. Dagegen richteten sich besonders die Äufte-
nuiy:>^ti Oyinnasialiliroktors Dr. f'auer. Kr wie» auf den Anstois ilcr IiL-fürm-

beweguug hin und maiinte, im Interesse der Kiiii)fkeit die IlH^^e .lay^ers an-
zunehmen. Nach einer kurzen Debatte, wobei unter anderem dci- Vorsitzende die
ywanjjslage, in der m.m >-icli befinde, und ilen Ernst der Verhültnisse betrinte,

zog Jüger seine These zurück. Das Gleiche thut v. Hamberg und erklärte sich

damit zufrieden, als den ursprünglichen Thesen ein aVtgt» )i\väehter Zaaats an-

gefügt wurde. Bei der Abstitmumijj wurdet» sndaiin tollende Thesen angenommen;
I. „Der deutsche (iymnasialvei-ein erklärt sich gegen die Verallgemeine-

rung des Lehrplans des sog. ReformgymnHüiums und gegen die Kititulirnng

de.«i gemeinsamen lateinlusen UnterlKuies tVir die neimklassi<jreii hiilieren

Schiden, wünscht \ielmeiir. dafs das {jyuma.sium in seiner Kiuenart von
untfii bis oben erhalten bleibe, insbesondere auch das Zeitmafs und der
Lelirplan des griechischen l'nterrichts als eines Pflichtfaches nicht grändert
wcnle." (These von Seeliger.

)

II. 1) „Das (iymnasiiim hat nicht das Seoht, sondern die Vflicht. für

akademische Studien die allgemeine Vorbildung zu geben, und ist mit Rück*
sieht auf diesen Ziel]>unkt organisiert."

2) Sollte der Oberrealschule imd dem Realgymna.«ium diese Aufgabe
bei deren gegenwärtiger Organisation gleichfalls übertragen werden, so ist

vom Standpunkt des Gymnasialvereins gegen die RinrSnmung der ent-

sprechenden Itechte keir» p]inspruch zu erheben." (These v. Jäger.)

3) „An der Überzeugung dieser Versammlung von der besonderen
Mission des (iymnasinms nnd des griex;hischen Unterrichts in seinem bis-

herigen rmfange fiir ilas nationale Hildungslebcn wird dadurch nichts ge-
ändert." (2s ach dem Vorschlag von Bamberg.).

' Diese Thesen fanden einstimmige Annahme, nur gegen den zweiten Ab-
satz des zweit ri Teiles (II, 2: dafs kein Eins|ir\ir]i crliolifii werde) stimmte eine

grül'sere Anzahl, darunter namentlich die nichtpreuiüischen Teiineluner. Die
Verlesung eines sehr beifSllig aufgenommenen BegrOrsungstelegrammes von dem
Mitglied des Obersten Scliulratsi uml rräsidenton der bayer. .Migcordnetenkammer
l>r. Urterer schlol's den wichtigsten Teil der allgemeinen Versammlung.

Da die Zeit schon Kiendich vorgerückt war und viele Zuhörer si( h ent-

fernten, sab man vnn dem in .\nssi<-]it ^'eiionimeiu'n Vortrag de^- (^yinnasialdifektors

Dr. .Vly (lJurg) über die Beileutung Ticeros untl seiner Schriften fiir das (iymuubuuii
nb. Doch glaubte dieser es nicht unterlassen zu dürfen, „einige ihm am Tl^
\ rli r in später Abendstunde eingefallene Saehen" den noch Anwesen<len vor-

/.utra;;en. Kr wünschte, der Bericht über die Versatruuhuig solle baldigst gedruckt,

dem i>reufsischen Kultusministerium und dem Kaiser selbst vorgelegt werden.
Auch sprach er sir:}i dahin aus. man m<"»ge in allen ^'riiisevri Orten N'ertrauen«-

müiiner aufstellen, eine ausgeilehntere Agitation ins Werk setzen und Urtsgruppeii

nach dem Vorgange von Krank I m t a. M. gründen. Ein weiterer Vorschlag betraf

die T'mgestaltung der Zeitschrift. Die Rezensionen sollten weggelassen und llir

ein i'tfteres Erscheinen dcrseU>en Sorge getragen werden. Zugleich miige man
einen Appell an die jüngeren Vereinsmitglieder ergehen lassen, um diese zur eifri^ren

Mitarbeit anzuspornen. Nach einigen l^emerkungen des Gymnasialdirektors Dr.

Hartwig, der die gute Wirkuni,' <ler Krankfurter Ortsgruppe schilderte, ferner

Dr. Schräders, der es afilelmte, um eine Audienz l)eim Kaiser nachzusuchen,
zuletzt Dr. Ühligs, der Hilfskräfte für die Zeitschrift wünschte, hielt m<iu es für

das beste, die Anregungen Dr. Alys einem Komitee zur Beratung zu übergeben.
Hierauf sehlofs der V orsitzende die VersammlunLT um 2 l'hr.

Kurz nachher begann das Festmahl im ilotel Öchrader, an dem auch Nicht-
Schnlraünner aus der Stadt Braunsehweig teilnahmen. Dabei wurde natürlich

eine Reihe v<in Trinks[irii( !ien ausfrebracht. So toastete Dr. S. lirnler ,iuf den
Kaiser und den Regeuten von Braunsehweig, Dr. Wendt auf l>v. Jäger, Dr. See-
liger und Dr. Aly, femer Dr. Caner auf die anwesenden Braunschweiger. Ihm
dankte ein IJeehf sanwalt . nnd Dr. Koldcwey brachte ein Hoeli aus auf I'i'. "^eln'ader.

einen geboreneu BraunsuLweiger. Dr. Jäger, im Begriffe nacli Berlin zur Kon-
ferenz abzureisen, sprach: „Was auch immer die Zukunft bringe, vrir seien über-
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zeii^t, mit der äache des Gymnasiums die des Vaterlandes zu vertreten." ^V-^i;

den gröhten Eindruck machte die fonnvollendete nnd fedmlcenreiche Rede luaem
Landsmanneii, des OberstudienratH Dr. Lechncr. Er r rinnci fp an ein Wort StiU'i'^-

„Wenn man die humanistischen Studien in der gegenwärtigen Form aufhei-r.

durchschneide man das ideale Band, daa Prenhen mit den säddentscbeii Staacn:

vorliinde.* Hoffentlich werde es nicht dazu konuuen. M-'-ge die Kinbt-it lo.

Xildnngsg^ange <ier Deutschen aufrecht erhalten bleiben, möge da» gleiche IikJ

iiJ.erall r^ppreisterte Freunde finden. Wenn etwas diese Einifarkeit zu fördern

s-timnit s«M . ») sei e» der deutsche (ivranasialverpin. Dieseiu verdanke ma«.

duls das IJatid aulret ht erhalten bleibe zur ^Ihre und Erhaltung der nati^wuWa

Bilduuj,'. Lelihaftcr Heilall tV>l<rte von allen Seiten diesen bejyeisterten Worrai

Unter den späteren Reden verdient noch Erwähnung die des Dr. I..m.s. Land^
scliulinsjH'kt.ir«; in Linz. Er betonte, gegenwärtig herrsehe noch Kulie in i^ta-

reich, aber aurli fiir dieses Lanil sei es nicht t)hne Bedeutung, wie bei uu- üir

Scholverhältnisse »ich gestalteten.

Am Al>Ptid faixl >^irh noch eine gröfsere Anzald von KolU-fr^ti im GsPU»

des i'healercai CS zusanmien, um fiir längere Zeit Abschied zu nehmen. 1% ge-

plante allgemeine AnsHug in den ILirs unterblieb, da sieb hierzu nur wmift
iii<'ld('t''n. Kiniir*' süddeutsche Teilnehmer an d«T Versanniihiny kxnnt'.Ti -ict

jedoch nicht versagen, vor ilirer Heimkehr dem alten Kaiserhause in Gu>i4r tift

Besuch abeustatten.

München. E. Brand.

Persotfalnachrichteii.

.\ u s/ e i r h 11 u n gen : Dr. Jos. Kögel, Gymnprof. für kath Keligiunii
Maxgymn. in München erhielt das Kommandeurkreus des spanischen (Mt»
Isabella der Katholis< hen.

Gestorben: a) an humanistischen Anstalten: llerin. Voss, G\Timj:'.'>:<>^

ui Neustadt a. H (N. Spr.); (»berstudienrat Dr. Gg, Autenrietfa. GymnanJ-
rektor a.D. in Nürnberg (A. G.l: (iust. Holzhauser, Gymnprof. (prot P."' " a
Theresiengymn. in München; NVillibald Kausch, Gymnprof. a. D. (^kath. iiel t ii

Freising.

Notiz.

l'nter dem Titel „L c b e n s f r a g e n d es h u m a n i s t i s c h e n G y in n a •• i i :
'

in Bayern" lälbt l'rof. Dr. A. lioemer in Erlangen im Verlag© der Undane^-

sehen Buchhandlungr in Mönchen eine Broschüre erscheinen, welche sich bewota*
mir der Vorbildunir der Kaiididaleti fiir das jdiilol.-liist. l.eliranit ]jevchälli|^ ttlX^

noch vor Schluls des .Schuljahies zur Ausgabe gelangen wird. Wir beLTiüg«
einstweilen darauf hinzuweisen und werden später in ausführlicherer B<^pr«ch<»»'

darnuf zurückkommen. (Die Red.)*



Z. ^1pteil-u.xigr-

Abhandlungesi,

fßahtmtngen des hmiuuiistlselieii GyntiiAstnms.«*

(Eine Beipreohungr.)

Herr Dr. Adolf Roemer, Professor für klassische Philologie^

an der Universität Erlangen, hat unter obigeni Titel just am Schlüsse

des Schuljahres eine Broschüre veröffentlicht, \) deren Lektüre uns mit
dem Gefühle lebhaften Dankes gegen ihren Verfosser und nicht minder
mit freudiger (loniigthiiung erfüllt.

Wenn ein Mann, der als Gymnasiallehrer und -Rektor, als

Universilätsprofessor, als Prüfungskommissär und — nicht zu ver-

gessen — als langjähriger Schriftleiter der bayerischen Gymnasial-
blätter reiche Erfahrungen zu sammeln in der Lage war, mit diesen

seinen Erfahrungen zur rechten Zeit nicht zurückhält, sondern seiner

Überzeu'^'iitM/ freimütig und besonnen Ausdruck verleiht, so verdient

er von vornherein Dank und Anerkennung, mag seine Meinung wie
immer sein; denn aus dem Streit wird die Wahrheit geboren. Nun
müssen wir aber gleich hinzufugen, dass des Herrn Verfassers An*
schauungen sich in allen wesentlichen Punkten mit denjenigen decken,

welche die bMtun;/ des B. Gymnasiallehrervereins sowie dieser selbst

schon zu wiedi rliolfen Malen zu üulsern Gelegenheit nahmen, ~j und
dies gereicht uns zu besonderer Freude.

Nicht minder nahmen wir mit lebhafter Befriedigung wahr, wie
hier zum zweitcnmale in kurzer Frist ein Lehrer einer bayerischen
Universität in die Artna tritt, um Interessen des Gvmnasiums zu

verfechten: vor zwei .lahron war es Professor Sl ölzle- Würzburg,
der uns nul seiner Abhandlung: „Über den drohenden Rückgang der

wissenschaftlichen Vorbildung der bayerischen Altphilologen" (s. „BiAtter**

1898, S. 10—35) eine wertvolle Unterstätzung bot, indem er einige

bedenkliche Fehler di r neuen Prüfungsordnung nachwies. Nnn tritt

ihm imd uns in ähnlicher fr>rdornder Wt i^f zur Seile F'rofessor

R o c in L' r - Kiian^n:>ii. Dafs StCiIzle und Ivoemcr einmal selbst dem
Gyuuiasiallehrerslande anguhürten, dieser Umstand dürUu ulme Zweifel

den Wert ihrer Darlegungen erhöhen. Dabei halten wir es für ein

entschieden gluckverheifeendes Moment, da£s in derjenigen Frage, die

') Bei Lindauer (Schöppuig) München. öS fieitcn. Preis öO l'fg.

») \gl insbesondere „Blattef" 1«95, 8. 337 ff., 1H96, S. 529 ff.; Id99, S. 1 ff.

f.\uMit/e v(.n G cbliui-a); ..Uliitti-r" IHO!). S. 22J tf ( Aufsata von Preger); Be-
richt über die 20. Generalversammlung S. 30Ü'.

Blitter f. d. lMqr«r. OjrtiitiMialMdialw. XXXVI. Jafats. 40
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Roemer und blülzle und w ir selbst für die wicliligste erachten, nünilioli

in der Frage über den Wert der neuen Prüfungsordnung
(vom J. 1895), alle Fachgenossen Rocmers an der Universität Erlangen
mit ihm einer Meinung sind, d. h. dafe sie ausnahmslos ihre Stimme
gegen die neue Prüfungsordnung abgcgcln n liaben (cf. S. 15).

Iloemer gebt vom folgendem (Irutidgedanken aus: ,,Um den Stnrni

zu bes( li\v(i! e!i, um die i<'l/.t so sehr bedrohte Ruhe des Gymnasiums für

voraussichllich lange Zeit zu sichern und zu festigen, «lufs etwas ge-
schehen, was, ohne irgendwie in seinen Organismus beunruhigend und
schädigend einzugreifen, einzig und allein oder doch vorwiegend ihm
die ihm aliein oigentQmlicben Vorzüge vor anderen Bildungsanstalten

sichert und dieselben zu wirkungsvoller Entfallung bringt, ich meine
damit die nicht einseitig philologische, sondern philologisch-
iiunianiäliäche Sciiulung und die gründliche Vor- und
Durchbildung seiner Lehrer. Erst auf dieser unbedingt not>

wendigen Grundlage ist der Schwer- und Gipfelpunlct im Betriebe des
humanistischen Gymnasiums, die Behandlung der Lektüre der lateinischen

und griechischen Klassiker möglich und zwar auf eine Weise, wie sie

allen Widircn I''routiden imserer Sache vorschwebt, vielfach auch wirk-

lich erreicht wird, sonst aber doch hie und da noch gur manches zu

wünschen Qbrig lä&t'^ In diesen Worten hat der Verfiisser so ziemlich

alles das zusammcngefisirst, was ihm Herzensanliegen ist. Hiemach
führt er im einzelnen Folgendos aus.

Die l'niversiirds-PhitoI();ji*' ist im Laufe einiger Jahrzehnte viel zu

sehr formalistisch gewor.lrii; sie imirs wieder mehr Rücksicht auf die

Bedürfnisse der Gymnasien nehmen; sie kann dies, ohne von ihrer

Wissenschafllichkeil das geringste zu opfern. Aber die künftigen

Gymnasiallehrer bedürfen in erster Linie der Humaniora: Iland-

schrillenkundc. Tcxteskrilik u. s. w. bilden nur das Handwerkszeug
und dürfen nicht Selbslzweck werden. Bei Behandlung der Autoren
rnufs man vom Begreifen zum Geniefsen iorlschreiten ; es darf also

neben der reinphilologi.schen Seite die ästhetische nicht übersehen
werden.

Nach ili- I in Seitenblick auf die Art des Betriebes der Lektüre,
wie er auf den Universitäten im Interesse der kiinfligcji Gymnasial-
lebrei- notwendig ist. erklärt Boemer, es sei ein Bing der I nmöglicli-

keit, dafs ein Ivandidat in dem nach der neuen Prüfungsordnung fest-

gesetzten kurzen Zeilraum von drei Jahren so gründlich, wie es sich

gehöre für seinen künftigen schweren Beruf vorbereitet werde; der
Kandidat besduänke sich da auf das, was ihm zum Examen am
allernol wendigsten zu sein scheine, er arbeite banausisch, lege

das Hauptgewicht atd' die Slilübungen, blei))e dagegen den Inler-

pretationsübungen ferne, von einem ruhigen, freien, w^eilen, zunächst

durch keinerlei praktische Rücksichten bestimmten Studium ganz zu
schweigen; früher sei es in letzterer Hinsicht zum mindesten besser

bestellt gewesen. Demnach ist, sagt Boemer. das bisherige System,
welches auf ntr>;:lit hst rasche Krli'digung der Examina um jeden Preis

abzielt, zu ändern und vor allem ein vierjähriges Universitätsäludium
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zur Vorbedingung für das erste Examen zu machen. Sodann ist

(nach Roemer) das /.weite Examen auf einen viel späteren
Termin zn verlefjon (3— 10— 12 Jahre nach dem ersten Kxamen :

an anderer Stelle sa^4 Iioemcr, es sei kurz vor der Belürderung zum
Professor abzulegen, worüber Näheres unten!) Die Gründe sind:

1. das vierte „Universitfttsjahr** wird zur Zeit lediglich zur Vor-

bereitung auf das zweite Examen verwendet; es findet sich keine

Zeit für den Kandidaten, um auch noch Kolle^'icn zu hören; 2. eine

wissenschaftliche Arbeit kann in dem kurzen Zeitraum von sechs .Monaten

kaum in befriedigender Weise geliefert wenlen ; 3. für manchen
Lehrer ist eine Erprobung seines wissensciiaftliclien Ströhens nacli

einer Reihe von Jahren recht heilsam. Diese drei Gründe sind, was
wohl zu beachten ist, in der ihrer Bedeutung entsprochenden Reilien-

folge auprreführl. Ja, l'ocmer f,'cht soweit — und es zeigt dies, wie
vorurteilslos er zu wege gellt un<l wie <^s ihm nur um die bedrohte

Sache zu Ihun ist — , dafs er erklärt, er würde lieber das zweite

Examen ganz fallen sehen, als dafs die gründliche Universitätsbildung

80 Not leidet, wie dies jetzt der Fall ist. Um einen viel lebendigeren,

eindringenderen Betrieb der Klassikerlektüre zu ermöglichen, auf der»

wie er mit Recht immer wieder hervorhebt, das MciK ja die ferner*'

Existenz der humanistischen Gymnasien beruht, macht er soilaiin

folgende weitere Vorschläge. Die Anforderungen im lateinischen und
griechischen Stil im ersten Examen sind bedeutend zu erleichtern, die

diesbezüglichen Probeleistungen sind nicht fünfmal (wie seither), sondern
nur zwei- oder dreimal in Ansatz zu bringen. Umgekehrt sollen und
müssen die Leistungen in den Klassikern höher fjeworlot worden, und
es ist statt 12— lö Minuten, wie seither, mindestens eine halbe Stunde
aus jedem Autor zu prüfen.

Ich zweifle nicht, dafs, abgesehen von der Forderung einer so

späten zweiten Prüfung, gegen die sämtlichen Vorschläge Roemers kaum *

von irgcn«! einem unter uns ein nennenswerter Widerspruch erhoben
werden dürfte. In der Sthulordnnn'^' vom Jahre 1891 ist noch mehr als

in der Schulordnunj,^ von 1873 das richtige Verhrdlnis /.wiscln}n Gram-
matik und Klassikerlektürc bereits hergestellt; die Kiassikerlektüre ist in

einer Weise in den Vordergrund gerückt, dafs kein Zweifel darüber
aufkommen kann, dafs es im Unterricht in allererster Linie auf sie

anzukommen hat. Anders in der Prüfungsordnung; nach ihr ruht

wie vorher noch immer das Schwergewicht auf (len Stilleistungen,

und zwar merkwürdigerweise nicht blofs im Lateinischen sondern auch

im Grieciiischen ! Roemer macht des weiteren den V'orschlag, auch
noch im zweiten Examen aus den Autoren zu prüfen; ob dies nötig

sein wird, lassen wir dahingestellt. Wir kommen auf diesen Punkt
noch zurück.

Was vermag nun die Universität dazu beizutragen, dafs die

Jünger der Philologie in befriedigendem Mafse in den Geist ein-

dringen, der in den Klassikern ruht, auf dafs sie dereinst fähige

Interpreten derselben an den Gymnasien werden? Die Universität

kann nach R. Unterstützung leihen 1. durch gründliches Eingehen
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auf die h()licren Gesichtspunkte nach der ästhetischen und kultur-

historischen Seile, 2. besonders aber dadurch, dafs die Verlr« ti r der
Gyninasialpudngngik Anleitung darüber geben, wie die griediischen

und römischen Klassiker Iruchlbringend und anziehend am Gymnasium
beliandelt werden können.

Hieran schliefst R. einen sehr interessanten Exkurs über die
Stellung, die nach seiner Meinung der Pädagogik im Universitäts-

unterricht und im Examen anzuweisen ist. Ausgehend von dem Grund-
gedanken, dafs an der Peripherie herum zu ar bei ten die
Zeit heutzutage nicht mehr erlaubt — ein Gedanke, den R,
auch im Hinblick auf die Wahl der Themata für die wissenschaftliche

Arbeit vertritt (s. u.) —, warnt er energisch vor einem Zuviel in der
PäcUigogik ; LI" vermag insbesondere den Nutzen nicht einzusehen,

welchen die (j es c h i c h t e der Pädagogik haben soll, aus welcher zur
Zeit im Kxamen fast ausschliefslich geprüft werde; dafür solllen päda-
gogische Fragen und zwar hauptsächlich auf Gy mnasialpädagogik
bezügliche gestellt werden. Professuren für Pädagogik billigt Roemer,
aber nur, wenn der betreffende Professor sich selbst zu einem muster-
jülll^'i ii Interpreten des Tacitus, Cicero. Homer, Plato aufgeschwungen
hat und nun im Besitze der arcana imperii ist. Gegen pädagogische
„Kun^^lstücke" ir>t Roemer sehr eingenonuneji ; der wissenschaftlich Ge-
bildete braucht solche nicht; „Manipulanten'* un Gymnasien sind ein

Unding. Übrigens sollte aus dem ganzen Gebiete der G^hichte
der Philosophie geprüft werden. Der Vorwurf des Mangeb einer

höheren Weihe und der grofsen Gesichtspunkte besteht für einen
riclitig vorgebildeten Gymnasinlli Iirer nicht. Sj)o/.iell wünsciit sonach
Iloemcr. dafs im ersten KNameii aus der Theorie der Gynniasial-

pädagugik, im zweiten Examen dagegen nur kurz aus der Geschichte

der Pädagogik geprüft wprde.

Wir halten eine solche zweimalige Prüfung aus der Pädagogik

für überflüssig. Am besten wäre es wohl, aus Pädagogik erst dann
zu prüfen, wenn der ]»ädagogisch-didaktisclie Kurs erledi;.'t ist : Theorie

und Praxis würden sich dann nngesncht verhinilen lassen. Welche IJedeii-

tung der Herr Verfasser den pädagogisch-diilaktisclien Kursen bei-

. mifst, ist nicht zu erkennen ; er beschränkt sich hier auf einige aller-

dings sehr skeptisch klingende allgemeine Wendungen (S. 3G tj Auch
in den Kreisen der Gymnasiallehrer sell)st bestehen ja über den Wert
oder T^nwert dieser Knr-e <,']w verschiedenartige Ansichten, was daher

kommt, dafs der modus idoeedendi fast überall ein anderer ist. Es

wäre seiü' erwünsciit und im Interesst; dieser in Bayern im ganzen
doch bereits recht vorteilhaft wirkenden Einrichtung, wenn sich der
eine o<ler andere Leiter dieser Kurse entschliefsen wurde, auf Grund
der aufgt nominellen Prolokolle nunmehr etwas Näheres über die ge-

machleii Hrfahrnngen und den Hergan;..^ verlauten zu lassen. Die

Leser nn>(i(M- „Ijlälter" würden liietür sicher sehr dankbar sein.

Auch zum Vortrag und zur Diskussion auf einer General-
versammlung würde sich ein solches Thema ganz vor-
züglich eignen.
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Der Verfasser der Broschüre geht sodann zur Besprechung der
w i > s 0 n s r ii a f 1 1 i c he n Arbeit über. Der jini^e Mann soll nach
Roemer wenigstens einmal in seinem Leben gelernt mid erfahren

haben, was wissenschaftliche Arbeit fiberhaupt ist; es kommt in

erster Linie auf eine Probe des Judiciums an; das Thema für die

wissenschaflliche Arbeit sollte eigentlich einem jeden aus seinem
wissenschaniichon Arbeiton erwachsen. Auf alle F;ille sind jedoch

manelie ArlfMi von Themen zu verwerfen, nänilicii jene Tlicmen.

welche dem künftigen Gymnasiallehrer in keiner Weise etwas nül/.en,

SO diejenigen, welche den Gharalcter von Spezialitäten tragen (die

Leute werden dadurch gegen die höhere Aufgabe der Schule ab-
gestumpft; aber doch nicht aus wissenschaftlichem Hocinnut?), ferner

die ^grammatischen ZfUil- und Statistikarbeiten, die zur Mikrnlojjie ver-

führen, endlich diejenigen, w'elcho sich mit ,,Üunkelmännern" befassen,

wie Theodoretus, Choricius u. a. liiegegen wünscht Roemer vorzugsweise

(oder ausschliefelich) solche Themen, die mit den wirklichen Klassikern

der Römer und Griechen in Zusammenhang stehen, wenn sie auch
„wenig Neues" bringen sollten. Auch die wissenschaftliche Arbeit

soll eben im Dienste der Grundidee stehen, dafs in Hinsicht auf Ver-

tiefung in die eigentlichen Klassiker gar nicht genug geschehen kann.

Mit all diesen Vorschlägen kann man wohl, in der Theorie

wenigstens, einverstanden sein, obwohl ich persönlich nicht soweit

gehen möchte, die Themen für die wissenschaftlichen Arbeilen in

dieser Weise einzuschränken; ich stehe hier mehr auf dem Slölzleschen

Standpunkt. Allein der nächste Vorschlag sclieint uns völli'^' nudurch-

führbar zu sein. Roemer fordert nämlich, dafs das zweite Examen erst

kurz vor der Bef5rderung zum Gymnasialprofessor zu erledigen sei, das
wftre also in einem Älter von 35—40 Jahren. In solchem Alter geht

man aber in der Regel in kein Examen mehr, um sich prüfen zu

lassen; eher umgekehrt. Anr<inlem fordert Roemer, es solle in

diesem zweiten E.xauu.Mi alMimals aus den Autoren geprüft werden;
aus welchen ? aus den nämiictien, wie im ersten Examen ? oder aus

anderen? Es ist bezeichnend, dafs R. selbst sich hierüber nicht

deutlich äufeert. Unseres Erachtens soll aus den Autoren nur einmal,

aber dann gleich gründlich geprüft werden ; die f.eklüre soll das Rück-
grat der ganzen Prüfung bilden, ausgedehnte Lektüre, auf der

dann die Kenntnis des Altertums im wesentlichen beruht (Altertümer

und Literaturgeschichte brauchen dann nicht mehr speziell geprüft

zii werden); wir wünschen hier eine Rückkehr zu den Traditionen

der alten Böckhschen Schule, denen auch bekanntlich noch der alte

Spengel huldigte.

Dafs eine gesclunackvolle. pr-diej/tMie, den Ansprüchen der (le^'eu-

wart Rechnung tragende HehanLiiuug der alten (mul neuen) Klasrsiker

die erste und nicht minder die segensreichste Aulgabe ist, die der

Professor eines humanistischen Gymnasiums zu erfüllen hat, ist

sonnenklar. Roemer ist mit der Forderung, dafs ein jeder Lehrer
hierin Vorzügliches leiste, unerbittlich; und mit vollstem Recht. Es

hat ihn nicht ruhen lassen, er mul^te zur Feder greifen, weil er mit
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Scliiecken erkainile, wie sehr die jüng^ere Genoralion unler dem Ein-
flüsse einer virlehllen Prüfungsordßung gerade diesen wichligsleii Teil
ihrer Vorbildung vcmachlftssigt. Er lüfst aber auch durchblicken,
dafs unter den jetzigen Lehrern es mancher nicht recht macht, und
LS scheinen ihm namentlich Erfahrungen, die er als Kommissär bei
Absolulorialprütun^'en machte, mafsgeberul zu sein. Ohne in Abrede
stellen zu wollen, dafs nii ht Jpd(>r unter uns als kundiger, begeisterter

und begeisternder Interpret der Autoren auf der wünschenswertesten

Höhe steht, glauben wir doch behaupten zu können, dafs die derzeit

an den oberen Klassen der bayerischen Gymnasien wirkende Generation
mit sehr geringen Ausnahmen im Sinne der Scimlordnung wirkt,

wclctio (nach 10 mid 11) bei der r.cktüro iter Klassiker den Nadi-
druck aul" die sachliche und a.slhelisciie Erklärung gelebt

wissen will, wobei das CJranmiatische wesentlich in den Dienst dieser

Hauptaufgabe tritt. Die Zeiten, In denen in einer Homer- oder Horas-
stunde oder auch in einer Cicerostunde Grammatik und Stilistik um
der Graininalik und Stilistik willen getrieben wurden, sind wenigstens

in Piayni vorüber (in Norddoutschland soll dem ja leider grolsenteils

iiiciit »ü sein): mit diesem Unfug hat bereits die unter dem Minister

Lutz erschienene Schulordnung (1873) allmählich gründlich aufgeräumt,
und es ist dies ein niemals genug zu rühmendes Verdienst dieses

Minisli rs und des 'von ihm ins Leben gerufenen) obersten Schulrats.

Auch ist kaum zu belürctden, dafs — in Bayern weni^'sfens — der Gram-
malicismus wieder die Oberhand gewiime bei der Interpretation. Rin«'

innere Nötigung hiezu ist sicher nicht vorhanden — mag auch immer
der oder jener einzelne aus Bequemlichkeit oder Schwfiche abfällig

werden ~, solange Grammatik ^ndtich in den unteren Klassen in

den reichlich bemessenen Orammatikstunden getrieben wird, was ja,

wie lloomor selbst (S. l'.ii lebhaft zugesteht, bfi nn? in Bayern in dem
wünschenswertesten .Malse der Fall ist, wird man m den oberen Klassen

Lektürestunden niclit durch granunatische Exkurse und dgl. zu ent-

weihen brauchen. Mit aller Entschiedenheit müssen wir es aber ab-
lehnen, dafe man aus dem Ausfall der mundlichen Prüfung beim
Absolutorium weitgehende Schlüsse zieht; handelt es sich doch hier
nur um den schwächeren Teil der Absolventen. Viel mehr besagen
dagegen die aus den '^'elosenori Schriftstellern gegebenen Themata zu
deutschen Aufsätzen, die ja für die drei oberen Klassen jetzt der
'Jahresbericht verzeichnet, und diese Verzeichnisse lassen doch wohl
allseits eine recht eindringliche Behandlung der Klassiker an unseren
bayerischen Gymnasien erkennen.

Ganz aus der Seele gesprochen ist uns, was Boenier über den
^MU'lnannlen ..Rück «rang im '^rri oc Ii i s dien Stil"' sagt. Roenier
VL-rliält sich gegen diese ewig junge Klage sehr skepliscli. „Ja — ju

— die Formfehler! Einen Rückgang fühlen auch ja wir an der Uni-
versität, freilich nur bei einzelnen Studenten, nicht bei allen.**

Deshalb ])raucht es aber k ei n e S l i 1 ü b ungsli e t z e. Woher komme
denn überhaupt die Stilverderbnis? Stilverdorher seien Homer, So-

phokles, Euripides etc. ! Jülau solle nicht dem Pliautom des Atticismus
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die reichste und liöchsto Blüle griechischen noi>tes und cniecliicrhen

Lebens opfern iS. 54): es sei schon zu bedauern, dal's dt iu Molixli

des Ciceronianisnius grofbe Geister geopfert wurden. Also weg inil

diesem ,engherzir;en schulmeisterlichen Standpunkt*. Auch ich glaube,

dals bei der BeurtL-iluni^' der Schüler-Leistungen im Griechischen noch
vielfach der 1. Absatz des 1 1 der Scliulordnun^r 1 1 handelt von

der griechischen Sprache) zu werii^-- berücksichti^'t wird, welcher heifst

:

,(L)er Untenichl in dfr priecliischen Sprache l)pginnl in der

„viertln Klasse.) Zwcm k dLsselben ist. die Schüler in das allseitige

, Verständnis der klassischen Werke der griechischen Literatur ein-

»zufuhren. Der grammatische Unterricht soll wesent-
^lich in den Dienst der Hauptaufgabe treten und die
,S i c h e r h e i t der Inte r p r c t a l i o n v o r b o r c i t e n."

Also beurteile man die Schüler in der höchsten Klasse doch
nicht in irgend ausschlaggebender Weise n.u b dem Ausfall der

grammatischen Skriptionen ; letztere sollten in lien oberen und obersten

Klassen ohnedies derart zurücktreten, dafs sie die Ausnahme, Versionen
dagegen (d. i. schriftliche Übersetzungen aus dem Griechischen) die
Regel bilden. *

Dafe indes auch Roenier den Wert positiver sprachlicher Kennt-
nisse keineswegs verkennt, beweist vollauf der L'mstand, dafs auch
er der Abschaffung des Gebrauchs' des griechischen
Lexikons beim A b s o 1 u t o r i u m das \Vort rodet, damit die Schüler

jederzeit aufdie £inprägung eines gehörigen Wörterschatzes bedacht sind.

Im allgemeinen möchten wir noch zweierlei bemerken. Der Herr
Verfasser bespricht blols den Teil der philologischen Prüfung, welcher

sich auf die beiden antiken Sprachen bezieht, und er fordert hier mit

vollem Recht Gründlichkeit in der i^elierrschung der Klassiker. Aber
der bayerische Philologe wird nicht i)loi's aus der alten Philologie ge-

prüft, sondern auch aus Deutsch und Geschichte, und es ist eine be-

rechtigte Forderung, dafe diese beiden Fächer den beiden andern gleich-

gestellt werden. Um so mehr bedarf der Kandidat Zeit zur Vorbereitung,

zumal wenn es ihm möglich sein soll, auch noch in die eine oder

die andere nis/iplin Jiiiiüherzuschauen'* und — was sehr wünschens-
wert wäi«^^ — <( hdii im Laufe seiner Studienzeit sich sein Thema für

die wis^i iLScliat'tliciie AiJiiaiidiun^' zurechtzulegen.

Auch Süll die Prüfung eine sti'enge sein. Es ist kein Zweifel,

dafs durch die gemilderte Notengebung (vier Noten statt der früheren

fünf in den Einzelleistungcn des ersten Prüfungsabschnitts) das Niveau
der Gesamtleistungen sich ermafsis^l hat. Es wilre erwünscht, wenn
nuin zum alten Modus zurückkelinMi würde, damit schwache Elemente
leichter, als dies zur Zeit der Fall ist, a limine zurückgewiesen werden
können. Es ist nicht zu befürchten, dafs man alsdann nicht genug
Leute bekomme, wenn man nur nicht versäumt, auf dem betretenen
W^e noch ein wenig fortzufahren, und dem Stan 1 das allmählich ge-
währt, dessen sich die anderen Stände bereits erfreuen: pracmium
et bonos.
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Es war nicht möglich, in dem kurzen Rahmen einer Rezension
das reiche Gedankenmalerial, welches uns Herr Prof. Roemer in seiner
Schrift bietet, nach Verdienst zur Geltung zu bringen. Wir haben aus
der Broschüre in der Hauptsache nur, was im gegenwärtigen Zeit-

punkt bedeutsam erschien, herausgehoben, und wir empfehlen daher
die gehaltvolle, durch zahlreiche trefl'ende Gilate ausgezeichnete Schrift,

die frisch, packend und in mafsvoller Weise ausspricht, was des Ver-
fassers tiefinnere, wärmste Überzeugung ist, allen, die an der Er-
haltung des humanistischen Gymnasiums ein Interesse haben, zu gründ-
lichem Studium. Hoffentlich findet sie auch aufs erhalb
Bayerns die ihr gebührende Beachtung; wir glauben, dafs

sie da in gewisser Hinsicht noch segensreicher wirken kann als bei

uns. Denn nach allem, was wir hören, herrscht gerade an aufser-

bayerischen Universitäten der „Formalismus" der Wissenschaft in

hohem und oft rocht bedenklichem Grade, wie andererseits der
Grammaticismus, da die Granmuitik in den un leren Klassen nicht

gründlich betrieben wird, in den oberen Klassen bei der Lektüre seine

traurigen Blüten treibt.^) Daher rühren ja zum gröfsten Teil die Klagen,

welche in Preufsen und den nach preufsischem Muster sich richtenden

Staaten gegen die humanistischen Gymnasien bestehen, und dieÄufserung
des Frhrn. v. Bülow, Senatspräsidenten am Reichsgericht, welche
Roemer S. 22 citiert, richtet sich nach jener, nicht nach unserer Seile.

Aber — , damit es auch bei uns nicht schlinmi, sondern womöglich
noch immer besser werde, wünschen wir dringend, es möge die

Roemersche Schrift sozusagen dem Fafs den Boden ausschlagen und
zu einer Reform unserer in den angedeuteten und noch einigen anderen
Punkten schädlich wirkenden Prüfungsordnung für das höhere Lehr-
amt recht bald führen.

München. Dr. Gebhard.

Kefornibedürttii^es an den humanistischen Gymnasien

in Preufsen.

Selbst auf die Gefahr hin, mich dem Vorwurfe auszusetzen, dafs

ich mich in Dinge einmische, die weder mich noch sonst einen etwas
angehen, der nicht selbst ein Preufse ist, sehe ich mich doch aufser

stände, mit Ansichten zurückzuhalten, die sich in mir seit Jahren ge-
bildet und schliefslich zur Überzeugung verdichtet haben. Ich halte es

für eine Gewissenssache, einmal mit lauter Stimme von dieser Stelle

aus darauf hinzuweisen, dafs es nach meiner Ansicht in dem Lehr-
betrieb der humanistischen Gynmasien in Preufsen so, wie es jetzt

geht, nicht weiter gehen kann, werm nicht das humanistische Gym-
nasium überhaupt in seiner Wertschätzung immer weitere Einbufse

erleiden soll. Schon um des tüchtigen Lehrcrpersonals willen ist es,

wie ich glaube, sogar die Pflicht aufsenstehender, nichtpreufsischer

M Ich komme auf «Uesen und einige andere Punkte in dem nachfolgenden
Aufsiitz zurück. (Der Uel'.j
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Lehrer, auf Schäden hinzuweisen, die ohne seine Schuld sich mehr
und mehr eingestellt haben. Dazu kommt noch ein anderer wichtiger

Punkt. lam prozimus ardet Ucalegon! In einer Zeit, in welcher
die Gefahr besteht, dafs von Preufscn aus das Unterrichtswesen aller

deutschen Staaten niafsgebend becintlufst wird, jilaiiben auch wir

Nichtpreufscn ein Heclit und sogar die Pflicht zu liaben, auf Dinge,

die wir als entschiedene Nachteile beklagen und die von Einlluls bei

den bezüglichen Entscheidungen sein können, so nachdrücklich als

wir eben können, hinzuweisen. Preußen steht eben in dieser Hin-
sicht exzeptionell d a. Am höchsten steht uns aber das Interesse des

Humanismus ^clli-l. dem Schaden droht; diesen abzuwenden, müssen
wir alle /.usamiiieiislelien, nicht allein in lobender und die Vorteile

hervorhebender Weise, sondern ebensosehr, indem wir den Finger in

die Wunden legen, die jeder sieht oder sehen kann. Es kann uns allen

durchaus nicht gleichgültig sein, wenn von den humanistischen Gym-
nasien überhaupt in abffdliger Weise gesprochen wird; denn nichts

stellt sich leichter ein als verallgemeinernde Redensarten.

Nun ist es ja — glücklicherweise — nicht an dem, dafs man in

Preulsen selbst an dem Betrieb des Unterrichts an den humanistischen

Gymnasien alles schön und gut findet; ich setze hinzu: auch an den
Realgymnasien und Oherrealschulen ist nicht alles Gold, was glänzt

;

gar manches, was ich zu sagen gedenke, gilt auch von diesen Schul-

arten; doch rede ich hier blofs von der» seit geraumer Zeil äui'serst hart

und unfreundhch beurteilten humanistischen Gynniasien.

Gerade die besten Freunde des humanistischen Gymnasiums
und nicht zum geringsten die Lehrer desselben fühlen einen gewissen

Rückgang, Aber viele suchen die Gründe hiefür überall, nur nicht

da, wo sie sind. Manche verwechseln geradezu Ursache und Wirkung
imd sprechen den Gegnern Phrasen nach, die diese mehr oder weniger

hübsch erfunden haben. Mir scheint dies ein Zeichen dafür zu sein,

da& das Interesse für gymnasiale Fragen hisgemein nicht gro& genug
ist, andrerseits aber auch zu beweisen, da& sich viele Lehrer der

humanistischen Gymnasien thatsAchlieh, was ihnen die Gegner, wenn
auch in anderem Sinne vorzuwerfen pflegen, zu sehr als beali possi-

dentes fühlen.

Meines Erachtens sind es vornehmlich drei Funkte, die einem
möglichst ersprießlichen Betrieb des Unterrichts an den preufsischen

humanistischen Gymnasien hinderlich sind; davon halte ich die beiden

ersten Mifsstände für solche, deren I3< scitigung nicht bloDs absolut not-

wendig, sondern auch leicht möglich ist.

I. Die ^^uolste Schuld an dem Rückgang tragen die l,ehr plane
vom Jahre ISü-i. Diese Lehrpläne müssen lührwahr ein Musler un-

sicheren Schwankens genannt werden. Man mufs sich vergegenwärtigen,

unter welch ungünstigen Auspizien sie entstanden sind, um zu begreifen,

woher ihre Fehler rühren, Fehler, die vor allem der lateinische und
griechische l^ntorrichl zu büfsen haben. Einmal waren es die

Klagen über Überbürdung der Jugend, zum andern die Ucschwerden
über eine gewisse Rücksländigkeit der humanistischen Gynmasien hinter
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der Zeilonlwicklun^. Man erkennt, wenn man die Lehrpläne dui*ch-
prüfl, auf Schrill und Tritt, wie diese beiden Ursachen ihre ungünsligren
Wirkungen ausübten. Die Spuren einer gewissen Verängsligung, welche
die oberste Schulbeliörde ergriffen hatte, zeigen sich deutlich. Das
einzige Gute, welches die Ueforni brachte, war vielleicht der Hinwog--
fall des lateinischen Aufsatzes, der sich in der Tiiat überlebt halte.
Schlimmer war schon die Beschränkung der Stundenzahl für das
Lalcinischc; doch war auch dies nach meinem Dafürhalten nicht allzu-

schlimm: mit 0:2 Stunden läfst sich auskommen; wir in Bayern
haben mir um vier Stunden mehr. Aber äufserst bedenklich waren
zwei bis drei Bestinnnungen, die den Zweck hatten, die Grrammatik
hinter tlie Lektüre zurückzudrängen. Die Absicht war ja entschieden

ehie lobenswerte. Man wollte den lateinischen Unterricht mehr den
Anforderungen der Gegenwart entsprechend ausgestalten und deshalb

das, was man unter CJrammaticismus versteht, zurückdämmen und
der Verliefung in das klassische Altertum auf dem Wege einer früh-

begonnenen und immer intensiver betriebenen I^eklüre Vorschub leisten.

Allein »incidit in Scyllam, qui vult vitare Charybdim": Die Lektüre

gewann nichts, sondern verlor, und dies, ohne dafs dem Grammati-
cisnuis Einhalt gethan worden wäre, Die Grundfehler sind folgende:

Erstens beschränkte man den grammatischen Unterricht bereits auf
den unteren Stufen. Wenn aber die (Irammatik in den unteren Klassen

nicht gehörig gelernt wird, kann die Klassikerlektüre grammalischer
Exkurse in höheren und selbst in höchsten Klassen nicht enlraten.

So tritt gerade das ein, was man hatte vermeiden wollen. Nur an-
merkungsweise möchte ich hier beifügen, dafs die für den Betrieb der
Grammatik so knapp bemessene Zeit überdies vertrödelt werden mufs,

wenn sich der Lehrer an den unter den „Methodischen Bemerkungen"
gegebenen Wink hält, welcher lautet: „Untere Stufe. Als Ausgangs-
punkt für den ersten (!) Unterricht in VI empfiehlt sich im allgemeinen

nicht die Hegel, sondern der von dem Lehrer vorzuübersetzende und
von dem Schüler in der Übersetzung zu wiederholende Satz. Erst dann,

wenn eine Reihe nach einem bestimmten Gesichtspunkt ausgewählter

Sätze eingeübt, die Deklinationsformen (!) daraus erklärt und vergleichend

zusammengestellt sind, schliefst sich jedesmal die gedächtnismäfsig ein-

zuprägende Regel an." Das heifst sich induktive Methode; ihr

Vater ist meines Wissens der ehemalige Giefsener Professor der Päda-
gogik FL Schiller. Man kann nur hoffen, dafs sich diesen Wink wenige
Lohrer zu Herzen nehmen, sondern sich vielmehr jeweilig die Methode
wählen, die am schnellsten und sichersten zum Ziele führt.

M

Der zweite Grundfehler liegt in joner mir von jeher unbegreif-

lichen Verordnung, dafs sich die grammatischen und stilisli-

') Kür eino sclilinnne Vi'rirnmg' halte ich es aiicli, wenn man in der Dekli-

nation nach <ler S t a Hl ni t h e or i e verfährt, wozu einige Grammatiken aus neuerer

Zeit vertu )« ren : Zeitverlust und Verwirruug der Köpfe ist die Folge. — rmgekehrt
beweisen die vielfachen verfrühten .\ n t i / i i»

.i t i o n en in fast allen Ühungsbüchern,
dals man miiglichst rasch, koste es, was es wolle, vorwärts zu kommen trachtet;

auch an diesen iiherstürzten Vurgrit^'en sind iihrigens die Lehrpläne .schuld.
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sehen Übungen (Extemporalien) an den jeweilig in der
Klasse gelesenen Prosaiker anlehnen sollen. Der Zweck
dieser Bestimmung ist ja durchsichtig: man wünschte nicht, dafs Latein

und Griechisch um der Sprache selbst willen getrieben werden, ein

Prinzip, das auch an sich nicht unanfechtbar ist, da wenigstens das
Lateinische wegen seiner Bildungsfähigkeit in logischer Richtung
auch un\ seiner selbst willen bis hinauf ^clrii lien zu werden verdient.

Aber selbst wennn wir uns auf den Boden tlioses Prinzipes stellen

und zugeben würden, dats lateinische Übungen nur insoweit getrieben

werden sollen, als sie der Lektüre dienlich sind, so entsteht die Frage:
Wird das Ziel auf diesem Wege erreicht? Antwort: Nein! Das gerade
Gegenteil ist der Fall. Gerade das, was man vermeiden will, stellt

sich ein. hi den etwa 13 Jahren, in denen ich das iieferat Ober

lateinische Ü b u n l' > h ü c Ii e r und Granuualiken für unsere ,, Blätter*'

lülule, habe ich oti uiit Schaudern bemerkt, welche Verirrungen jene

Bestimmung zur Folge hatte, und ich habe wiederholt Anlafk ge-

nommen, mich ganz energisch gegen diesen heillosen Zustand zu

äufsern, der aber durch die strikte Forderung der Lehrpläne veranlafet

wurde. Aber nicht allrin die nackten oder breitspurigen Periphrasen

der Klassiki rstulVr. die den Schülern das Interesse und die Freude
an beidem, am 1 1 i u übersetzen und am Klassiker, ersticken, sind be-

dauernswert, sondern noch schlimmer ist eben die enge Anlehnung
an den Klassiker deshalb, weil der Lehrer nolens Yolens zu einer Be-
tonung grammalischer und stilistischer Dinge um dieser selbst willen

bei der Lektüre verfuhrt wird. Auf letzteren Irrweg leiten auch die

sogen. ..Rückübersetzungen" unvermeidlicli ; die Lehrplane fordern

sie in folgendem schlinunen Passus: „Die Texte für die häuslichen oder

Klassen-Übersetzungen ins Lateinische hat in der Regel der Lehrer und
zwar im Anschlufs an Gelesenes zu entwerfen. Dieselben sind einfach

zu halten und fast nur als Rück ü bei Setzungen ins Lateinische zu be-

handeln." NB.! Diefe V'orschrift gilt für die obere.Stufe, i. o. für die

drei oberen Klassen. Fürs Griechische gelten alle diese Vorschrilttu eben-

falls. Und da klagt man über das Überwuchern des Grammaticismus
selbst (!) in den oberen Klassen! Wir meinen, dafe dieses Unkraut
durch solche Bestimmungen geradezu mil vollen Händen gesät wird.

Der Gesetzgeber scheint atu li wirklich die Gefahr gefüldt zu haben.

Denn dringend warnt er vor tleni .Jlereiiizichen grammatischer Er-

örterungen, welche zum Verständnis des Schritlslellers nicht unumgäng-
lich nötig sind/' (cf. „Erläuterungen und Ausführungsbestimmungen zu

l und II, Absatz 6.) So grau sind manchmal Theorien ! In der Praxis

inufs der Lehrer nach dem in den Lehrplänen geüblen System un-
bedingt in der Klassikerlektüre viel Granuualik trr'iben: 1. weil die

Schüler zu wenig Grammatik von unten herauf kömien, und 2. weil

die deutsch-lateinischen Übungen sich an die Klassiker, die in der
Schule gelesen werden, ansehKe&en müssen.

Ergo: Soll diesem ungesunden Zustand ein Ende gemacht werden
— dafe er foktisch besteht, wurde uns auch bei der BraunSchweiger
Versammlung von allen Seiten bestätigt — , so ist es nötig, erstens,
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dafs die grammalischen Stunden in den unteren Klassen vermehrt
werden (auf Kosten der Lektüre, die unten doch wenig bedeutet )

;

man möge sich hierin Württemberg und Bayern etwas zum Vorbiltl

nehmen; zweitens, dafs die deutsch-lateinischen und deutsch-
griechischen Übungen in den Übungsbüchern und Diktaten sich nicht
oder wenigstens nicht so ausschUefslich und eng an den betreffenden

Schulautor anlehnen (,,Rückübersetzungen" müssen ganz fallen; sie
sind eine Art Reminiscenz an den verflossenen lateinischen Aufsatz)

;

drittens, dafs für die Erlernung und Einprägung der Grammatik
jeweilig nur solche Methoden gewählt werden, die aufs rascheste und
sicherste zum Ziele führen.

Damit wird für den Bestand der humanistischen Schulrichtung

schon viel, sehr viel, ja das meiste gewonnen sein. Die Klassiker

kommen dann (wieder) zu ihrem Recht ; sie werden zwar etwas, viel-

leicht ein bis zwei Semester, später in Angriff genommen werden, dann
aber mit gröfserem Nachdruck, gründlich und ohne grammalische Ex-
kurse behandelt werden können. Die ,,Methodischen Bemerkungen",
welche die „Lehrpläne** über die richtige Art der Lektüre bieten, sind

ja vorzüglich; aber zur Zeil sieben sie grofsenleils nur auf dem Papier,

und das kann gar nicht anders sein.

II. Ein zweiler Punkt, den es mich auszusprechen drängt, zu-

mal ich und Kollege Brand ^) auf der Versanmiluiig in Braunschweig
von allen preufsischcn Kollegen, die wir darüber sprachen, die gleiche

Klage hörten, ist dieser. Von allen Seiten wurde uns gesagt : der

„Konkurrenzkampf" mit den andern (den realistischen) Anstalten be-

stehe schon jetzt; er mache sich in dem Bestreben geltend, mög-
lichst wenig Schüler zum Repetieren zu bringen. Allein „man
sucht den Teufel durch Beizebub auszutreiben". Die Sextaner, Quin-
taner etc. rücken ungeachtet der dürftigsten Vorkenntnisse in Latein.

Arithmetik u s. w. vor, in höheren Klassen geht es nicht mehr, und
nun kommen in Secunda und Prima nicht .selten Repetilionen en

ma.sse vor. Zum Teil bleibt aber das schwache Material doch in der

Klasse und an der Anstalt ; denn man bringt auf so vorgerückter

Altersstufe doch nicht mehr alle an, die es verdienten, und so drückt

ein grofsenleils minderwertiges Schülermaterial die Bänke des Gym-
nasiums und gelangt schlie.sslich auch noch auf die Universität. Die

Folgen eines solchen ,,Systems" sind klar : fürs erste rührt daher die

Sisyphusarbeit der Lehrer, zum zweiten der Hafs weiter KnMse gegen
die ganze Organisation. Schüler, die nicht den Beruf in sich haben,
sind sich und den Lehrern und den Eltern eine Last ; in jungem
Alter sind sie leicht abzustreifen und tragen den Anstallen, die sich

ihrer enlledigl haben, in der Regel nicht das mindeste nach: anders

in späterem Alter, wenn sie es verpafsl haben, einen anderen ihnen

mehr entsprechentlen Beruf zu wählen, und wenn das (lefühl lang-

jähriger Mil'serfolge ihr Herz erfüllt. Aber auch diejenigen, welche

') Im Hericht über die Uraimschweiji^fer Vers.uuinlung (im vorigen Heft

S. G20 (.) hat KttU. Brand bereits diesen l'nnkt erwähnt.
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mit Müho nnd Not bis zum Absolutorium cliirchgedrückt werden, sind

keine dankbaren Sclniler, sondern erfalirungsgemäl's diejenigen, welche

das Gymnasium oft förmlich mit ihrem Hasse verfolgen; das ist ja

alles psychologisch ganz leicht begreiflich. Weshalb also entledigt

man sich ungeeigneter Elemente nicht zur rechten Zeit? Die einen

sagen, der Konkurrenzkampf sei schuld, die andern das Monopol der
humanistischen Gymnasien.

In beiden Fällen haben wir eine ^nuz merkwürdige Verwechslung
von Ursache und Wirkung. Das „Monopol", wie der gehässige, aber

durchaus nicht deckende Ausdruck lautet, den die Gegner des humani-
stischen Gymnasiums anzuwenden belieben, veranlafst allerdings viele

Eltern, ihre Söhne auf das humanistische Gymnasium zu bringen Aber
isl (lamit '^m 'f^nijf. dafs die letzteren, auch wenn sie auprensrheinlich nicht

die Frdii^'keilen besitzen, behalten werden müssen? Gerade das ..Mono-

pole-Gymnasium bat es nicht nötig, schlechte Schüler mitzuschleppen;

es kann ihm ja nicht an brauehlsaren Schülern fehlen und fehlt in der

That nit^ht. Wie soll das dann werden, wenn einmal die wirkliche Kon-
kurrenz eröfltaet wird, wenn man schon jetzt, wo das hunuinistische

Gymnasium sich noch der Vorrechte erfreut, sich nicht entschliefsen

kann, abzustreifen und von Konkurrenz spricht? Sollte es aber wirk-

lich vorkommen, dafs eine Anstalt, etwa ein städtisches Gymnasium,
sich nicht halten kann, ohne sich jenes geradezu erwerflichen Mittels

zu bedienen, so sorge die staatliche Behörde dafür, dals die Anstalt

zu existiorrn aufliörl und eventuell einer anderen Schulgattung (Ober-
reakschule oder fdinlich) Platz macht. Unwahrbeit und Schein haben
keine Existenzberechtigung. Aus purer Konkurrenz, d. h. aus dem
bestreben, die Anstalt zu füllen um jeden Preis, kann wohl eine

Handels- und sonstige Fachschule gehalten werden, aber am wenigsten

diejenige, die die Pflege der Geisteswissenschaften auf ihre

Fahne geschrieben hat; hier haben nur die Berufenen einen Platz,

nicht die Söhne der Reichen und Einfliir^reicben. sondern einzig und allein

ilie geisti^^ Befähi;j;ten. Auf solch ungesundem Boden nuifs wohl auch die

I'hrase entstanden sein, es fehle so vielen Schülern des humanistischen

Gymnasiums an Freude, und a priori entsteht dann, um einen Ein-

klang hervorzubringen, der Satz: „Wie kann von ethischen Wirkungen
die Rede sein, wo jeder Glaube fehlt, wo Eltern und Kind (!) nur
mit innerem Widrr-treben, lediglich der Berecht ignii<^'eti wegen den
humanistischen i^iidungsgang ^) wählen ? Ideale G ü t e r kann man
nicht aufzwingen.** A posteriori läfst sich dieser Satz nie von

denen aufelellen, die einen inneren Beruf zu dieser oder jener Unter-

richtsgattung haben. Diesen wird die Freude am Unterricht stets,

früher oder spfdcr, kommen, und wenn man ihnen ideale Güter"
auch nicht aufzwingt , so werden sie sich doch sicher daran gew('thnen :

das isl ja ein Hauptzweck der Unterrichtung. Derjenige aber, bei

M Sil zu lesen in einmi .Xrtikcl in iton ..MiinclKMicr Xoii' -tcn \,H liri'-li(* ri"

Mo. 3U0, der den Titel führt: „Die berliner 6chulkunferen/. uml die lülorm des

hSheren Schulwesens*' und angeblich ans bayerischen Gymnasiallehrer-
kreisen stammt
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welchem die Freude ganz ausbleibt, befindet sicli eben nicht an der
richtigen Anstalt; der soll, wenn die Anstalt ein humanistisches Gym-
nasium ist, es verlassen; er kann ja auch in einem anderen Berufe
glücklich werden! Mit solchen Schlagwörtern, recte Plirasen, kommt
man zu keinem Ziele. Richtig ist nur das eine : ist das Schülerelement
nicht das geeignete, so leiden darunter alle in Betracht kommenden
Faktoren : Schüler, Eltern, Lehrer, Anslalt u. s. \\\

Auch in Bayern hört man ja zuweilen über den Rückgang des
Niveaus klagen ; <lie Klage ist auch eine von denen, die ewig jung
bleiben. Doch mag zugestanden werden, dafs sie da und dort noch be-

rechtigt ist ; wo z, B. die Klassen überfüllt sind, lafst sich das Unterrichts-

ziel schwerer erreichen. Aber jedenfalls erfreuen sich unsere huma-
nistischen (Jymnasien, die glücklicherweise durchwegs staatlich sind,

eines mächtigen Schutzes gegen diesen Übelslan«! durch eine vor-
zügliche Ministerial Verfügung, die im Jahre 1895 erschienen
ist,') und durch welche dringend aufgefordert wird, in den unteren
Klassen mit aller Strenge beim Vorrücken der Schüler vorzugehen

;

ja, um unlähigen Elementen den Aufenthalt an der Anstalt noch
weiter zu verleiden, darf ihnen eine Schulgeldermäfsigung oder -Frei-

heit nicht gewährt werden.
Wir begegnen in den preufsischen „Lehri)länen" nur einmal der

Mahnung, ungeeignete Schüler rechtzeitig zurückzuhalten; dies geschieht

aber linliglich en pa«sanl. Unter den „Methodischen Bemerkungen"
zum Fach der Mathematik findet sich nämlich der Passus: „Die
strenge Einhaltung der Jahreskurse ist unorläfsliche Forderun?. Da
auf dem mathematischen Gebiete schwerer als auf einem anderen (I)

Lücken im elementaren Wissen und Können sich durch Privatfleifs

ersetzen lassen, und da die Schwierigkeit, welche dieser Unterricht

in den oberen Klassen zuweilen macht, erfahrungsgemäfs fast aus-

nahmslos auf Lücken in den Grundlagen beruht, so wird gewissenhafte

Strenge in der Versetzung zu einer um so dringenderen Pfiicht gegen

die Schüler." Diese Bestimmung ist entschieden ungenügend ; sie

bedarf einer Erweiterung auf alle Fächer, und aufscrdem ist noch
ausdrücklich möglichst baldige und rflcksichtsloso Entfernung
schwacher Schüler zu fordern. Es ist uns nicht bekannt, dafs irgend

ein Spezialerlafs in dieser Richtung ergangen wäre: die Kollegen in

Braunschweig bedauerten, dafs eine solche Vorschrift, wie wir sie in

Bayern haben, in Preufsen nicht bestehe. Das humanistische Gym-
nasium bedarf aber q'uwv solchen strengen Vorschrift vielleicht mehr
als eine andere Schulgattung, wenn es nicht unheilbaren Schaden er-

leiden soll. Demi es handelt sich bei seinem Bildungszweck um geistige

Gütei' x«^' f'^oxV'" solche lassen sich — nur in diesem Zusammen-
hang las.sen wir den Satz gellen — nicht aufzwingen.

III. Ein dritter Punkt, der vielleicht von geringerer Bedeutung

*) Abgedruckt im .lalirj,'. 1895, S. Gr>0—(552 dieser ., Blätter*', eowie bei

Füger, die Scliulord minoren für die K. IJayer. hum. Gymnasien, Frogymna.«iien

und Lateinschulen, und die I' r ii ( ii n g s o r d n u n g. Xr. 147 der bei 8tahel (NVürz-

hurg) erscheinenden Sannnluiig deutscher Reiehsgeset^e und bayerischer Gesetze.
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ist und in dem jedenfalls eine Änderung schwerer möglich ist, als in

den beiden vorgenannten, soll trotzdem bei diesem Aniais ebenfalls

hervorgehoben werden. In Preu&en besteht das so^^en. Fachlehrer-
System, in Bayern und Württemberg das Klafslehrersystem.
Füt die unleren Klassen ist das letztere enlschieden vorzuziehen.

Dies sprechen allerdings nnch dio itrcnfvischoii Lehrjtläne aus; aber

es geschieht dies nur nebenbei und diuchaus nicht entscliieden genug,

nän»lich an der Stelle, an welcher von der Bemessungder Haus-
arbeit die Hede ist, hei&t es: „Ein wirksames Mittel zur Ver-

minderung der Hausarbett ist die methodische innere Verknüpfung
verwandter Lehrfächer unter einander und die entsprechende Grup-
pierung des LohrslolTs. Diese sind aber nur m erreichen, wenn
wenigstens auf den unleren und mittleren Stufen die s[)raclilicii-

geschichtlichen Fächer einerseits und die nialhemalisch-nalurwissen-

schaftlichen andererseits in jeder Klasse thunlichst in eine Hand
gelegt werden." Auch der allgemeine Lehrplan" der Gymnasien
trägt diesem Gesichtspunkt Rechnung: bei der Üezid'erung der deutschen

imd lateinischen Stunden für VI, V und IV sind jene durch ein Klarnmer-

zeichen verbunilen. Dit.' Klammer soille, der erstgenannten Weisung
entsprechend, mindestens in III B und III A auch noch stellen und

sich da mit auf Griechisch erstrecken. Immerhin konstatieren wir

gerne, dafs wenigstens in der Theorie in den unteren und minieren

Klassen das Klafslehrersystem als das wünschenswertere bezeichnet

wird. Allein die Ausfilhrun/ läfsl viel zu wünschen übrig, und das

liegt daran, dals die Lehramtsprüfung wesentlich auf dem Fachlehrer-

system begründet ist. Diese müfste also geändert werden. Ich habe
in der Vcrgleichung der bayerischen, preu&ischen und wurttembergischen
Prüfungsordnung („Blatter" 1899, S. 1 ff., S. 34) bereits davon ge-

sprochen. Das Klafslf'hiersyslem ist namentlich in den unteren Klassen

nicht nur aus didaktischen und jKidagogischen Gründen wertvoll,

sondern auch aus dem praktischen Grund, weil der betreflende Lehrer

die Qualität der Schuler besser übersieht, was bei der Frage des Vor-

rückens von Belang ist; gegenwärtig wird es dem Fachlehrer schwer
ankommen, besonders in unteren Klassen, am Schlüsse des Schul«

jahres ein Verdikt auszusprechen; er kennt ja die betreffenden Schüler

meistens zu kurze Zeit.

Sollte also in dieser Beziehung eine Änderung möglich sein, sei

es durch administrative Anordnung, sei es durch Modifikation der

Prüfungsordnung, die wir in diesem Punkte nicht für musterhaft halten,

wenigstens im Hinblick auf das hiferesse der Schüler— für die Lehrer
ist sie ja angenehmer — . so wäre dadurch ein weiteres Mittel, ge-

deihlichen Unterricht zu erzielen, an die Hand gegeben. Dies bezieht

sich übrigens auf alle höheren Schulen. Es wäre wohl Sache der

Provinzialanfsicht, auf jeden Fall, nach Maisgabe der derzeitigen Ver-
hältnisse, diesem Punkte das entschiedenste Augenmerk zuzuwenden
und darauf zu dringen, dafs wenigstens in den drei bis fünf unleren

Klassen <lie wichfii,'sten Ge^'ensfAnde (Deulsch, Latein, Griechisch,

Geschichte) ia einer Hand vereinigt sind.
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Das humanistische Gymnasium kämpft gegenwürlig einen schweren
Kampf. Es würe wunderbar, wenn es nicht selbst einige Schuld daran

hätte, daCs man ihm so sehr zusetzt. Ein Verzagen darf nicht Tor-

kommen. Das humanistische Gymnasium wird nicht unterliegen

:

dafür bürgt seine vorzügliche sprachlich-logische und kuUurhistorisch-

elliischf^ nriiridlage. Aber einerseits dürfen wir wohl den Anspruch
erheben, dafs uns die Schulbehürde jene ^'csunden Grundsätze ge-

stattet, nach denen ein gedeihliches Wirken möglich ist, andererseits

müssen wir selbst an der Veryollkommnimg arbeiten und den Forder-

ungen der Zeit, soweit sie berechtigt sind, — und viele Forderungen
sind berechtigt, — rechtzeitig Recluiung tragen. Durch solidarisches

Zusammenwirken und stete • VV'achsanikeit wird sich dies erreichen

lassen. Ich habe die Feder ergriüen, um mein SciierÜein nach bestem
Wissen und Gewissen hiezu beizutragen.

München. Dr. Gebhard.

Zn Xenophons Memorabilleii I, 2, 58.

Es gibt Wühl kaum eine zweite Schrift aus dem ganzen klassischen

Altertum, welche die vielfach yerbreitete Ansicht, dafs in der klassi-

schen Philologie nichts mehr zu machen sei, so glänzend widerlegl, als

die Memorabilien des Xenophon. Und wenn man sieht, wie bei den
heutigen Philosophen und Philologen sich ailmrdilifh die Erkenntnis

Bahn bricht, dafs wir zur Rekonstruktion des Bildes von Sokrates,

des von allen Zuthaten Piatons freien Urbildes des großen WeiscHi

gerade in dieser Schrift das wichtigste Dokument besitzen, so kann man
die stiefmütterliche I3ehandlung des kleinen Werkchens von seilen unserer

Wissenschaft nur aufs tiefsfi^ It lauern, zumal, w-enn man wahrnimmt,
welch bi iÜiD Raum vielfach jetzt die Nichtigkeiten für sich beansju-nchen

und einnehmen. Von der Rückständigkeit der Exegese dieser Schrift,

sofern man die richtigen von iler Schrift selbst gebotenen Ansprüche

an sie stellt, von der bodenlosen Nichtigkeit der gebräuchlichen Schul'

kommentare überzeugt man sich ganz besonders dann, wenn man den
jungen L> utcn auf der Universität diese Hilfsmittel in die Hand gibt

und liiil ili!i''n \v!rkli(lie mid keine Scheinexegese treibt. Eine solche

Ilill'lü.-rigkcil Inn d i- iiilcrprelalion ist mir noch bei keinem Autor jemals

auch nur in aiinüliernder Weise vorgekommen.
Das hängt natürlich auch teilweise mit dem Gegenstande zu-

sammen, weil viele der jungen Leute in iler gi iechischen, resp. der

Sokratischen Philosophie vollständig homines rüdes sind. Gibt man
diesen aber Joel oder gar Krohn — was ein arger .MifsgritT wäre —
in die Iland. dann sind sie rettungslos verloren, weil die unerlafslich

nötigen Kenntnisse und die Macht der Kritik und des Einspruches

gegen die hier vorgetragenen Ansichten bei ihnen noch nicht vor-

handen oder doch nur ganz schwach entwickelt sind. Das hat nun
auf der anderen Seite wieder das Gute, dafs der mit den strengsten

Mitteln der Kritik und Exegese zu erschliefseude Text allbeherrschend

Im Vordergrund bleibt.
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Diese beklagenswerte Rücksländigkeit der Exegese ist mir nun
recht lebhaft vor die Seele getreten, als ich in dem interessanten Pro-

gramm von Friedr. Beyschlag^) S. 9 folgenden Satz las: „Gerade
diese Art, beim Gitieren rücksi( lilslos wogzuschneiden, was für die

jeweilige Sache nicht oder wenig in Betracht kommt, ist ja eine Be-
sonderheit Xenophons, die ja auch in Memorabilion 1, 2, 58 deutlich

zu Tage tritt, wenn or einfach aus der Mitte des Homercitales sechs

Verse der llias auswirft und den nocli bleibenden Rest von Versen
(B 188-191 und 198—202> als ein Ganzes anfahrt'*

So wfiren wir denn zu der Stelle I, 2, 58 geführt worden, zu
den Versen, welche einmal philologisch -kritisch, sodann aber auch
wegen der aus denselben von Forchhamm or .,Die Athener und
Sokrates'' p. 52 t!'. gezogenen Schlüssen allgemeineres Interesse be-

anspruchen dürften,

I, Die Stelle bei Xenophon lautet

:

'OvTiva jttfr iia(Ji?Sfa xai fSo^ov äv()Qa xt^siif

6ai^iuvC ov at toixe xaxov uig dhidiaatct^aif

ov <tv 6ijfiov r' äviga Uoi ßoomnd i^vgot^
TOV <A(fJ/T7(>(^) i/.daaUKev o^oxXrfiatsxk re iivbtg,

Snttinvf\ ('.lotfiag »jöö xai aXlwv itvl^ov axove.

di GH) ifb{)iiQot f-tfft' <fv dnr6).Fjiiog xai ura/.xig^

orrf noi' tv Tto/.hiun evaQil^uio< orr' f-r/ ßov/Si.

Ich setze nun gleich die Verse hieher, wie sie nach der Kon-
stitution Aristarchs gelesen werden sollten:

ovTiva ftev ßaaikila xai e^oxov avöqa xix^b]j

,,Saif^idvt\ ov 0ie ioute *ax6v ojc deidiaataihu., 190
a'AA' avTog ze xdihpso xai aXkovg idQve laovg,

ov yaQ /TM üdtfa oi<j9^ o/oc vooc 'Ai Qetcovog'

— vf V //n- nsiQäiat,, rdxa (V rfj'f iui viac 'AyatojV.

— ßov/S^ 6^ ov ndvie^ dxovaußtv oiov hiittv.

— ^^|^ u x^'/.uicd^ievoi xaxov viaq*J%aiWf, 195

— Tiiu) S* in Jios «fr«, gitXet Si i fiTiiiera Zft;^."

or //f'i' TTdK ndvTsg ßaml^vGofiFv fv'JnS' \ixaioi, 203
ovx dyaifuv noXvxoiQavhj' sig xoi^avog fcOTw,

ftV ßa<si?,€vg, (() edooxe Kqovov ndtg dYxvlofitjrea) 205
tiv <j' av Stlfiov uv6^a löoi ßoouivrd t' iifevQoi^

tov «ÄrtjTrr^^ iXdtfttOitev ojnox/.rlaaaxi re fivi^t^*

„6aift6vi\ avQifiaq ^<ro xai d'D.üiv nv&ov dxove, 200
oV <fio ^k^xBqoi Bhfiy cv ^ aTiTolsfXi^ xai dva?jctg,

ovze noT* iv nokipuf iva^/uos ovt* ivl ßovkj,''

*) Dio Anklage des Sukrjites. Kritische üntersachuiiKcn von Friedr. bey-
• chlag, IVogr. des k. hnmanist. Gymnasiums Neustadt ^ItL 1899/190(X
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Wir kennen diese fJestaltung des Textes von Aristarch du:

Aristonicus, den im einzelnen anzuführen ich unterlasse. Gen,.

Aristarch strich die Verse 193 — 197 und versetzte 203—iÜ5 nach

Da wtir nun angeblich der grö(ste Fund gemacht, der jemals dtr

Aristarchischen Textkritik aus der klassischen Zeit zu_ gute konun«

konnte. Zuerst hat meines Wissens Heyne auf die Ähnllcbkett der

Citate bei Xenophon hingewiesen, indem er zu den Iransponierttt

Versen 208—2ü5 bemerkte: .,Al apud Xenophonteni I. r. nniissi

V. 193—197. Quao saltem docent, loeum olini a rhap.sodis varie fui--

constitutum" und zu diesen Versen selbst „Habent utique interpolatioii--

notam etiam in hoc, quod piurium interpolatomm operam senteoiüs

singulis abruptis produnt''. So kann eben nur Heyne schreiben c
^

urteilen. Aber ganz unbegreiflich ist mir, wie Lud wich. .1'

Homorvulgata als voralexandrinisch erwiesen" p. 74 schreiben lont

..Die Iiier (bei Xenoph.i Ichlenden Verse i l9:2— 197' sind genau ilieseil

die Arislarcli mit dem Obeios versah, und das Citat liefert somit

nieht zu unterschätzenden Beleg für die auch sonst sicher tieseugit

Thatsache« dafs die Aristarchischen Athetesen sich keineswegs bk^

auf innere, sondern auch auf äußere, d. i. urkundh'ehe Gründe >tötzte^

(s. Arist. Hom. Te.vtkr. II. 136 ft)." Unbegreiflich, dafs dem fV-

itxo(^-it<7niioc so etwas passieren konnte; denn a) den V. I9f i'-

Aristarch überhaupt jücht gestrichen; das überliefert uns Aristor.:.
-

to dviiat/fut^ uri {\to rovrov iSei rffcqji/«* roi^ tV'«* .^UQtair/utn'-

T^ii int'xovi (303—205). Also hat Aristarch den Vers geleseo

und Xenophon kann für die Gestaltung des Textes durch ihn oi(^

angeführt werden, b) Aber dieser Vers ist geradezu entscheidmd da/i?

dafs Xenophon aus dem Homertexte überhaupt gar nichts wegges(;lin f!'^

hat. Sokrates hat nur diese und keine ander^^n Verse im Mun<i^

füiirt und katui nur diese im Munde geführt haben: das erkennt lui-

aUS § Ö9 U'.viit J/^ ui'iui t^ijtiat^at lo^ 6 nol^^^i^^; t.Tatioi^ ncutd'^J^

roiv 6i,h6iu^ »ui ittvi^fiti. Wenn Sokrates die Autorität Homers asi^

so mufste er ganz notwendig den Vers weglassen, der ihn ao ^
'

in der llias Torliegende Situation band und für seiD«°

/. \v 0 ' k vo 1 1 s t ä Ii d 1
- u ri v erst fi n d 1 i c h w a r. Als. » niufste er

w.':id:_' t'ine Auswald trri't'U Nur so. wie es Sokrates hier (i'^-

!; f-^'ii >h ii .iie Verse tür s> ine Zwecke verwenden, l'nd so f^'^-''

g.uiz iiULLulicii nun auch die fuliienden Verse, weiche einzig i^';

allein von Agamemnon handeln 193—197 so gut, wie 203—205. 5««

beweisen also für die Texteskonstltutton durch Aristarch ^ar n"-

gar nicli'.s j gen Xenopli "U und seine Willkür in der Belianiü''-

H '-iieriselier Verse. Ymv.i 'Yrd. ai't r aui-h nur zum Teil hat da? Hv.^"

sr!;.>:i angedeutet .. r.'-i— 1-»7 e*si ibi diei potest lapud Xenopli^'n''"-'"

ouu-^os esse, quod scriploris cuusiiio non convetiietiant, ^
attcriptus v. tl>f."

11. Es ist deii.n.i' h l ine l - j- iu -iL-riichlveit der stäriiten -^^

wenn Forchhammer i.e. p. iL auf die weggelassenen Verse
^•^^
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,

lauptgewicht legt, um zu beweisen, die Anklage habe nicht die \'er-

•reitung: anlideniokralisclier Gesinnung betroffen, son(iern die Anf-

orderung zur Einlührung einer oligarchischen Verfassung. Dadurcii

3i er doch viel ein&cher abgeführt, als dies, wenn auch mit bestem
Srfolg, yon Zell er geschieht Gesch. d. Phil. d. Gr. II, 1, p. 310 Anm. 6.

HI. Wir haben die ganze Zeit mit Xenophon operiert und doch
iiLirslen wir nacli der so ziemUch allgemein angenommenen Ansicht

ier Neueren mit Polykrates operieren. Hier in diesem Zusamnien-
lang können und wollen wir diese heikle Frage nicht anschneiden,

nüssen sie aber, doch wegen der Beziehung zu der behandelten Stelle

lier streifen. Da ist nun das eine höchst merkwürdig und auffallend:

STon den o von Xenophon I, 2, 9 ff. angeblioii auf Polykrates zurück-

stehenden behandelten Punkten stinnnt auch nicht ein einziger mit

Polykrates überein. diei. welche uns hier nicht weiter beschäftigen

äolleii, sind vollslaudig Konstruktion der Neueren. Nach unserer Über-

lieferung durften hödistens zwei derselben auf Polykrates zurückgeführt

werden. Dieselben sind zu lesen bei Sauppe, Oratores Attici fr. 10

und 11 p. 2^^ haben aber mit dem, was Xenophon schreibt, absolut

gar nichts oder nur wenig zu Ihun.

a) So ergibt sicli und kann sich aus dem von Xenophon an-

geführten und mit dem Citate aus Homer erläuterten Punkte ^ 58

absolut nichts anderes ergeben, als was Xenophon § 59 selbst aus-

führt tavra &^ avtov e^ij^ettti^ai ag onon^ti^g inaivolii naieat^at
TOVi dfifioiag xai 7r^^•»/f«^. was §00 des näheren dahin aus-
einandergesetzt wird d'/j.(( ^ojx()ff/7;c yf idvaviiit iovvmv (favegoc r^v

xai ärifjiortxog xai y / / f'
)• ,V o

w

tt o$ o)V, d.h. aus dem angeführten

Gitate {jTo}.).dxig avcov /.lynr) ergibt sich durchaus nicht ein l»eleg

für den fjucödtifio^ Sokrates, sondern nur, dafs er, wie dies Xenophon

8 59 selber des weiteren ausführt, auf Zucht und Ordnung gehalten

wissen will — auf die ra^ig, den »offftog,

b) Etwas ganz anderes, total Verschiedenes bringt aber hier

Polykrates vor, etwas, das mit Xenophon sich nicld im geringsten

berührt und nur auf die Rerhnung dieses Sophisten kommt, fr. 2:21

S. . . rtAÄ' t7t€i6i] wdt lov ^u)XQiiir^v n^ög lovg: viüv<; äti löv 'OövCfSta

^avfidCovTa »di toMvnp n^^^v, mg nokvxQair^g tv xor' a^ov
9^ Avcktg iv ngog noXvxgaTijv vtt^q avrov, o /tkp

(Polykrates) «ftwitfrc^, oti ti)v ^ij/nox^atiav ^x loviov xaralvsiv
F n FXfiQB 11 BnatVMV rov 'OSvaata roTc jtih' fiaffüf-vffi Tragaivovvra

/.oyo), Tov: (V iStoicag ivnrovra, o (U (Lysias) ovöhv khyoiv <fQüvii^tiv

Htt)lov uviov rrjc nt^fü)C. Atn unuu ovv xiu uvtog lii^rfiiv. Der Schlufs

ist in der heuligen Gestalt nicht verstandlich. Der Sinn mufs not-

wendig der sein: während Lysias behauptet, Odysseus denke dort

an nichts anderes als an die Herstellung der Ordnung. Deswegen
also — nicht in dem Oedanken der Sif]iinv xaxaXwsig — stimmt ihm
auch Sokrates zu. Also etwa: oiuUv '/Jyuyv (fQovti^Fiv d)lo avinv

Oi> f^]^ ittiewg' ()((( lovio ovv xai (frin^ K^awy li'Jipi (für avri i'Jt uti).

Wie man sich aber aucli den Schluls zurechtlegen mag — für die
41»
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644 A. Roemer, Zu Xenophons Memorabilien I, 2, 58.

von uns hier vertreloiic Sache komiiil iiichls darauf an — . für Xencph""

und seino Darstellung der Punkte or-i lien sich sehr wiclilige Scblü.-^^

1. Wäre liier, wie man allgemein anninmit, Xeiiophon dein I'oh-

krates gelbigt, so hätte er notwendig seine Fassung ganz ander? ge-

stalten müssen: auch er hätte von der Jy/ov »ctrdXvct^ sprt-cben

müssen so gut wie Polykrates, sein »anj/o^ nützt aber diese Vase

gegen das fiiauSyiov des Sokrates aus, das denn doch von einer i'gt'f

xatdlrati: noch ein gut Stück entfernt ist.

2. Drils aber Xenophon die Sache niclit verdreht oder n bschwaciV

ergibt tlie einlache Erwägung, dals er dicseii Punkt im Sinne >>

(Jyioi» xau'dvaic als ersten und wichtigsten voranstellt § 9: iüj^m n^Mc

<tvv6i*TaCy X^Y^ ^ fmgov efi^ rovg Si roiovrovg Xoyovg intaftn

%ovc rt'otc xataffQovfTv / »Js xal^e0Ta0i^g noXiveittc. Dafs al r

dieser Punkt durchaus nicht fiktiv war, ergeben Mem. III, 9, 10 III'

21 Arist. Hhet. 18ÜHi»4 und andere Stellen. Der Sehlufs i?t

zwingend und unabweisbar, dals Xenophon I, 2, 58 dem Polykrast-

nicht folgt.

3. Dafe aber der Sopbist die Homerischen Verse angeführt hatte,

das steht aufser Zweifel. Der oben S. 643 angefülirte Scholiast
Aristides hat sie einfach gestrichen und über dieselben nur referier'

Aber welche Honierisdu^n Verse? Nun bitte ich die oben aus X* i}opbo;i

citierlen Verse (S. G41) nochmals zu lesen! Sie lassen nur die eir-

Thalsache erkennen : Üdysseus iial die Fürsten und hervorrageiidd

Mfinner freundlich, die niederen unfreundlich bebandelt. So hiP>>

verbrannt ist auch dieser tbörichte Sophist nicht gewesen, um
diesen Versen eine «ff^/iov xmdXvmg herauszulesen. Das ist unmögiiek.

spielt sich ja regehnäfsig in der Demokratie bei den Volksversammlun??-

ab. Also damit konnte Polykrates seine Anklage auf t)»/.«oi» x«rtt/t«-

nicht helejien und nicht stützen. Aber sie war belegt und für jedf'

aulser Zweilei gesteilt, wenn zu der harten Behandlung der Leute aus

dem Volke dem Sokrates als Axiom in den Mund geligt war:

elg ßatttXevg^ 4 K^wov ndtg dyHvlQfiifrem.

Diese Verse mufs Polykrates ausgenutzt haben, wenn er nur

einen Funken von Verstand hatte. Seine Darstellung dieses Punkte^

hat also mit der Xenophontischen gar nichts zu thun und konr'^

(irnmach dem Xenophon nicht als Grundlage dienen. Also fällt <lrf

eine, ausdrücklich als Polykratcisch bezeugte Punkt weg.

\\ ir kommen nun zu dem zweiten, ebenfalls ausdrücklidi von

Polykrates bezeugten Punkte, mit dem es, so lange man die Grundsftttt

gesunder und strenger Exegese aufrecht erhält, um kein Haar besser be-

stellt ist. Derselbe steht in der Busirisrede des Isokrates § 5 und lautet

SwxQftravg xaTrjoQfTv hTTfXf^tQritrnc, loffnf-Q f^yxiottiafsai fiovk6uf^•v^
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:at$€v6fiievoVj St» noXv ii/^e^ite twv aXkuv, ^Travrf$ av ofwXofyrasiav.

Venden wir uns von da zu Xenophon I, 2, 12: dXXa ^Mx^difi y\
fj I, n xan'^yoQog^ niu'/.r^ia yproiiHd) Kotriac rr xai W/. x i ,i i u S t^g

O.fTaKt xaxa ri^v /lö/.iv tn 011^011 d^v. Icli bin so ohrlich, zu gestehoii.

afs bei der Durchprüfung dieses sclnvierij.'en Proijlems niicli koine

krguinentatioii so kopt'sclieu gemacht iial, als die bei diesem Punkte,

fo man so vortrefflich auch den Kritias in die Rede des Polykrates

inzuschmuggeln versucht hat. Jede Exegese h<)rt dann für mich auf.

1. Der ausdrückhche und unzweideutige Wortlaut bei Isokrates

chlielst diese Annahme vollständig aus. Der Rhetor hätte, wenn F*oly-

rates wirklich den Kritias in seiner Rode angeführt hfitio. sich die

lelegcuheit nicht entgehen lassen zum Bauen einer schönen gegen-

&tzlichen Periode mit /u^v und ^i» Nun stört ihn die in seinen

Vugen unglaubliche Dummheit des Sophisten, ein so glänzendes Genie
vie Alkibiades gegen Sokrates auszunutzen.

2. Mem. § 0 und § 12 sind doch zweifellos wörtliche Anführungen,
ie haben mich immer deswegen auf das höchste überrascht, weil sie

icli durchaus entfernen von dem populären Jargon, der bekanntlich

mmer mit iia^^iai um sich wirft: § 9 lesen wir cvvoviai und
} 12 o^tür^idy Bezeichnungen ganz im Stile des Sokrates und der
^kratiker, hier im Munde des Anklägers durften sie denn doch aller

Aufmerksamkeit wert sein. Aber Polykrates hatte von Alkibiades den
•ichtigen Sokratischen Ai sdruck nicht gebraucht, sondern ihn /ta^jjrij^

genannt, wogegen Isokrates remonstriert Vorerst möchte ich nicht

in Umänderungen Xenophons glauben.

3. Dafs aber Kritias — und ich setze hinzu auch Alkibiades —
h der wirklichen Anklage eine Rolle spielten, diese feine Beobach-
tung verdanken wir dem Scharfsinn unseres allverehrten Altmeisters,

jnserem Zeller, der darauf Gesch. d. Philos. der Gr. ^ II, 9 p. 210
illerdings in einer Anm. 1 versteckt hingewiesen hat. Zeller hat zuerst

and allein die Stelle Plat. Apologie 33 A «A/' iyoo den rrarro; rnv

Siov di^oaii} r£, t7 nov 11 srrQu'^u, xoiovto^ tfavovfAUi^ xal iöii^ o

%vto$ oltoq^ ovSevi rnonwB '^vY%un}i^w ovdk» na^ to SütoMV, ovte

iXX^ ovt€ Tovttov ovievit ov^ oi iiaßdXXovTeg ifiätpafftv ißovg
uai^iit nc f^f'vai richtig gedeutet dadurcli, dafe er sie in Bezug setzte

mit 3"J C ff. Es ist eine Rekapitulation des Vorausgehenden und zieht

das Fazit ans dcTiiselheii : also bezieht sich dt^aoaia auf das Erlebnis in

der Volksversammlung, aber auf das mit den ifiidxüviu, also auf

Kritias. Der ist uns dadurch vollständig gesichert. Aber man darf

vielleicht noch einen Schritt weiter gehen. Der Kreis ist mit owb
aXh^i ovr8 iovio)\ ftr'hvi als ein weiterer und engerer gezogen und
die pluralische Wendung (er sagt nicht ovtf luvritt ov xil.) läfst die

Annahme von der Ansnnf/ung auch des Alkibiades gegen ihn als

durchaus wahrscheinlich erscheinen.

Merkwürdig ist nun, wie die spätere wohl uitrademokratische

Tradition den Alkibiades follen läfst und nur den Oligarchen Kritias

in Bereitschaft hat Äschines Tim. § 173. Das fond ich auch in einem
interessanten Komikerfragment. Adespota III p. 4SI Ko. fr. 121.
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nai6ev9/iev d' ov x^^^ov ^ifietf TotV v£o9>g,

üi'yxQtvnv. o) rorT. 'Jrriaffiav xra ^oj>f(>«r»^v

ii]c libv yd(j «i/'ft JJtQixkia, K^ivluv dt lov

iibQov fiai>iinlv.

Erlangen. Dr. Adolf Roemer.

Römische Inschriften in Bayern.

Durcli die Liebenswürdigkeit des um die römische Lokalforsdiung

hochverdienten Kreisrichlers a. D. Herrn Conrady in Miltenberg, welcher

dem Unterfertigten genaue Abschriften übersandle, ersclieinen in den

bayr. Gymnasialblättern die noch nicht edierten Stockstadter Steine

zum ersienmale. Sedis ebenda gefundene Inschriften hat Geheimer
Rat Herr Prof. Dr. Zangemeister in No. 12 des Korrespondenzblattes

der Westdeutschen Zeitschrift vom Jahre 1808 veröffentlicht. Die

anderen, im Vorjahre erhobenen Steine, deren Text vollständig oder

doch nur unbedeutend verletzt ist, folgen hier nach den Mitteilungen

Conradys, beigefügt ist die Auflösung des gleichen Herrn.

Ko. I.

NYMFAE APOL
LINARES RENo

VATAE MERTTo

QVE ARIS DEDI

CANDAE QVOD_
VTRVMQVE A SE

FACfVÄI GAVUfiT
PRO SE ET S\1S

L-MEMMiVS IV

YEN IS B COS PV
DENTE ET PGLLIONE

COS

Nymphae Apol-
linares reno-

vatae merito-

que ans dedi-

candae, quod

utrumque a se

factum gaudet

pro se et suis

L- Memniius Ju-

venis, beneficiarius consulis Pu-
dente et PoIIione

consulibus.

(166 n. Chr.) Ära von grauem, unten rot durchschossenen Sandstein,

104 cm hoch, 29—35 cm dick. Buchslabenhöhe 4 cm, die drei letzten

Zeilen niedriger. Im O der ersten Zeile ein L.

No. 2.

1 0 M
1VN ^ REG •

ET r GEN V L
O ife» C V I t G < IVL-

PETVNNATI
YS BF C( >S

V S L L -M _
INP VER-IU-ET QYA COS

Jovi optinio maximo
Junoni reginae

et genio 1-

oci Caius Juhus

Petunnali-
ns, hcncnciarius consulis

I
Votum solvit liben.^ lat tus merito

j

imperatore V(>ro lerlium et Qua-

1 drato consulibus.
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(1G7 n. Chr.) Fast völlig erhaltene Ära von rotem Sandstein, 105 cm
]io( h, 47 cm breit, 35 cm dick; die erste Zeile 7 cm, die letzte 4,

die übrigen 6 cm hoch.

No. 3.

lO-H-IVNo
NI-RE6INÄE-

MERGVRIOET
GENIO-LOGIL-FL
PATERNVS-ß-GOS _
V-S L-L M IMP V£ROm

ET QADRATO COS

Jovi optimo maximo, Juno-
ni reginae,

Mercurio et

Kenio loci Lucius Flavius

Pat&mus, bencßciarius consolis

Votum solvil libens laoliis merito
iinperatoie Vero terlium

et Quadrate consulibus.

(1Ü7 n. Chr.) Vorzüglich erhaltenes Denkmal von rotem Sandstein,

1 ra böch, 46,5 cm breit, 28 cm dick. Die siebente Zeile ist 3 cm boch,

die übrigen 5 cm.
No. 4. MERCV

RIO
T-FL-AVITVS

BF -COS
V-S-L-L-M

Mercu-
rio

Titus Flavius Avitus

beneficiarius consulis

Votum solvit libens laelus merito.

Stattlicher Votivstein von blaurotem Sandstein, 1,40 cm hoch,

59—60 cm breit, u5—36 cm dick. Buchstabenhöhe 6 cm, die letzten

Zeilen 4 cm.

(Jovi optimo maximo) (?) s. n. S.No. 6.

IVNOM
ET-GExMüLO
— IVLPEREGRl
VS-B-F-GOS
RO-SE-ET-SV
IS*V*SL-L*H-M

MERTINO
ET . RVFO
COS . VII • KA
AVGVSTAS

Junoni (reginae)

et genio lo(ci)

— Julius Peregri(n)-

us, beneficiarius consuhs
(p)ro se et su-

is Yotum solvit libens laetus merito

M(a-)

merlino

et Rufe
consulibus Vli ante ka(lendas)

Augustas.

(26. Juli 182 n. Ghr.) Verstümmelte Ära von rotem Sandstein, 105 cm
hoch, die ScbriftO&che 44 cm breit; BuchstabenhOhe 4,5 cm.
Ko.6.

I- 0-
IVNONI • REG • E

LOCM-NOBILIVS-D
VSBFGÜS-MIL-LE

GSTATPRIM
PRO SE ET

v-s.
MAMERTIN

XKALMART

Jovi optimo (maximo)
Junoni reginae e(t genio)

loci Julius Nobilius D . .

. US, beneficiarius consulis miles

le(gionis)

(VllI Au)gustae stationis primae
pro se et (suis omnibus)
Votum solvit (libens laetus merito)

Maniortin(o et Rufn)

consulibusX ante kaiendas Martias.
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(20. Febr. 18S n. Chr.) Der Stein ist in mehrere Stücke zei'schlagen,

fünf davon sind erhalten.

No.7.

(September odor ()ktf>b«M- 181 ii. Chr.)

Andere Iiischrilieiireste, welche gleichfalls in Stoekstadt gefunden
wurden, aber noch keine Lesung ermöglichen, wird Herr Conrady im
grofsen Limesvverkc seinerzeit Teröffentlichen. Zum Schlüsse weise ich

noch auf einen interessanten Vortrag des Herrn Dr. Ed. Anthes hin,

der .die Geschichte des Mainthaies in der Römerzeit " betrifft und
insbesondere von dem Kastell zu Sloi-ksl;idt und den Iiiscluiftsteinon

daselbst liandell. (Gedruckt in dini , Erheiterungen", Beiblatt ;&um

AsciialVeubur-er Intelligen/.- IJlatl Nu. 13—18 1890.)

Zur V u 1 k a n s u r a in U e g e n s b u r
g

*j hat Herr Geheimrat Prof.

Dr. W. Ton Christ seine von der Lesung Walderdorif und Mommsen ab-
weichende Meinung im 52. Band der Verhandlungen des histor. Vereins

von Oberpfalz und Regensburg /.um Ausdruck gebracht und auch in

den Silzungsberichten der philos.-phihjl. und der histor. Klasse der

k. bayer. Akad. d. Wiss. l'JOO Heft 1 darauf hingewiesen.

Christ sieht in den Abkürzungen die technische Sprache der

allen Geodäten oder Feldmesser und schlägt daher vor zu lesen:

aedil(is) territor(io) contr(ario) e(pi)t(ecticali) t(ermino) k(ardinis) r(ecti)

«auf dem freien Platze gegenüber dem Hauptgrenzstein der geraden

(von Ost nach West streichenden) Richtung (des römischen Kastells)".

Die ansprechend»' Erklfu-ung Chrisls sucht Walderdorff an gleicher

Stelle zu Cun-ti ti voti territor(iurn) contr(ariunii et kiastroruni) Riegi-

norum) cnlkraricn ; aber solange nicht unzweifelhaft eine römische

Niederlassung auf der Seite von Stadtamhof nachgewiesen ist, kann
die FYage nicht im Sinne Walderdorffs entschieden werden. Auch
anderes spricht gegen die Annahme eines Kastellnamens auf dem Stein.

Zum Sctdussc seiner Publikation hatte Herr (!raf fluiro von Walderdorff

noch einige unlrctnulliche Worte für den Berichlerslatler. Da sie zur

Sache selbst niclils beitragen, können sie hier übergangen werden.

München. Fink.
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Wasserorgel und Wasseruhr iu der Ätna.

Um die Schallphänomene, welche der Eruption eines Vulkans
vorausgehen und sie bf'^'loiten, zu venlciitlic-hen, f^ibl es kein aniieres

Mittel als den Vergleich, (iewühnlich wird das (J{'rrmsf h mit Donner
oder Gebrüll verglichen, und es ist gar nicht aiiliallund, wenn der

Ätnadichter auch hierin mit Vergii übereinstimmt (Aetn. 278 Aetnaei

montis firemitus, 280 Gaelestis migrasse minas (» tonitrua) ad tartara

roundi, Vei^. Aen. III 674 immugiit Aetna, ibid. 571 tonat Aetna).

Um aber gewisse Nuanr-on des Getöses zu beschreiben, sind andere

Vergleiche ncitig. So sagt Karl Fuchs (Vulkane und Erdbeben S. 82)

bei Schilderung der Eruption des Ätna i. J. 1865: „Jedesmal, wenn
der weisse Dampf mit heftiger Spannung hervorbrach, hörte man
zwichen den dumpfen unterirdischen Detonationen metallische Töne,
vergleichbar dem Schlage des Hammers auf den Ambors." Äliiilidi

gebraucht der Verfasser der Alna, der den Berg nicht blols mit

eigenen Augen gesehen, sondern sicherlich auch das Geräusch des

thüügen Vulkans gehört hat, zwei auflallende Vergleiche (V. ::l\)i — -2\)\)),

welche lebhaft an die ebenso auffallenden Doppelvergleiche bei Vergii

erinnern.^) Da dieselben in der Ätnafrage eine wichtige Rolle spielen,

so erscheint es angezeigt, sie etwas genauer zu betrachten. Ich schicke

den zweiten voraus, der weniger Schwierigkeiten bieteL Er lautet:

GannimM|ue -) irriguo niagnis corfina tlieatris

Iniparibus numerusu niodis canit arte regenlis,

Quae tenuem impellens aniroam subremigat unda.
Sudhaus übersetzt: „Und wie auf il) den greisen Theatern die

Wasserorgel, klangvoll durch die ungleichen Pfeifenmafee, ihr strudeln-

des Lied ertönen iäfst durch die Kunst des Organisten, weiche die dünne
Luft wie durch Uuderbewegung mit Wasser lierauftreibt."

Zunächst hat Sudhaus, wie nach ihm K. Ilildebrandt, der in den
„Beitr&gen zur Erklärung des Gedichtes Ätna** den Gebrauch der
Enallage behandelt hat, übersehen, dafs wir es auch hier mit dieser

„für den Stil des Gedichtes charakteristischen" Figur zu thun haben.

Nicht das Lied (rarmon) ist irriguum, sondern die mit Wasser gefüllte

cortina, und nicht letztere ist nunierosa, sondern carnien. MiL eorlina

ist also weder die ganze Wasserorgel gemeint noch ,,der Untersatz" (die

Basis),' sondern der auf diesem ruhende WasserbehAlter, die arca (vgl.

VitruvX 13, 1 De materia compacta basi, arca in ea ex aere fabricata

conlocatur, ibid. "2 intra arcam, quo loci aqua sustinetur = irrignam).

Cortina (= arca) ist eine Mefaj)her, die sehr passend gewfdilt ist.

Bei Vergii (Aen. III 1)2 sq. lotusque moveri iMons circum et niugire

adytis cortina reelusis, VI 847 neque te Phoebi cortina fefellit, cf. Ov.

') Vgl. E. Weilsenburu, L atersuchungen über deu bats- und i'eriodenbau
in Yergilfl Äneide S. 48.

') Nach .T. Hilberg. Die Opsot/p dor Wortstpllunj^ im Peiibiiiiefer ilr-s Ovi^l

S. IG, wird diu Kunjunktiuu que bei Uvid niemals an eine auf kurze» o endigende
WorÜbrm angeschlossen. So sagt Ov. fast, m 390 Nominaque extremo earm ine
Tiostra «otient. und nicht Carininequo eztremo nomina n. I. (a. a. 0. S. 17). Vgl.
auch Munros Bemerkung zu V. 2%.
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met. XV 635 sq. cortinaque reddidit imo Hanc adyto vocem) bezeichnet
das Wort „den Kessel oder das Becken am Dreifufse, bes. des pylhischen
Orakels zu Delphi, aus desson Tönen man sich Weissagnnpren

holte" (Koch). Diese cortiiia Phoebi ertönte dadurch, dafs der Wind
aus der unterirdischen Höiil(?, über die sie gestellt war, sich erhob
(cf. Wernsdorf PLM II S. 397). Ähnlich war es bei der WasserorgeU
in der arca befand sich nämlich nicht blofs das Wasser sond^ auch
der Windkessel (pingeus nach Vitruv) in Form eines umgestürzten

Trichters, dessen unlerer Teil im Wasser stand. In diesen wurde durch
eine Luftpumpe Luft eingeführt, deren elastischen Abschluls unten

die Wassertlüche bildete. Diese komprimierte Luft brachte, wenn auf
Kfaiviatur gespielt wurde, die Pfeifen zum Tönen. ^) Cortina canit ist

also metonymisch gesagt ; der Ausdruck GarnÜDe canit cortina (Allitera-

tion !) ist nachgebildet Lucr. I 25G Frondiferasque novis avibus canere

undique silvas; die Häufung der Abi. verrät übrigens keine besonders
entwickelte Sprache und Sprachgewandtheit.

Imparibus modis heifst nicht „durch die ungleichen Pfeififenmafse^',

sondern „in verschiedenen Tönen** oder „Weisen**. Vgl. Vitruv X 13,6

e musieis artibus (cf. Aetn. 298 arte) multiplicibus modulorum
varictatibus sonantes cxcitant vocf^s ..so bringen sie mit musikalischer

Kunst in mannigfacher Abwechslung der Weisen (Melodien) die Urgel-

tönc hervor" (W. Schmidt, Heron. Alexandr. opp. quae supers. omnia 1

S. 503). Ähnlich, aber in anderem Sinne, sagt Ovid trist. II 220 Im-
paribus legeres carmina facta modis? Pont IV 16, 36 Glauderet im-
paribus verba Capeila modis (cf. Verg. Aen. VII 701 canoros modos,
Ov. fast, in 390 ad certos verba canenda modo^i.

Nurnerosus erklärt Wernsdorf a, a, O. ,,numcrosis instructa tibiis,

quae impares modos eOlciunt"; aber dieses Wort in dem Sinne von
„zahlreich** zu nehmen, wie GlaudiaQ XVII 318 von dem Organisten,

der die Wasserorgel spielt, sagt : Innumeras voees Intonet erranti digito,

verbietet schon der Zusammenhang; es hat hier die Bedeutung, die

Cic.de er. 48, 185 aii-^Mbt : numerosum est id in omnibus sonis et

vocibus, quod habet quasdam impressiones et quod meteri pos^^lMlu^^

intervallis aequalibus. Der Ätnadichter gebraucht das Wort auch
V. 38, um den Klang des Ambofees, der von den Schlfigen der drei

Kyklopen (cf. Verg. Aen. VIII 425) ertönt, zu bezeichnen. Wenn unser
Dichter schon bei drei Tönen diesen Ausdruck anwendet, so brauchen
wir hier nicht an eine der komplizierteren späteren W^asserorgeln zu

denken, deren IMeifen Claudian a. a. 0. V. 317 mit den zahllosen

Halmen einer ehernen Saat vergleicht, und die, wie TerlulUan de
anima cap. 14 bezeugt, viele Pfeifen reihen hatten, auch nicht an
eine Orgel, wie sie Porphyrius Optatianus in seiner S4. (figurierten)

Idylle beschreibt; diese hat 26 Pfeifen, wfthrend die des Mosaiks in

') VjtI. die Hesclireibiiiiu: «Icr Wiistterorjrol bei VUniV X 13 und in Herons
Pneum. II :!.") S. li)2 nqi\. fSciimidtl: „Da.s Wasser tdrd deshalb in das Gefafs
getli.m, «laiiiit die iil>er^i }iil<sitri' I.nt't in dem Windkessel, ich iiuMni« die aus dem
btielel liineiugeitreisle, das W as^ser zum .Steigen bringt, und tlie Luit selbst

Ettflanimengebalien wird, «nf dafs die Pfeifen immer Luft haben und t5nen kSnnen".
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der röro. Villa zu Nennig aus der Zeit Hadrians 27 aufweist.') Viel

einfache sind die Wasseroi^eln Herons und Vitruvs. Die hsliche

Figur zu der von Heron beschriebenen Offrol zeigt nur 8 Pfeifen,

ebenso sind auf einer Medaille aus Neroiiisclier Zeit nur 8 Pieifen

angegeben (Schmidt a. a. 0. S. XL). Da Herons Mechanik nach der

freilich nicht gerade fiberzmigenden Beweisführung Schmidts erst nach

dem Jahre 55. n. Chr. anzusetzen sein soll, so k(")nnon sich des älteren

Vitrnv Ausdrücke tetrachordos. hexachordos und octachordos kaum
aut 4, (i oder 8 Pfeifenregister beziehen, sondern nur auf 4

bis 8 Pfeifen.»)

Im folgenden Verse kann unter subremigat unda nichts anderes

als das „Luftpumpen" (wir würden sagen Orgeltreten") verstanden

sein. Neben der arca befanden sich nämlich nach Philo, Mech.

Synt. 77, 42 sqq. (ed. R. Schöne), der die Orgel des Ktesibius be- '

schreibt, und nach Heron eine, nach Vitruv, der erwAhnten Idylle

des Oplatian und den Denkmälern zwei Luftpumpen, die durch einen

Hebel (veclis) in Thäligkeit gesetzt wurden. Nach Aflienäus Deip-

nosoph. IV 174'' und Oplatian wurde diese Arbeit durch einen resp.

zwei JüngUnge ausgeführt, dagegen besorgt bei Claudian a. a. 0.

V. 318 sq. der Organist selbst das Pumpgeschfltt („penitusque trabali

Vecte laborantes in carmina concilat undas"). Das nämliche ist an
unserer Stelle der Fall: Der Spielende bewi-gt selbst unten die Pump-
stange wie ein Uuder (subremigat) und führt dadurch denj Windkessel

über dem Wasser (unda) komprimierte Luil zu, „er rudert unten auf

— über dem Wasser".') Impellens aniroam, welches, wie auch Sudhaus
erkannt hat, der Hauptbegriflf ist, kann sowohl das Hineinpressen der

T.nft in den Windkessel be/.eichnon als auch das Einströmenlassen in

die Pfeifen durch das Spiel auf der Klaviatur. Auf letzteres weist

schon der Umstand hin, dafs Vitruv X l:i 3 und 6 inipellere und pro-

pellere von dem Anschlag der Tasten gebraucht, namentlich aber die

Beziehung auf Verg. Aen. X 2S7 sqq.:

Quanun quae fandi doctissima Cymodocea
Pone seqiiens doxtra puppim tenet ipsaque dorso

Eminet ac laeva tacitis subremigat undis.

„Die Nymphe Cymodocea hält mit der Rechten das Hinterdeck,

mit der Linken rudert sie unten auf dem Wasser.*' Die nämliche

Situation haben wir hier beim Organisten: Mit der Rechten spielt er auf

der Klaviatur, mit der Linken rudert er unten auf dem Wasser, d. h.

führt den Pumpkolben hin und her. Daraus geht hervor, dafs die hier

erwähnte Wasserorgel nur einen KolbencyUnder bat, also wohl der

älteren Zeit angehört.^)

M V. Wilirinwsky. Die röni. Villa /u Nt>niiig uml ihr Mosaik, Bonn 1804.

Die Vitruvs Text« liiMgegeln-nt ti Figuron Wweisen nichta, da dieselben

nicht hslich sind. — Hultsch (Meteorol. > t
i

i rell. I 9) nimmt als Lebenszeit Herons
das ^nde des 2. Jalirli. v. Chr. an; M. Cautur (Vorlesungen über Geschichte der

Mathematik I S 314) setzt seine Bliitereit um 100 v. Chr. an.

•) Miinro übersetzt richtig: ..he rowfl below upon tlu' watcr".

*) Die Thataache, dafs Herons Orgel einen KolbencyUnder, die des Vitruv
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Die Wasserorgel ist eine Erfindung des Alexandriners Ktesibius ^)

(cf. Vilruv, IX 9, 4, Plin. N. H. VII 37, 125, Alhenäus a. a. O.). Nur
Terlullian (de aniina 14 und de spect. 10) bezeichnet Archimedes als den

Erfinder derselben. Seit wann sie in Rom bekainit war, ist unsirlior; aber

schon Gic. Tusc. III 18 erwähnt sie mit den Worten „hydrauli liortabere,

nt audiat voces poiius quam Piatonis". Zur Zeit Neros wurde also nicht

etwa, wie noch immer irrtümlich angenommen wird« die Wasserorgel
erst eingeführt, sondern es kamen neue und bis dahin unbekannte Arten
derselben auf (Suet. Nero 41 .,Organa hydraiilica nnvi et i^^noti generis").

Auliallend ist der Gebrauch der Wasserorgel im Theater; wir

haben sonst keine Überlieferung dafür, dafe sie dort gespielt wurde.

Nach Petron. 36, Glaudian. XVII 315 und dem Nenniger Mosaik ge-

brauchte man diesell>e im Amphitheater bei Gelegenheit der Gladiatoren-

Ijämpfe und Tierhelzen. Auch w-issen wir nicht, in welcher W'eise sie

im Theater verwendet wurde. Wilmowsky (a. ;i. S. 11) glauhf. sie

diente dazu, ,,iiin die Chöre bei den scenischen Spielen zu bei^h ilcn*'

;

das nämliche vermutet Wernsdorf u. a. 0. S. 400), der aucii meint,

dafe die Vorträge der Schauspieler von ihr begleitet wurden („ad

ehoreas et voces histrionum moderandas*'). Es scheint indes, dafs der
Hydraulus nur in der ersten Zeit seines Gcbnmchs in Rom im Theater
auf;,'estellt wurde; als es ein Amphitheater gab, sah man richtig ein,

dafs er dort viel mehr am Platze sei. und transferierte ihn dorthin.

Wäre er au^h in späterer Zeit noch im Tlieater benutzt worden, so

wOrde uns wohl e^ne Nachricht lüerüber erhalten sein. Unmöglich
ist nicht, dafs der Dichter mit ,,magnis theatris'' das Doppeltheater

des Scribonius Curio meinte, von welchem Plin. N. H. 30, 117 sagt:

Thoatra inxta duo fecit amplissinia, in quibus ntristjue antemeridiano

luduruni speclaculo edito inter sese aversis, ne iiivicem obstreperent

scenae, repente circumactis, ut contra slarent, postremo iam die dis-

cedentibus comibus inter se coeuntibus fociebat ampbitheatrum
glad iatorumque proelia edebat. Dieses Theater konnte also

thatsächlich in ein Amphitheater verwandelt werden, ohne dafs es

bereits diesen Namen t'iilirte, imd es wurden dann in demselben
Gladiatüicnkänipfe autgelührl. Mau kiuitift' unsere Stelle wohl auch

auf das Oiuif)ov xvvi^ytaxüv'^) bezieiieu , welches Cäsar nach
Dio XLIII 22, 3 (ed. Melber) zur Veranstaltung von Tierhetzen (vena-

tiones) und Gladiatorenkämpfon aus Anlafs der Einweihung des von

ihm erbauten Forums und des Tempels der Venus Genetrix ^) i. J. 4G

aber bereits zwei hat, ist uicht geeignet, Schmidts Ansicht von llerons Lebens-
zeit zu stützen.

V) Actii. !^2^ ist di>' ('t('>*ibica Tnai-Iiiti:i (FctuTNinitz.-), dio Vitrnv X 12 bo-

schreibt, erwähnt. Der Dicliter gebraucht hiefür den Xamen sipho (attfuiy, cf.

Schmiilt a. a. 0. 8. 131).
") „uiarMiis tlicatris" Syiiokdochi-' = (in) mapno thcatro

") Im Tempel der Venus Genetrix stellte Ciisar später die Medea des
Timomachos auf, die. wie unser Dichter en^hlt, von vielen Kunstenthtitnasten trotz

(lt*r wi'itt'ii unil Lrt'nilirlii tn'ii Rt'i>*t' in Ivyzikus aufgesucht und bowKn ]. 1 1 w u iltv

Ks ist uicht auägi'schloä.st*n, dais Cäsar gerade durch die bekannte Stelle m unserem
Gediolite (V. 5%) zum Ankauf veranlafst wurde (cf. Plin. N. H. 35, 2ß und 186).
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aufführen liefs, und das bereits Amphitheater zubenannt worden sein

soll (,»S »tu dfi^t&ioTQW i* toS n-t()ii naviaxo^tv i'dQag ävev a»ip>ilg

i%nv n(fot!((f^f^^% Hfttte der Dichter das erste steinerne Amphitheater
des Statilius Tanms oder das Amphitheatrum Flavianum gemeint,

so wäre kein Grund gewesen, das Wort amphitheatrum zu vermeiden.

Martial gebraucht das^^elbe I 7 und II 5 : XI 09. 1 und XIV 137. 1

sogar amphitheatralis, ebenso Glaudian XVII 293. Der Ausdruck uiagnis

theetris ist wörtlich aus der nämlichen Versstelle von Lucrez (IV 74 und
VI 109 „magnis intenta theatris") entlehnt. Unser Dichter kann daher
unmöglich mit demselben etwas dem Lukretianiscben Begriffe Wider-
streitendes bezeichnen.

Der Vergleich ist von dem Vei fasser des Gedichtes, der sich mit
dem Mechanismus der Wasserorgel vollständig vertraut zeigt, während
sonst die Alten großenteils eine auffallende Unkenntnis des Organismus
des Hydraulus verraten (cf. Ph. Buttmann, Beiträge zur Erläuterung

der Wasserorprel und der F(Mier?prilze des Hero und Vitruv. Abb. d.

K. Akad. d. W, in Berün 1815 b. 132, und Otto Wangemann, Geschichte

der Orgel und Orgelbau kunst S. 18) sehr passend gewählt. Das Getöse

des ausbrechenden Ätna erfolgt durch die Zusammenwirkung des

Wassers und des Spiritus (cf. Aetn. 292 Praecipiti dolata noto premit
unda, eine Stelle, die Lucr. VI 694 -099 zum Vorbilde hat und
zugleich ein signifikantes Beispiel für die prägnante Kürze der Ätna
ist ) ; ebenso wird der Orgelton durch die vom VV^asser zusammen-
geprefsle Luft hervorgerufen. Das laute, verschiedenartige Getöse des

Vulkans ist mit dem weithin hörbaren, tonreichen Klang des Hydraulus
verglichen (cf. Optatian a. a. 0. V. 51 .laroque metro et rhythmis prae-
stingere, (jiiicquid ubique est").

Der andere Vergleich ist noch mehr umstritten, da hier auch die

Lesarten der IIss. auseinandergehen. C bietet:

Nam veluti sonat ora duc (die Übrigen ora od. ore diu) Tritone

cancro (die übr. canoro),

Pellit opes (opus H) colicctus aquae victusque movere
Spiritus et longas emugit bucina voces.

Sudhaus liest ora diu. canoro und opus und übersetzt: »Denn
wie die Küste lange von der dröhnenden Tritonmuschel ertönt —
ein gewisses Wasserquantum veranla&t mit seinem Druck den Vorgang
und weiterhin die Luft, die wieder die Bewegung (auf andere Schichten)

fortzupflanzen bestimmt wird —, SO stofet denn die Bucina lang-

gezc^ene dumpfe Töne aus."

Was soll man sich darunter vorstellen V Etwa den „mythologischen"

auf dem Meere mit seiner Muschel blasenden Triton, die von den
Dichtem sowohl mit concha (Verg. Äen. VI 171, X 209, Ov. met. 1 333,
Lucan IX 349, Apul. met. IV 31) als auch mit bucina (Ov. met. I 335 und
337) bezeichnet wird? (Cf. Sudhaus S. 147.)

Aber dagegen spricht doch der Ausdruck collectus aquae, der

auf ein hydraulisches Organon hinweist. Seit Wernsdorf (PLM IV
S. 9 sqq.) ist man nun rasch bei der Hand, als ein solches den Silber-

triton zu bezeichnen, der nach Suet. Claud. 21 bei einer Naumachie
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aus dem lacus Fucinus mittels einer Maschine (per niacliiiiam) empor-
tavchte tind mit sdner Bocina das Signal zum Kample gegeben haben
soll. Zu diesem Behufe ändert man duc (C) in duci. Wie paM aber
hier «collectus aquae"? Wenn nicht etwa, ähnlich wie auf unseren
Bühnen, ein ehrsamer Bncinator seitwärts das Signal blies, während
der Triton, das Horn an den Mund gesetzt, im Wasser stand, so kann
ich mir nur denken, dals die Figur hohl und mit komprimierter Lutl

gefüllt war, die durch Öffnen eines Ventils zum Entweichen und Tönen
gebracht wurde. Schon Heron hatte eingesehen, dafs das Wasser
bei derartigen Automaten übi rH sig war und konstruierte eine

pnen m al i (• h e Orgel, bei der die Anwendung von Wa-?er weirtlel.

(Heron, Pneutn. II 58 S. ii02 Schmidts Es ist also nielir als zweiiel-

hafl, ob jener Triton wie der unseres Gedichtes ein hydraulischer

war. Abgesehen davon ist ora = Secköste nicht zu erweisen, duci

wird durch den Hinweis auf Plin. N. H. VIII S2 nicht gestützt; dä£3

dieser Dat. ganz unpassend eingesetzt ist, zeigt namentlich die Parallele

Verg. georg. II 163 ponto loiige sonat unda refuso. Der AiisdnK k .die

Küste ertönt dem Kaiser vom dröhnenden Triton" erscheint doch im
höchsten Grade holperig. Diejenigen, welche den Vergleich auf jene

Naumachie des Jahres 50 n. Chr. beziehen wollen, müTsten doch kon-
sequenterweise das Gedicht in dieses Jahr oder in die allernächste

Zeit, also vor Senecas Briefe und N. O. verlegen ; denn später wäre
der in dieser Form ganz unbestimmt gehaltene Vergli'irh nicht mehr
verslanden worden. Aber gerade diese wollen dasselbe nach Seneca,

also zum mindesten 15 Jahre später verlegen und in demselben Nach-
ahmungen der N. Q. suchen. Wie hätte sich ferner der Dichter unter

Nero oder einem späteren Kaiser erlauben dürfen, Claudius als dux
x«r' A'"XV' (ohne jeden weiteren Zusatz) zu bezeiclmen? Sicherlich

hätte er damit den Zorn des Herrschers geradezu herausgefordert.

Auch Scaligers Konjektur aura diu vermag nicht zu bel"ried!L'<Mi ; für

diu schlug schon H. A. Koch (.llhein. Mus. Bd. 18 S. 3iH)) piocul vor,

das Bährens in den Text aufnahm. Haupt, der sich in dem Pro-

oemium des Berliner Sommerkatalogs 1854 S. 13 eingehend mit der

Stelle befafste und namentlich diu als vollständig unpassend zurück-

wies, schrieb in seiner Vergilausgabe (Lei}>zig 1873) hora die (die alter

Genitiv — diel, wie Verg. georg. I 208 Libra die sonnncjue pares ubi

fecerit horas). kh halte hora deis für richtig und behaupte, dafs

wir es hier mit einer Wasseruhr zu thun haben. Diese, nach
Vitruv IX 9, 4 und Plin. N. H. VII 185 ebenfalls eine Erfindung des

Ktesibius aus Alexandria. wurde 159 v. Chr. durch Scipio Nasica Gor-

culum nach Horn gebracht und dort öffentlich aufgestellt (Censorinus

23, 7, Plin. N. H. Vll ^15: £iiam nunc tarnen nubilo die incertae fuere

*) Aiii eln"-ti'ri k'iiiiif«' man liiclx-i n .. l» an «lea Triton dt'ukfn, ik-r an einem
Badeofen va/Ä/«'«i"'< )

<ii I. II anLr 'in-u lit war (llornn, Pueura. Ii 85 S. S20 Schm.) und
dessen 'IVninpftr (liiiriii;i) ilm'i'li I>amj)t' ( siiiritiis) znm Tönen >rel>rru'}it wurde,

(bic-he die l'igur a. iu (>. S. 31!).) Iber würde aucli <;ollectU8 :muae passen, da j.i

der BMileofcn unten mit Walser gefüllt ist. .Schon Munro (S. (JO) hat hierauf hin«

gewiesen.
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liorae usque ad proxiniuin luslrum. Tum Scipio Nasica conlei^a

Laenalis primus aqua divisit horas aeque noctium ac dierum idque
horologium sub tecto dicaTit a. u. DXCtT). Dab.wir es hiebet niebt

mit einer einfachen clepsydra zu than haben, sondern mit dem von
Vitruv IX 9, 5, Galenus (cf. Marquardt, Galeni locus, qui est de horo-
logiis veterum cmendatns et explicatus, Gotha 1865), ferner in einem
Fragment bei Pappns (Tiieon. in Plolcrn. niapn. constr. commont. V 261

ed. ßasil. 1538} und in einem Heronisthen Fragment ,,>Tt4»t vd^iuiv

o9^o0>co7r€M0v*^ (Hcron, Pneum. ed. Schm. S. 456) beschriebenen solarium
ex aqua*) (ct. C'w. de n. d. II 34, 87), hat schon Ideler (Lehrbuch der
Chronologie S. 258) daraus geschlossen, dals Censorin den Ausdruck
horarinni ex aqua, Plinius horologium (wie Vitruv) gebrauchte. Die

Beschreibung des Vitruv, Nvolche für unsere Stelle von besonderer
Bedeutung ist, lautet: Prinmmque constituit (sc. Ctesibius) cavum ex
aiu-o perfectam aut ex gemroa terebrata. £a enim nec teranlur per-

cursu aquae nec sordes recipiunt aut obturantur. Naroque aequaliter

per id cavum influens aqua sublevat scnphium invorsum, qnod ab
artificibus phellos sive tyinpanuni ilicitiu". In ([uo conlocata est regula

versatili tympano denticulis aequalibus perfecta. Qui denticuli alius

alium impellentes versationcs modicas faciunt et moliones. Item aliae

regalae aliaque tympana ad eundem roodum dentata una motione
coacta versande faciunt effectus varietatesque motionum, in quibus
moventur sigilla, verlunlur metae, calculi aut ova proiciuntur, bucinae
canunt reliquaquc parerga. In his etiam aut in columna aut para-

statica horae describuntur, quas sigilluni egrediens ab imo virgula

signiflcat in diem totum. Das Wasser fliefet also aus einem Bassin

mit gleichm&Csigem Drucke durch eine genau regulierte ÖfiTbung in

einen Behälter und hebt dort einen Schwimmer (Kork), auf welchem
senkrecht eine ein Männchen tragende Stange (rognia) hr-festigt ist

:

dieses zeigt mit oincni Stäbchen die auf einer Säule odei- emeni Pilaster

von unten nach oben angeschriebenen SLuntlen auf."} limine andere

Stange Iftl^t (jedenfalls durch Öffnen eines Ventils, das die durch das
steigende Wasser komprimierte Luft ausströmen läfst,^ eine Bucina
ertönen, wie sonst ein Sklave die Stunde ausrief (Mart. V'III 67, 1,

Juv. X 215, Sidon. Apoll, ep. II 9. Plin. ep. III 1, 8, Sen. dial. X 1l>, 6)

oder ein Buciuator ausposaunte (Petron i(3). Auch den Göttern

*) Auch Caes. B. G. V 18, 4 meint mit „certis ex itqna mensaris" sicher

diese Wasseruhr, niciit Mo einfHche clepsydra, wie die Erklärer vielfach angeben.

') Siclip .4.bl*ililnn'4- in Marinis V'ifniv n. 123.

*) Gut erklärt den Mfuhuiiisraus Wiliuuwäky (a. a. ü. ä. 11 Anm. lU) durch
den Hinweis anf die Katalonisehen Sehmiede- und Hammerwerke. „Diese haben noch
iiiiiner ki'inc HIasliiiI;,'»', sondiMu 1 i ilifiifii sirli <tntt i\t'r^*A\>vu /.wv'i '^nA'si'v Küsten,

in welche mau Wiutser eiitbtrutnen iiiUt. Die Kääteu sind luftdicht, uod das Walser
fallt durch eine KÖhre von oben hinein. Je mehr dieses Wasser nun im Kasten
stei^jt. desto inrlir wird di.» darin licHndliclie Luft zu9aininfii^<-]>rfr-^t SuhaM d>>r

Druck den gehörigen Grad erriMt-lit hat, örtnet man eine in iler llüiie des Kuhtt-n»

angebrachte zweite Rohre, welche in den Feuerherd des Eisenhammers mündet. Die
auf diese Weise tVei \vt i d> ride, durch das Wasser geprefste Luft entweicht nun
mit Gewalt durch die liuhre."
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worden die Stunden gemeldet*) Mit der Bucina wurde sowolü im
burgerliehen Leben (Sen. Thyest. 799, Sen. contr. VII praef. 1) sAs auch
im Kriege (LocaD. II 689, Sil. VII 134, Uv. V 35, XXVI 15, Prop. V 4. 63)
die Stunde verkündet. Dafs Wasseruhren die Stunde durch einen

dumpfen ."^chall «ignaiisierten . ist auch Lukinn. Hipp. 8 an^'egebeii

:

„ui^tv 6t ditiu>; dt^MChiz, i l^v fitr vdaio>: xai fi r x i^f^it i

tifV Si Si' pJav, Unter {ivxi^iia ist der rauhe, liefe Ton der Trompete
m verstehen.*) Cf. Aetn. 295, Lucr. IV 543, Verg. Aen. VIT 520, VIII 526,
XI 47.J Ebenso schildert Antiphilus (Anth. Pal. epigr. VII n. ßil,

H. Stadt niüller II S. 348) eine Wasseruhr mit Blaswerk, die der
Mechaniker Athenäus^j aufgestellt liat

.

E(C oj(JO/.6yi(>r.

^T^na drü)dtxtt/ioi(jnv d<^tyyto-: i\i/.iüio,

$VT av ^hßojuivoto noti tfrfvov vSttrof di]Q

(cr'/.ov (inoarfi'/.ri nvFVfia 6to)).vyio\\

^t^xtv 'A'h'rato:: dt'fftci) ^va^fi
fri^ xijv

(f
ifovfofu; i]thoc rh(ft"/.<nc.

Hier i.st /.uf,'leich bestimmt und klar bezcu^rt, dafs der Ton durch
einen hydraulischen Mechanismus hervorgerufen wurde, wie in unserer

Ätnastelle angegeben ist. Dafs derselbe weithin hörbar war, zeigt der
Ausdruck itwkvYtov (Aetn. longa s Toces). Man sieht nunmehr, wie
zutreffend der dumpfe und doch so kräftige Schall bei der Älnaeruption
mit dem Klange der rhrlronipete verglichen ist. Wie diese durch
Lull, die vom Was.ser komprimiert ist, ertönt, so erdröhnt nach der

Ansicht des Dichters auch der Ätna.^) Dafs die Bucina an einer Wasser-
uhr sehr passend dem Wassergotte Triton in den Mund gegeben wurde,

ist von selbst klar. Vgl. flbrigens Heron, Pneum. II 35, S. 320 ^^in*-

</dXn(yy(r'.

So hat der Ätnadichter drei Erlindungen des Ktesibius, Wasser-
oi^el, Feuerspritze und Wasseruhr, zum Vergleiclie herangezogen, ein

Beweis, dafs derselbe derartigen mathematisch-physikalischen Gegen-
ständen ein ebenso reges Interesse entgegenbrachte wie naturwissen'
schaniichen Untersuchungen.

Notiz. In iiR'irii' I- f/te Publikation in tliesen ..Hlättorn'* IJ«! WXV ^ Jdft ff.

(„Neue« handschriltl. Material zur Ätna") haben sich leider ein paar l>rucklehler
eiogeschlichen, die ich hier berichtigen möchte. S. 272 Zeile 21 o. ist su lesen

«(»niL'ctnra
|

rutnas; Z. 83 incendA und discrimine (st. deserimine) ; Z. 36 mocurrat
(sL suLcurat ).

München. Dr. L. Alzinger.

•) Mar-inar.lt. Das l'riv:itl*«bcn d. KSmer S. 766.
') Marquardt a. a. O. JS. 249.

*) Nach Hnitsch (Pauly-Wimowa II 2034) lebte er im 2. Jabrh. Chr.

*J l)er i'hil«>.st>ph ;>fnt?ca liatto i)ereits viel aufgeklärtere Ansichten über
die vulkanische Thätigkeit. Vgl. Nehring, Die geolog. Anschauungen des Philos
Seneca I S. 80, und U. UUdebrandt, VorgUs Culex S. 30.
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Zur Textkritik des ^scliiehtswerkes des Qeorgios AkropoUtes.

Die folgende Abhandlung ist aus dem Redärfntsse entstanden,

die texlkritische Bcluindluii*? einer gröfseren Anzahl von Stellen in

dem Gescliiclilswerke des Georgios Akropoliles dem Urteile der Fach-
geiiossen zu unlerbreiten, ehe der Text in einer neuen kritischen An-;-

gabe feslj^ck'gl wird. Eine Übereilung oder ein Mangel an Vorsichl

in der Text^jestaltung straft sich bei einem byzantinischen Autor
schwerer und ist von gröfserer Bedeutung als bei einem Autor der
sog. klassischen 2«eiten. Denn während bei letzterem eino oditio princeps

mit kritischem Apparate der Ausgangspunkt einer eingehenden Textkritik

zu werden pflegt, an welcher eine ganze Schar von Mitarbeitern sich

beteiligt, so dais eine oft rasche Folge von neuen Ausgaben das Werk
in stets besserer Gestalt vorlegen und zugleich Rechenschaft über die

inzwischen geleistete Arbeit geben, wird bei einem byzantinischen

Schriftsteller, zumal wenn er sich der Kunstsprai lie bedient, ebenso
oft das Erscheinen einer kritischen Ausgabe der Abschlufs der diesem

Autor gewidmeten textkritischen Thätigkeit werdeti. Die Gründe für

diese Erscheinung liegen zum Teil in der geringeren Beachtung, die

byzantinischen Schriftwerken überhaupt entgegengebracht wird, zum
Teil aber in der besonderen Art der sprachlichen Form. Denn da
die Historiker nach der allgemeinen Annahme fast ausschlielklich die

Kunstsprache anwenden, so erscheint es vielen, die sonst eifrig dem
Wachstum der griechischen Sprache von der Knine bis auf den heutigen

Tag nachgeilen, nicht der Mühe wert, sich mit diesen Frodukten einer

8chuhnft&ig angeeigneten und geübten Gelehrsamkeit näher zu be-

schäftigen. Es soll hier auch nicht etwa der Versuch gemacht werden,
diese Meinung als Vorurteil zu l)ekrimpfen: denn sie trifft auch nach
unserer tT)orzeugung in der Hauptsache das Richtige. Aber darin

wird sehr oft gefehlt. daf< :<u rasch das Urteil abgegeben und ohne

gründliches Studium der Sprache ein Schriftwerk entweder der Kunst-

sprache oder der Vulgärspracbe zugewiesen wird. Und doch gibt es

in der byzantinischen Literatur unter den scheinbar der Kunstsprache

sich bedienenden Autoren kaum einen einzigen, dessen Redeweise nicht

durch die lebendige Sprache seiner Zeit in irt,'end einer Weise be-

einllufst worden wäre. Diesen Einflul's wahrzunehmen und im einzelnen

nachzuweisen gelingt allerdings erst bei ganz eingehender Prüfung, und
so grols auch der Gewinn ist, der hier för die Geschichte der lebenden

Sprache geschöpft werden kann, so stellen sich einem solchen Unter-

nehmen doch ganz besondere Schwierigkeiten entgegen. Denn es ist

wohl leicht, im Mittelalter der griechischen Sprache oder in der Jugend-

zeit fies Nen;jriechischen festzustellen, was neu ins Leben tritt und
seine Kiail und Wirkung zeigt, aber, was sprachgeschichtlich ebenso
wichtig, es ist sehr schwer, für ein altes Wort, eine ulte Form oder
eine alte syntaktische Wendung den beglaubigten Toten.schein bei-

zubringen. Jedenfalls sollte man in einem mittelalterlichen griechischen

Werke von vornherein nichts für totes Sprachgut halten, ehe man
nicht nach häutigem Verkehr mit dem gleichen Schriftsteller und nacli

BUttar f. d. QymnMtriiftlndw. XiXn. itiug. 42
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eindringender Untersuchung die Erstarrung zweifellos nachweisen kann.
Sichere Thatsachen aber gibt es liier nur wenige, da noch wenig Einzel-

unlersuchungen angestellt worden sind. Die Antwort z. B. auf die

Frage, welcher Sprache sich der Ilohenslaufe Friedrich II im täglichen

Verkehr bediente, wird mit hinlänglicher Sicherheit von den Kennern
mittelalterlicher abendländischer Sprache und Geschichte gegeben : stellt

man aber die Frage, in was für einem Griechisch man sich zur Zeit

Michaels VIII Palaiologos am byzantinischen Hofe unterhielt, so ist

es bis jetzt uimiöglich, darauf eine bestimmte Anwort zu erhalten.

Die Gebildeten zogen doch alle ihre geistige Nahrung aus einer im
„Kunstgriechisch" abgefafsten Litteratur, täglich standen sie unter dem
Einflüsse der Kirchensprache, und am Hofe wird aufserdem die Sprache
der kaiserlichen Kanzlei von nicht geringer Bedeutung gewesen sein.

Ist es möglich anzunehmen, dafs diese drei Faktoren keine Wirksam-
keit auf die Bildung der Umgangssprache geübt haben sollten? Ich

glaube es nicht, aber es ist auch sicher, dafs diese Fragen noch nicht

spruchreif geworden sind. Um so mehr aber gilt es, den Sprach-
gebrauch auch derjenigen Schriftsteller zu studieren, die sich schein-

bar der Kunstsprache bedienen, und wer die .Mühe einer kritischen

Ausgabe überninnnt, dem mufs dieses Studiurn Pflicht und gutes Recht
werden. Das ganze Material solcher Untersuchungen aber zu ver-

üfTentlichen. dürfte freilich mehr als überflüssig sein.

Im folgenden gedenke ich eine Reihe von Stellen aus dem
Gcschichtswerkc des Georgios Akropoliles zu besprechen, an denen
die Lesarten der Hss den ursprünglichen Text nicht ohne weiteres

erkennen lassen oder Fehler enthalten, und dabei auf eine Reihe von
Tcxtproblenien hinzuweisen, für die ich eine sichere Lösung nicht vor-

zuschlagen weifs. Die grammatischen und stilistischen Eigentümlich-

keiten derjenigen Stellen, an denen der Text sicher feststeht, habe ich

in dieser Studie nicht behandelt, da derartige Thatsachen in den Index

der Ausgabe gehören, und habe ebenso darauf verzichtet, alle Fehler des

Cod. B zu korrigieren, auf dem allein die bisherigen Ausgaben beruhen.

Zum Verständnis des Folgenden schicke ich ein paar Mitteilungen

über die bisherigen Ausgaben und Hss voraus. M Die Bonner Ausgabe
von Immanuel Bekker 183ü, wiederholt in Mignes Patrologie l. 140
coi. IIOD— läiJÜ, ist nichts als ein Abdruck der Pariser Ausgabe des

Leo Allatius vom Jahre IG51. Diese beruhte auf dem Cod. Barber.

II 85 (C), der nur eine Abschrift des uns erhaltenen Cod. Vatic. Gr.

100 (B) ist: für die ersten zwanzig Seiten benützte Allatius auch den Cod.
Vatic. Gr. 163 (A). Die H.ss zerfallen in zwei Gruppen, Cod. Paris. ::IOil (F)

und Britann. add. niss. 288^8 (II) auf der einen, A, B, Cod. Upsal. 0 (U),

Vindob.-IIist. Gr. 68 (G) auf der anderen Seite. Von den letzteren

sind BU näher unter sich als mit den anderen IIss verwandt. Bald

nach dem Tode des Akropoliles hat ein um wenige Jahre jüngerer

Zeitgenosse das Geschichtswerk erweitert; seine Redaktion, die auf

*) Ülter die jjanze Handscliriftenfraj^e und die verschiedenen liearbeitun^'en des
Gescliiclitswerkes vj;l. meine „Studien zu Georgios Akropoliles", Sitz-^Ber, der philos.-

philol. und der histor. Klasse der k. bayer. Akad. d. W. Bd. IV 463— .!>.'>5J.
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einer sehr ^'uten Hs beruhte, ist erhallen in der sog. Synopliis S.ühas,

welche im Cod Marc. 103 (S) und Taiir. B V 18 (T) überliefert ist;

nach S wurde sie von Konstantin Salhas in der M(-ffat(ovixi) Bißhol^ilxrf

VII veröüenllichl. Nacli einer verlorenea Hs, die zu der Gruppe FH
gehörte, warde im 14. Jahrh. das Werk des Akropolites gekürzt und
imraphrasiert; diese Bearbeitung enthält Cod. Vatic. Gr. 937 (V)

A=Vatic. 163 8. XIV S - Marc. i03 s. XV
B -Valie. 166 s. XIV/XV T =Taur. BV 18 s. XV
F = Paris. 80tl s. XIV/XV V = Vatic. 987 s. XV
G= Vindob. Hist. Gr. 68 s. XIV a =ed. Allalii

H Brit. add. mss. 28 828 s. X(V b «»ed. Bekkeri
U = Upsal. 6 saec. XV s «Synopsis ed. Sathas
O = Übereinstimmung aller nicht besonders gen innfon Hss.

6, 10 schreibt Rekicor f^T/ rfjV 'Ptofttjv. während alle Hss nf^i

bieten. Dieses rr/oi, das .\kropoliles in der Bedoiünng ,nach — hin'

gebruuciit, liaL liekk. an mehreren hundert Stellen konsequent in i/ii

korrigiert, das beste Beispiel einer aaf Vorarteiien beruhenden Text-
kritik, wie sie bekanntlich andere Gelehrte gegen andere Schriftsteller

geübt haben. — 6, 16 überliefern awaiyoinaa; AHU, das a und b auf-

genommen liubt'ii, i\l>ooim; FBG. Die Enl.scheidung können hier nur
Parallelslelleii geben, da beide Formen in beiden Hss-Grupjten vor-

kommen. An allen übrigen Stellen schreibt Akropohles indessen cw-
a»ifoiC», so 45, 2. 59, 17. 67, 2. 80, 15 und öfter; also ist auch an
unserer Stelle mit AHtJ dvvaiyQotaag als ursprungliche Lesart an-

zunehmen. — Einfacher ist die Entscheidung 6, 10. wo statt dvcfiü7i}fl>fh

in Aal) alle Hss xai (u)v(r(o;r)]:>fiH bieten; auch wird von Akropolites

nur dieses Kompositum gebraucht.

7,311. ist überliefert aiwjx^//<Jtt» ovv o^roi nin^tai i€ xai vawA
KofXaig, HfV%tS^ iv nvevfutifi ^^oSg ifiv^oQot^ H) nenovmiivot riw
avodov. insl 6h rjj xidvdravrlvov TiQtKkixeiXav. yvmoC^ovai io7^ i'xfT ruv

naiSa xrX. Die Worte i-rivx<Ö: — rt]v nroihiv hat B.?kker hinter

jiQoaiüxfilav gestellt. Oilenbar verstand er unter der nvatiu; also ent-

weder die Ankunft der Lateiner im goldenen Horn oder doch die

Meerfahrt überhaupt. In Wirklichkeit bedeutet aber avodog den Be-
ginn der Fahrt, die Abfahrt aus dem Hafen von Venedig; die Lesart
der Hss ist also nicht zu beanstanden. — 7, 8 möchte .man statt

^Vfißarfftc TS lieber vermuten ^viißdaet; S^, denn die Vorträge stehen

in deutliclKMn Gegensatze zu den vorher genannten hlyot xai luixiu,

.Unterhandlungen und Kämpfe". Doch drückt sich der Autor an
vielen Stellen ohne besondere logische Schärfe aus, und es ist stets

zu bedenken, dais dem Werk die letzte Feile gefehlt hat. — 7, 14
heifst es, dafs der Kaiser Alexios ytf/g ex^iftra/o .... nQoüf nayoßS'
roc rf X«/ i»jv yvraTxtf. xai X(?^i''"<r« *0i> ßaai/.ixoif ta^iiiov 'ixu.va.

Man erwartet etwa „mit sich fortnehmend*, doch ist ein .itmfrii.icyti-

fuvog „noch dazu mit sich fortneluncnd'* nicht weiter bele;,4. So wird

man denn in nQoahndYo^iai wohl eines der in der mitteigriechischen

Sprache so autserordentlich häufigen Doppelkomposita zu erkennen haben,
die dann von den Schriftslellent neu gebildet wurden, wenn das erste

42'
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Konii)Osiliiin sein»' Kraft verloren halle und sicli «Icr nodcutuiig des

verb. simiil. nnlieilc TtfjuatnuyüiifYoq = inuYUfitvo^ = „an sich

iiehiiitiid " ist hier durchaus passend.

8. 1 tt^ Soxftv »dem Anscheine nach*« ist aufßkllig, kann aber

durch Anologie z. B. von i/J t'.h/Jn\(. uo erklärt werden. Aufser-

deni unterschied d:is 13. Jaluh. nichl mehr roi (htxnr uml rö ()oxtTi\

daher wäre es nuifsig. hier den von allen Hss überiietcrten Dativ zu

ändern. — 8, 7 hal ßekker die Worte tu yü(j 7it(fiiv ^/tj), x«v

dnf,ff$ jucra fiixgov in Poranihese gesetzt, den folgenden Genitiv ft^jrio

äXüW/rfi hoivcTi ((vn'rov also zu yr&jjf*^»' ^i^»sv gezogen. Diese Worte
bedürfen abt r ?or Zeitbestimmnn«: keineswegs, denn von der Ein-

nahme' der Stadt durch die Lafeincr ist in dieser Zeit überhaupt rjoch

keine Rede. Die Zeilbeslimniunij gehört vielmehr zu «>7iJ^t — ^da-

mals war Isaakios noch am Leben, wenngleich er bald darauf, noch
vor der Eroberung der Stadt start».* — s. 1 1 ist überliefert jrw/ui}!^

fh'So}xf^v .... nör hoiZv xftni^h'o))- avvtiD ooiaiv y f */« r v f( / rn

n^ia ixditiv tt ü(jiuaÜai lov Ji^ni loiv 7/<!/.oi\: x^i-orc. lo t/./.ffnor

ioi^i vtti #JtT<uv ßamXtioSv rafutmv. Man imiUiQ (ioi»ai>(u rot? x^*^^''^'

interpretieren können: den Anfang mit der Bezahlung der Schuld
an die Lateiner machen, all' in > s i>t mir zweifelhaft, ob der Ausdruck
dies bech-nlt II kann; auch deutet der rar:^ll( li>mns der niieder auf

einen Akkusativ hirn den man etwa mit \.'i/.iff}o)aiv u(/^(ioOin lov rrgw^c

TOfV *ha}.ovg Xfe""';'' ergänzen könnte. Sicher ist diese Emendalion
freilich keineswegs. — Dals 8. i20 statt ßoultvfta inaivov a^wv die

Ergänzung von ßuv).hvtut oi'x f iahor n;iov einzusetzen ist, habe
ich in den Sitz.-Ber. der Aknd. d. W. 1898 Bd. II S. tV. gezeigt.

y, 4 ist überiierert oi dt x^Q^^^*' • • • • 7t/.t^(jwfOQüvyitf . . . .

avvanoi^avt-tv tig tiPayeretg *tü avt6%^ova^* In G schrieb die erste

Hand zuerst tu i ox'Jovft;^ in U ist dieser Nominativ vielleicht erst durch
Korrektur wiederhergestellt worderi. In der Paraphrase von S steht

at iöxitoviu. aber die Konstruktion ist eine aridere. Der Akkusativ ist

enlscbieden l'alsdi, erklärt sich aber durch die Einwirkung des intinitivs

avvanoUtttflv und des- zweideutigen li^ayfvfTe. Immerhin halle ich

den Akropüliles selbst einer solchen Na( hlässigkeit für nicht fähig

und -(lil.eje ((i'iöxOovf^ vor. - Xii hl «ranz klar ist der Satz 9. 4
xat KU xiu yrft((x<(c xtri 7H(n)ia (h<hiy i

i'y i'.fT(f((/.Knh'n(>tc n'Jiit innni^

uuayaytty tn» tntiaav. Erst die l'raraphrase S diöovia^ tii^vfia
«V ttc^tt?.€at(gav9 ronovg dnayoYflv erhellt den Sinn. Hier fehlt

ravin. was an sieh nicht viel Ix'deute-n würde, da die Bearbeitung von
S ofl willkürlieh mit dem Texte umgeht; aber dies nuia fehlt auch
in der Gruppe KU und in der kürzeren Bedaktion V und ist ein

mindestens uberllüssiger Zusatz. Aullullend ist ferner d:iaiU)'Hv tv

. . tonotq^ eine schon im neuen Testamente nachgewiesene, aber bei

Akropolites seltene Konstruktion. Daher mdchte i( h am liebsten in dem
fr einen Be<t von tYtyvnn f/c erkennen, das auch im Arclietypus des
echten Akropolites gestanden hätte und dort bi.s auf die erste Silbe

verloren gegangen wäre; nachträglich konnte der Dativ aus dem
Akkusativ leicht hergestellt werden. 9, 7 für n).li>o^ nokv orrfc
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Ü möclito man vormuleii :i/.i^lfo; tto/mu övit-:. Doch wird die Les-

art n/Sfi)o^ TTokv bestätigt durch den gleichen Ausdruck 18, 19. —
9, 14 schreiben FH tf^s fityiattj^ tmiXf^ während in allen codd. der
andcM'en Gruppe fehlt. Allein auch In der auf diesflbo Gruppo
wie FH /.urückgehendeii verkürzten Bearbeilnnt? des AkropolÜp^ f( lill

rt^i und ist demnach nic-ht als echt, anzuerkennen. — t), 17 ist slatl

^voi dv6QÜ}Y /i>va<jMt»v drdoinodiai^ioi zu lesen «jpovoe ts dvSgmv *ai
yvvaumv dvd^nadittfud. Denn is fehlt nur in H und statt *tu
yvratxun' bietet yrvctixior /f BVG, yvitt/xiov A. Also fiel zuerst xc.i

aus, dann wdidr in L'iiii^'on CoiM. /f ergänzt. — 10. 8 lio;_'t es nahe
in it<f'ixvehw xüxHat . . t.tuuuu auch an erster Stelle das linpl. her-

zustellen; allein da dem Werke die letzte Hand fehlt, sind derartige

Ungleichheiten woiil dem Autor zuzuschreiben. — 10, 22 im^fQt^ufro^

kann man wohl .mit sich iichniond" interpretieren uml liraiiclit nicht

an das naheli<',.'»'nde (iro(/f{tnitf tn: zu denken. — 11, ist xi^Ataniu

allein in F, xi^ihaitüt^ in () idjei lielerl. Für die Zeit des Akropoliles

ist die Frage eine rein orlho<!:raphische; dafs aber Akropolites ein un-
bekanntes xiidtüetin im Noni. sl. x\ihatii', gebraucht haben sollte,

dürfte schwer zu beweisen sein: jedenfalls lultte er sich dann eine

Willkni- erlanht. Vorgan'rTe in der leb« iidi;^'r!i Volkssprache darf man
hier nicht zur Erklärung,' heranziehen; vgl. darüber ilalzidakis, Ein-

leitung 43S f. — 11,6 schreibt b di>Qo^ nach a, in den Codd. steht

d^Qoov. Der adverbiale Gebrauch des Neutrums ist nicht selten
;

vgl.

Krumbaclicr. Studien zu Komanos S. 171 Vi iv 507: ebd. S, iM'.) über

den Accent. — 11. 0 htvionv \vw in A, /.oii()(n' (). Die von Krinu-

bacher (Studien zu den Lejjenden des hl. Theodosios S. 38J> aus-

gesprochene Vermutung, dafs Xoer^v das gewöhnliche Bad, lovrQov

das hl. Bad der Taufe bezeichne, wurde mit der haudschrirtlichen

tl'lM rli' ft rnn'j: dieser Stelle nicht in W'iderspruch stellen: dem Schreiber

von A scheint dieser L'nlerscliied aber unb"kaiinl gewesen zu sein.

iQov bedeutet hier übrigens das Badezimmer, wälu'end vorher die

Badewanne mit Xovrii^ bezeichnet war. — 13, 3 ju^ ist ein Qberflüssiger

Zusatz aus (W verkürzten Paraphrase, der in allen Hss des echten
Werkes fehlt. Die stark ge<rfin-älzliche Bedeutung von <f^ an dieser

Stelle kommt namentlich olt in i^f oder n' J oih' = ,wo nicht" vor.

— 12, 16 stammt TrifJi; //^«ra/p- von Allatius, in allen Hss steht

ngoOcap, Die Stelle ist auch fehlerlos, wenn man interpuiigiert dgifi^

lir yvvaTxu xdid Nixmav diifix^f* 7v(gt$ (natnlich die Umgegend
Niküas), Ilofii'nc'v le xcO xi?.. Diese ErklSrun;.' wird bestfili^^t durch
I« at^i^ diifijx^ni. IJf^ovauv « xai xiÄ. in S. — l:^, 11 it y<t/t^a>

Mtti zilg ^vQaiyev schreibt Bekker nach der verkürzten Paraphrase;
doch bieten alle Codd. xtü l^v^at>€v^ eine etwas härtere Lesart, die

irulessen durch die Paraphrase S geschützt wird. 13, 20 ir^t Bilh -

mr» von Allatius erfunden. Widnvnd alle Codd. Dnia^ bieten, F und B
schon mit der Korrektur fiii>n'tit'; von zweiter Hand, i^tiiu^ oder

besser wohl i^vvtac i$t aber sicher echt, denn es steht auch in der
Paraphrase S. und ist wohl als <:<'lehrte Spielerei des Akropolites zu

betrachten. Dafs zu seiner Zeil noch der Name Thynoi für die Be-
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wobner der Südküsle des Schwarzen Meeres im Gebrauch gewesen
wäre, ist. durchaus unwahrscheinlich. — 14, 3 f avzöiv . . . og^i»]-

aavTf-g, d. b. „aus eigenem Antrieb". arroTr und avrcüv war zur Zeil

des Akropolites nur noch ein orthographischer Unterschied, und da
ich dem Verfasser genügende grammatische Kenntnisse zutraue, schreibe

ich avioJr, obwohl in allen Codd. ariolv überliefert wird. Die Para-
phrase S schreibt iavioiv. — 14, 5 ist in at'it'xa &f:()do}Q(k das rf

recht auffrdlig, wenn nicht unmöglich, da nicht ein xai folgt, sondern
('i€Qo<; rfe ^aßfiac 7oi7n'xh,v. F und U haben deshalb ganz fort-

gelassen. Hier liegt aber wohl ein Fehler des Archetypus vor und
die richtige Lesart ist ng st. if-, wie die Paraphrase S. schreibt. —
14, 7 ist uüTfwg st. ämtog in O wieder eine der Willkürlichkeiten

ßekkers. — 14, 12 bieten vnigl^e ABG, hiTfJih FIl. Das Impf, dürfte

das Richtige sein und wird durch f^'xf in der Paraphrase S bestätigt.

— 14, 20 möchte ich hinter t\g atiov n'/ti^r^c den Namen <iMaQutcy
einsetzen; denn erstens heifst es wenige Zeilen später 15,9 riv
dif ?.<t)Ut7aa%' MaQi'ar. und zweitens steht in der Paraphrase S der
Na nie auch an der ersten Stelle. — 14,20 OiVy^fwr schreibt nur A.
0 dagegen ()iyx{jo)r. Auch an anderen Stellen schwankt die Schreibung
des Namens, doch bieten die besten Codd. stets Ovyx{)(üv. Die Franken
dagegen nennt Akropolites fJ}(jilyy(u. Die Fragen sind nicht ganz leicht

zu entscheiden, da die Hss variieren; jedenfalls aber darf man sie

nicht nach lUicksichlen entscheiden, die aufserhalb der Texikritik

dieses einen Autors liegen. — 15, 3 ff. lesen wir kw 6ovxog B^v&n'ag
. . /<f^/Ja or Gfnx()uv hayii^xinog xai Sfanorixoi aimf.iaTi rif.niOhrtU'C

fXf/v K.ti v?.uv, — TiQtg TO }/7.<n', o to iwv (ligdyywv txtiaaro ytvoc^

10 TtrttQTov xai lov ifiagiov io yiiav. Es handelt sich an die.ser

Stelle um die Teilung dos Reiches unter die Lateiner und im be-

sonderen um den Anteil des Dogen. Da wird zweierlei erwähnt: er

bekam 1. die Würde des dtanöi^g, 2. drei Achtel von allem, was die

Lateiner eroberten, d. h. vom ganzen Reiche; im einzelnen führt

Akropolites die Teilung nicht aus. Schwierig ist die Konstruktion des
Infinitives f'x''"'; nian müfsic zur Not interpretieren ,,er wurde damit

'

geehrt zu bekommen u. s. w." Jedenfalls wäre die V'erbindung des
Dativs öhOTioiixo) diuiifian mit dim Inf. sehr hart, man erwartete

dann wenigstens O^y ^X^n-, Die natürliche Konstruktion würde
aber lauten : auch der Doge erhielt einen reichlichen Anteil, indem
er durch die Verleihung der Despotenwfirde geehrt und mit dem Be-
sitz eines grofsen Landstriches belohnt wurde. Diesem Sinne ent-

spricht die Lesart der Paraphrase S (S. 453, 18): o 6t r/Jc Bev&rta^
()ov'^ SffJTtt'rii^g iifn^i)&ig tiqoc lov Ba/.6ovtrov fx^'^' fTCt'x^»; /ifift

io)v ofioyfvoiv f'^ i/.ov .... lo ittuQiov xtX. Die Worte K^raxi^t^iog

fitid lü'jr /'i/oyf io*r> müssen um so mehr im echten Werke des Akro-
polites geslanden haben, als dieser sicher wufste und schwerlich ver-

schwieg, dafs die Besilzun<.'en nicht dem Dogen persönlich, sondern

der Republik Venedig übertragen wurden. — 15. 14 toi txnaf n~c

yo)^ag xaid^xorii avvhLtvSaio ^yovQot. Das Medium ist auffällig

„er vermühlte seine Tochter". Die kürzere Paraphrase schreibt iw
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SyovQip avvt^fvii:, ebenso Paraphrase S avvt^ev^e reji 2;>oi'^^i; in der
Gruppe FH ist das in F ebeo&IIs erhalten geblieben; die Lesart

von H kenne ich nicht. Äu£ierdeni schreibt Akropolites flberall. wo
fr dieses Vorhum gebrancht, fTvvh^ev^F, nie ffw^t^v^aro, so 10, 14.

18. 29. 10. 1G4, G. 106, 5. Also ist auch hier zu schreiben av v f-t^f v 'ie

lü) 2iyovi)ü). — IG, 4 xai ist ein falscher Zusatz Bekkers, der im übrigen

zum Teil die Stelle heilte, indem er die in allen Hss erhaltenen, aber

von Allatius übersehenen Worte dnsfinoXeZteu — n^tHfxa^Te^'aag

aus der kürzeren Paraphrase ergänzte. Diese Paraphrase hatte aber
auch hier ^'okurzt und die Stelle lautet vollständig anfunoXfirai nag'

ui'id)V avrdna 1 yi'r«/x/ f/c tov d r^'/. o) i> e v t a Mtxai]X %{)vaiov
av^vov lolg xuitxovüc dövia, fitx^ov dt xtX. Die gesperrt ge-

druckten Worte fehlen bei Bekker. — 16, 15 ergänze ich to

*imwpy vor ä^puiveltai aus S, wie ich es in meiner oben erwähnten
Abhandlung S. 527 begründet habe. — 17, 16 nQ^aßiv in allen llss

ist am Ende doch nur ein Schreibfehler st. 7iQf<rßvv. obwohl es denk-

bar wäre, dafs Akropolites einen Unterschied zwischen TXQtaßvc und
jiQkaßiiy einer selten vorkommenden Form, etwa in dem Sinne ge-

macht hätte, da& n^taßvq „der Älteste' und n^iaßic „der Gesandle"
bedeutete. Belege für eine solche Scheidung finden sich bei Akropolites

nicht, für die Richtigkeit der Schreibung nqiaßtg spriclit die Wieder-
holung 18, 13 und 18, IC. — 17, 17 ist dqtxvfiTcu ifj (t*iXaSbX(fov

eine sehr auffiillende Konstruktion: die Paraphrase S ändert sie in

fP. €<fiaiaiat, die verkürzende Paraphrase V in dtfixeiai <Pda-

diXtpov* Gewife ist an der ursprünglichen Lesart nicht zu ändera, sie

beweist aber, wie sehr dem Autor die Bedeutung und der Gebrauch
des Dativs fremd geworden war. — 20, 12 tjdyfro fk ywaixa it]v

TTQoeiQt'fXtiv ist auffallend, da in der That gar kein Grund vorUegt.

den Namen wegzula>sen: die Paraphrase S hat ihn bewahrt und es

ist wohl zu schreiben t/Ji- Ti^oeiQtjxatv <^Ma^iav.y — i2ü, 13 bietet

nur B ^arä^, alle anderen Hss it'vyariQOv. Auch an den übrigen

sehr zahlreichen Stellen, wo die Form sich findet, bieten oft bald diese,

bald jene Hss die vulgare Furni. Allein auf Grund der Codd. mufs man
sich für i^vyaihoa entscheiden, und dieser Akkus, ist für Akropolites

die an sich wahrscheinliche Form. Es empfiehlt sich übrigens
derartige auch nur in einzelnen Codd. vorkommende
Formen in den Index aufzunehmen. — 31,18 ist in allen

Codd. überliefert o»x i§^X9ev nyv inijl'Jsv oJJv, «AA' i^ttnunil^ti^

i'/ro TOV BovXynQov Tt]v rttyvrhottv Trt'x« Sif-iit-vat ßfßoi'O.Fvrai. Gleich

darauf wird erzählt, wie der Kaiser bei diesem .Marsche in eine Schlucht

geriet, taxvitfjav idxa ist seltsam; leider aber leldt diese Partie in

der Paraphrase S. U allein, der auch sonst wohl gute Lesarten be-
wahrt, schreibt vQa%vTi(fUiß %a%a^ und ich zweifle nicht, dafe dies

dii iH -prüngliche Lesart ist. — 22, 19 Kanvit^c BUG, Kaiifivilrfi AF;
diesellM- Dilferenz in denselben Hss findet sich an allen Stellen, wo
der Xanie vorkommt. Da Kaiiiiviyt^i in beiden Grupi>eii vertreten ist,

kufivi^ifi nur in einer, so v.ird Ä«,u/uu^i^*- richtig sein. Diese An-
nahme bestätigt die Paraphrase S. — 23, 8 lh{)taDldßa schrieb
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AUatius, der die Hs B nicht lesen konnte. B bietet nfQiti^Mßa, das
erste « ist durchstrichen, und Allatius las n mit Strich al> /t. V hat

Ti( Qaaa'/.äßa. alle (ihrigen Hss jihua'J/.üfia. Der Name konmiL nur hier

bei Akr. vor, und ich würde die Sclireibart ntQOü/.a^ia lür ridilig

halten, wenn nicht in der Paraphrase S noeaf^kaßa stände. So wird
diese Stadl in der Thal bei Niket. Akoni. (ed. B."» 486, 19 genannt,

in einer Iis steht dort die für uns gleichgülti^re Variante rro/at^/.n.-ia.

Uber die Latro dt-s Ortes sagt Niket. Aknni. an dieser .Stolle: to/ug

daviif üiyvYin, i'x .i/.nüoi' tiucu ö/ft/Jc, xut n/.tiiSn^v 'oal^v rov

Aifiov tifV 7tf^i'ufi()ov BXov<Pa. — 23, 3 »/' re yä^ fieyah^ Ilttt^ülfXdßa

xai 1^ IJooßiituvc xiü lä 71^(j} avin statt uvrag ist eine Konstruktion,

für die ich bei Akropolites keine Parallele könne. Doch lindel sich

derartiges aucli in der klassi-:;ehen (Irä/ilat i v^d. die Beispiele bei

Küinier, Gruniinalik " il öö Anin. 1) uml erklärt sich hier, weil der

ganze Bereich dieser Städte und ilirer Umgegend bezeichnet werden
soll. — 23, 7 TTQU)ifia<h?,(fotf nur in U, iQioir'^aS^l^v O. Das Wort
kommt liäiiti;,^ bei Akroiiolites vor, stets als l^ropai-fixytonon na< h den
besten ilss. nicht als Uxylonon. ~ 23, 12 ist in den Worten (i(uu).fvg

ovof.ittiJifH'; TiokXüiv I oi<; 'Pta^iaÜHi uhuh; tytyöi&i, fi'ii'Xt^, dk xtü

toig 'ItaXoig das Wort te ein falscher Zusatz der Gruppe ABU6, der
sich in der anderen Gru{)pe und den beiden Paraphrasen nicht findet.

— 1 lieif>l es. die Haler zofron in? FiM ^n*gen Adrianopel, nrmv
it lov fiuoi/.tw^ ßu/.(Uiiuroi' (frrnrio^ x«/ <^tovy röv imiov rov

SovMOS vnixovioq (falsch tutxovro; Bekker) Beitnui tv rg KwVfttaV'

TivovniKe^ Das <to0> ist eine richtige Ergänzung Bekicers. Ein
Leser von F empfand die Lücke und ergänzte hinter -ronov ein aCnw,
wodurch der Sinn des Sat/.es freilich ein ganz anderer wird. Hekkers

Emendulion wird bestätigt durch die i^araphrase i> (458, 18): /iti« xai

tov tov tottov ktX. - 25, 13 macht in den Worten mv 'traluv

avToi MoranoQi^i^^vTiov to luxarov, irfQov di ft^ ovtos ro$ dv^tctaftivov

das uvtov einige Schwierigkeit. Interpretiert man illo loco. dann ist

es ein höchst überflüssiger Zusatz: violicicht hat deshalb 1^ I5e( ht. wo
na{j uvuw überliefert wird. In den beiden Paraphrasen fehlt nviov»

Der passendste Gedanke ist jedenfalls : den einzigen Gegner, der über-
haupt vorhanden war, hatte er selbst besiegt. — 26,2 ist in der
Paraphrase S als letzter Ort nach ITt^iketöQiov noch Hoqoi genannt

;

d,ili<'!- ist wohl <//oyojv> zu ergänzen; denn wenn der Verfasser der

Paraphrase hier Zusätze machen wollte, so hätte er sich schwerlich
mit diesem einen Namen begnügt. — 26, 4 schreibt die Paraphrase
S "Efhor sl. "lac^Vf aber sicher mit Unrecht, denn die nun aus der
Heimal vj i pflanzten Rhomfier wohnten vc^rher ja zum Teil, wie z. B. die

Einwohner von l^hilippouiiolis am llehrus. — 2(1, 10 fand in iol i)i mts
t/.tyov Oll.... u ^«'naoc yiyovtv eine Verwirrung von zwei Kon-
struktionen statt. Es liegt daher der Gedanke nahe o» zu streichen,

das in der Paraphrase S fühlt; möglicherweise al)er ßtllt die Nach-
lässigkeit dem Autor zur Last. Wenn on f;dscli ist, so ist es ein

sehr aller Fehler, denn es findet sich auch in der Paraphrase V. Den
Salz Oll — ytyovhv abt'r als Parallele neben JiXtv(iindi lüato zu setzen
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wäre recht schwerfällig. — i6, 13 tjv y«^ xai «/.»^^w^ ist ebenso
nachlässig, doch wage ich die Verbesserung von U dktfi^ig nicht in

den Text zusetzen; erklären kann man auch: „es verhielt sich in der
Thal so". — 2(), 16 xoivMnjmu avrois cri'yyfif/«^ ABU, xofvtovtJ<ra<;

avrofc avyY^vhiu (instruiii.) FG, deren Lesart die richli«,'e sein diirfte.

„mit ihnen durch Verwandtschaft in Beziehungen tretend" ; die Frau
des Bulgarenfiirsten war eine „Skythin*. —^26, 21 schreiben alle Hss
%ov df tov 'Aoüv nttida 'ibutn'ijv d(ftp.ixtt ovra in xoi'f/K iig ?.a,ioh',

WC ft'oi'jXf^tufv, Tifoi (^rri b) roh 2ixv'J(U xf/wor^xf. Variante in

A tjtnuilxti ois kann aufser Betracht hieibon; in den Paraphrasen fehlt

iiQilxtifxev, Nun hat aber Akropolites vorher nie or/.ählt, dafs

irgend jemand den unmündigen Johannes entführte, sondern 23, 10
hiefs es nur: xai « mr Amv di- vin^ 'lu)((Vl•^^^ fi( tufij/j'^ v7rij()X€V,

Deshalb ist eine Umstellung vorzunehmen und zu schreiben utftp.ixa

ovfu tci^ (ü^ ti ^tj x6 1 fi t Vj x(jv(fu XI/.. Die Thatsache der Ent-
föhrung berichtet Akrop. als erst in dieser späteren Zeit geschehen.
— 28, l lesen wir: Theodoros von Epiros vergröfserte sein Reidi; ex
Tf io)V 'Iia'/MV uvx iVf.i)')^v •/o')(}tiv ^xitjaaio xnx iiöv Bov/.ydQtav

7rnU.ilv o. Der Gedanke ist: er gewann zu dem, was er ererbte,

hinzu, und in der That schreibt die jüngere Paraphrase V w{>o</-

fxn/tnero, die Paraphrase S irrtxTitad/ievoc. Daher ist an dieser

Stelle wohl fTTfx « zu schreibni. — 28, 3 bieten dxgiSav FG
«X(>«'(J« O. Gemeint ist die heutige Stadt Oeluida am gleichnamigen
See. An den acht Slellm bei Akr., wo der Akku-^ativ vorkommt,
sciiwanken die Ilss. Der Noin. kommt nur einmal vor und lautet «x^tJ«

0 ax»'V R, was nictit in Betracht kommt. Nach der Vulgärform dtffiSa

nun auch als Akk, dxQidav anzunehmen läge nahe, wenn nicht der

Gen. an der einzigen Stelle, wo er auftritt, dxoi\)<,^ O lautete. Sr hiii IVlieh

aber wird mau wohl überall dyoi\)a schreiben müssen, denn erstens

bieten diese l..esart die Paraphrasen, zweitens erklärt sich eine Ab-
weichung des Schreibers von d%^6a zu dxQiSav leichter als umgekehrt.
Die Vulj i r lu bietet inuner G, dxQi()a stets B, A einmal ax^äaVf
siebenmal tr/oi<h'.. V zweimal (i'/o(')i'.v. sechsmal dyoi(ht ; so darf man
als Le.^art der (Jriii)i»e ABU nyonhi ansehen: in F mit dyjH<hiv t'ünthial

und dx(^iäa dreiniai i^l das Verhältnis fast gleich. — S28, 3 'A'/.fiav6v

re FG 'JXßavov re richtig 0, denn an allen anderen Stellen bieten

alle Hss iO.ßuvov. Der Genit. lautet stets dXßdvoi\ nur U hat einmal
d'/.ßurov, fünfmal lOfhlmv. —- ^8, 1 1 rrahhc ro) fJiT^} y^Y^'^ fi^'^f^t TQCts

AU, TT. I. //, YiYtiiifViiu rotu O. — Neben yfyivi^viai wäre der

Dativ sehr überflüssig, bei yty^vvl^^•uu bedeutet er vno tov IltrQov.

Also dQrfte diese Lesart, für welche auch die handschriftliche Über-
lieferang spricht, den Vorzug verdienen. Damach ist auch 27, 11

yfyn'vtiKtf zu schreiben. — ü'.). G iQft^ r-ron'^<r((in 'h'yaitQac ist ein

im Altgriechischen seltener Ausdruck. .M()glicherweisc hat dem Autor

auch das ^xafiie der Volkssprache vorgeschwebt und er darnach nur

äbersetzt. — 39, 9 inl t>^ F, ini vl^ ABUG. Bekker hat mit
im KÖ vuo sicher <1 Richtige getroffen, denn die Lesart der Gruppe F
wird durch die Paraphrasen bestätigt, — 29, 12 liaXmolo^oi Mtsttti
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Der Zusatz ist sicher echt und in B und G durch den Einfluss der

Paraphrase S ausgefallen. Vgl. daröber meine ..Untersuchungen**

S, 529. — 20, 14 Ji(Jvfioroixov G dtdvfiOTBi%ov FU StSvftorx B, oi von
1, H. in et korriglT'rt in A. So schwankon die Hss in der Schreibung
des Namens dieser Stadt auch an den anderm Stollen. Nur G bietet

stets JidvfiototxoVf U stets didv^toittxov. A und Ii schreiben öfter o*

als F anfangs £i —, später — Die Paraphrasen schwanken
ebenfalls, und aus anderen zeitgenössischen Schriftstellern vmgß ich

keine Schlüsse zu ziehen, da keino krili-^(h''n Ausi^aben vorliegen.

Da muss wnhl den Ausschlag die Bedeutung geben, und 6t6vfioi fixov

erscheint für eine Stadt angemessener als diSvpdioixov. Auf Inschriften

kenne ich den Ort nicht. — 29, 16 überliofcm alle Hss tfroYtro de

UQfifvmv ywaibta 6 ßaai/.fvc, nur die Paraphrase S schreibt »/*-

ydftro o ßaaiXfvc yrrrtrxrt t$ '((^n/imc t i] r vy at ( ()a rov fxeTae

^^Ifog Tov Atßovvi,. Ich glaube, schon Akrop. hat so geschrieben,

denn es ist durchaus seine Gewohnheit, in derartigen verwandtschaft-

lichen Beziehungen sich sehr genau auszudrücken, und natürlich war
• r über die Thatsache ebenso genau unterrichtet wie sein jüngerer

Zeitgenosse, der Verfasser der Paraphrase S. Die Worte sind also in

den Text einzusetzen. — 20 oinoi xai yu^ 6 i^Qiji tioUm nqdf'
fiattt naoiaxh 'Po)naiotq n(d avttf r^} ßamXBl ^eo^^ schreiben BUG.
ocit< 'EtJ/]-; noV.ätv noXffMWV tutiog ^yn•(lo kö jiam/.n SeoStago) xai

rr«//<(s :ro?.n^ xai Xf^C"^' 'PcDuaton- v(f' Htvinr h7X(n\Gnui AF. Da
die erslero Lr^art sich nur in t itior einzigen Gruppe findet, die letztere

aber in beiden, so muis sie die ursprüngliche sein. Sie hat auch
noch dem Bearbeifer der Paraphrase V vorgelegen, der noXXxk

'Po)fuuovc t]tii]aaria schreibt. Ihren Ursprung hat die Lesart von
BIT;, die so viel weniger ungünstig für die Rhomäor lautet, in der

Paraphrase S, deren Reilaklor. wie ich in meiner Abhandlung a. a. O.

S. 515 gezeigt habe, eine chauvinistische Gesinnung ötter bewiesen

hat. Er schreibt auch hier: xai noKkä ^Bu/Moioti Ssiva xmmtyd-
üato xiü avTtf dt rw ßaatXel 0^odü)(jü> naQiirie TtQnynuin. Dafs er

seine Vorlage fitvlri to, ;j"ht auch daraus hervor, daf- si« h bei ihm
diese Worte irrtruulicherwcise auf 'Pon-n int>^ anstatt auf 'f^Q>]c bo-

ziehen. — AO, 10 f^^X(^'^ ui'cuv lor MviKfiüuv riu axifrit<: ö i^VV»

intf^aroy »at' t(}tfH{av neXltJv, ovSsvog xtoXvovtog schreiben

Allalius und Bekker, was man interpretieren müfste: in weiter Ein-
öde, ohne einen Gegner zu trelfen. in der Thal aber ist ovfhvoc nur
eine Konjektur des AUatius statt lov in allen Hss, wonach ii( htig zu

verbinden ist xai' /«'«»• jio/j.i]v ioi> xtu/.vonoi, d h. ohne uul Wider-
stand zu stofscn. Die „Einöde** Itefse sich auch mit den geographischen

Thatsaclu II f ! I i in Einklang bringen. — 30. 17 u(m( n>v növ (i'Qtiyymv

yt'vof FII und V. ;t. i. t. *P. ni-Qnrc ABUG. Die Kntscheidinig

ist schwer, da <lie Paiai>hrase S .itfoif. (töv tVnuyyiDV keine; Auskunll

gibt. Doch ist es Iei( hier, «lie Eulslehung des gubräuchlichen ytvovi

aus n(Qovg m erklären, als umgekehrt den seltenen Ausdruck /i^^iv

für ein Verderbnis aus yivov^ zu halten. Deshalb scheint t.i(ifovi die
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ursprüngliche Lesart zu sein. — 30, 21 MayiSiu le F, Maytdid ib B,

richtig McjiMa re 0, eine Lesart, uekhe durch die Paraphrase S hc-

stftlit.'t wird. — 80. 22 schreibt die Paraphrase S vor lo) ,ia(rt?.n

d^toöwQfif ein roit, das wohl schon Akropolites geschrieben hat. Der Aus-
fall erklftrt sich bei der Stellung vor rtp leicht aus der Aussprache beim
scbocllen Lesen. — 3t, 5 folc 'Fuftaioig — D.a^tfQov Tr^oat^tQnu O,

D.agtotfQor toTt 'ftay&vo.r Sm/iHio schreibt die Par;qihr;i?r S. Viel-

leicht stammt dieser Zusatz, der dem Gedanken dos Akropolites durch-

aus entspricht, schon von ihm selbst her, doch iäl'st sich die Frage
nicht sicher entscheiden. V^l. 38, 17 fifdaxake^ tx^Cno» — 32,5
dnfiffdXti . . . aQXUQfvi;^ ov X^ydtov avroitfoun^ xot vo/na nfXdyiav, td noo»
vi'ntc. lov nana (/tQorrn schreibt die Gruppe F, JhXdytoc und (fi'(}orv

AU, llt/.(iyio>; und (ftQovroc P. TJthiyioc und <ft()ovra G. Die aus der

Gruppe von F stammende Paraphrase V bietet Uthiytoi und <ft^ovia.

Unter diesen Umstflnden scheint Ufldytog gesichert, und danach ist

dann auch (f
fQtav zu schreiben. Dies ist übrigens auch die natür-

lifli^lo Konstruktion und wird beslätigt durch die Para])hrasc S.

ytudvia in verschiedenen Hss ist vielleielil aus (ftgovr entstanden,

dieses aber ursprünglich = (ftQovtog gedacht, was durch Alifsverstchen

des Genitivs rov nana entstanden sein könnte. — 33, 12 aoftuneUxtpiaiif

schreibt die Gruppe F, avyxaii^)Jyr^üav die Gruppe ABUG. Die letztere

Form verdient Beachtung,' fvpl. Hntzidakis Einleit. S. 65 xarardarto) —
xaitjiaia), Akrop. aber hat doch wohl ovyxult?.tyi^auv geschrieben,

denn auch die Paraphrase S bietet diese Form. — 33, 16 ädeXg)6g

ist ein Fehler, denn Robert war nicht der Bruder, sondern der Neffe

Heinrichs von Flandern, der Sohn der Jolanthe. Der Fehler ist sehr
alt, denn er steht auch in der Paraphrase S. dorh traue ich ihn nicht

dem Akropolites selbst zu, der die VerwandLsciiaflsverhältnisse S. 28
genau angegeben hatte. In B und G korrigierte eine zweite Hand
richtig dd&A^tdovg, — 34, 14 tetaXamiogiixe ndftnoXXa ABUG, ifi.

ndfi7tav FHV'. Dafs die Gruppe ABUG Recht hat, wird durch rroA/d

in der Paraphrase S bestätigt, — 35. 21 <svv hnimö TTHjiayt(yo)v b /•»•

tat io) niQiayafiiiv 0. Zu der Änderung von Bekker liegt kein ge-

nügender Grund vor; der ungewöhnliche Gebrauch von h beweist

nur, wie fremd der lebenden Sprache des 13. Jahrh. diese Präposition

geworden wai-. — 30, 15 f/r/ lovio) Gruppe A, richtiger /-Vf/, toiVo

Gruppe F, verbunden mit niiKiidviüq. — HG. 17 (^in mvia hat Bekker
richtig aus der Paraphrase V ergänzt; die Worte fehlen nur in BU.
— 36, 81 erwartet man als Parallele zu a^&ponog Sv und ^e»A«v
statt fxf^iv ein t'xon'. Doch Ift&t sich die lose Konstruktion wohl « i

-

klären chu cli den Einflufs eines regierend '^edachfon ff/rtö'xf . — 37, 17

In den Worten <'f/ifc loi n.r ;^(t(SilHX UavHv ist das /rÖ, das in allen

Hss lehlt, von Allatius aus der Paraphrase V ergänzt; wohl mit Recht,

denn ff/ia c. inf. ist bisher nicht nachgewiesen. — 38, 4 ^{iale BÜF,
ißaX'/.f AG: die Lesart Yon H kenne ich nicht. Das Iniperfekt, ist

das richtige Tcnipu- : ^var auch in der Gruppe F vertreten, wie
die Paraphrase V hf!a/./.i beweist, und wird ])t stätigt durch die Para-

phrase S. — 38, y knaiiiovi a b tVf' aiiiar U in uiiiui 0. Diese
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letzte Losart wird durch die Paraphrase S geslülzt. — 38, 14 xar«>.t-

jrwr F(JII ist eine grammatische Unmöglichkeit ; richtig xaiidiriur AU.
— 89. 20 /i^p'«i7>»'Mf/ ist eine sicher richtige Emendatioii des Allaliiis

;

fitfiuv/.tfua 0, zu dt in ein Inhniliv ergänzt werden mijfste. — 40, 4
iyiveTO t] i.ii^luvh] :to?.vtjftfQog B(J, iy^eto i] trn,inv?j] TToXtf'

fjinf(jO'i xui Tov ßaailbu k).dvtkav f v 0 Di. liCsart ist sieher

richtig, denn so erst versteht man d.i~ fol^/rridr ^'i' ^iainf'uxo)

(iidyioY \(> fiit(Ti/.f-v-^\ iturLhiiff luvin. wo die Worte o fiaCiMvi ein

Zusatz ui B sind, dessen Schreiher die Lücke empfand.

42, 2 f. liegt ein Anakoluth vor, wie es bei Akropolites nicht

gerade selten ist. 42, 17 ävev . . . t<av imomittovttiav , , . xt^C*''»'

schreiht Bekker nadi R. x^Q^^^^' hielen alle Hss anC'^er yMofior IJ,

vTumtTxiuvaütv nbcr schreiht allein B, wilhrend alle anderen llss

vnonmtövnnv uberlielern. Daraus geht schon liervur, dals in der

gemein^mcn Vorlage von BU ebenfalls vnomntnv$wv . . f<»Qav stand,

was jc'li i nach seiner Weise änderte. Die Verbindung des Partizips

im M isk. mil dem Fem. ist öfter l)elegl; vgl. A. Loheck, Aglaophamus,
Königsberg 18:^9 .S. •2\(\ If. K. P.uiesch. Aus Lydien, Leipzig 1898 S. ö9.

H. Ileiidiüld, De (jraecitate paLrnm apostolicorum etc., Halle 1898

S. 67f. K. Krumbacher, Umarbeitungen bei Romanos, München 1899
S. 88, — 42» 19 r^tttavä schreiben Allatius und Bekker, yQarltdvovi

R yoaimvoh U yofff "/(rrorc O. Danach ist die letztere Schreibung
anzunehmen, obwohl die Parajihrase S rQUi^t'avuvg schreibt. Der
Name kommt nur hier bei Akrop. vor.

43t 8 ABU« fifrä *m FR. Die letztere Lesart, die in beiden

Gruppen vorkommt, dürfte die i l. lüge sein, h"} zur Verstärkung der

Präpositionen, die einen verbindenden Sinn lial)en, wie ffvv xm. und
xai, lifiu xaL fttXi" lindet sich in der byzantinischen Prosa sehr

oft und erklärt sich aus dem Bedürfnis, die Kraft der Präpositionen,

deren Bedeutung dem Volksbewufstsein zu entschwinden drohte, fest-'

zuhalten und zu verstärken; zu vergleichen ist etwa, obwohl die

Parallele nicht genau slinnnl, das neuerdings im Deulsehen nicht

seltene »bis mit 15. Jan." st. „bis 15. Jan." Bei T, Mommseu, Bei-

träge zu der Lehre von den griechischen Präpositionen, Berlin 1895,
sind diese Verslarkmigen von <n»v und fierä nicht behandelt. —
43, 10 o/.oK {oi'd' v/.io: AU) ist wichlig für die ürlhograi)hie. Denn,
ila die (k)dd. fast re_relniäf-iir nii)n/.uK sf. oi'J' o/w»- schreiben, so könnte

man annehmen, ilais auch Akropolites den Ausdruck schon nicht

mehr nach seinen Bestandteilen aufgefafst und demnach ov^Xta; ge-

schrieben hatte, wie es für spraere Jalirhunderle durchaus ein Resultat
der Entwicklung ist. Ordi- o'/a»^ alx-r /.eiL'l. dafs der Autor sich des

Ursjirimgs die-es Au-^dnickes noch bewiilsl war, und ist ilalier stets

oi'J u/M<i, nicht oi'du/Mi^ zu schreiben. Das iJleicho hat zu gellen für

rf»' SAoc, jfrty oXov und ähnliche Fälle, obwohl hier ausschlaggebend
die Kiilscheidung der Frag(! ins (lowicht fällt, welche Präpositionen

ihre Kralt liewalnl und welche sie verlnren linften. — L? o'ic

iin(U/j/ :r(Jü^S^xryl^(J^y ABl Ii flnm?HC n ooOhxrvi^an' FV. Die Fut-

scheidung ist .schwer, denn .looaxwtiv c, <lal. ist der spalert'u (iräzitiil
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geläufig, obwohl der acc. keineswegs verdrängt worden ist. Die Ent-

scheidung gibt die Parallelstellc 107. I i rfjj fhff rnit^ TroodxvvTmti A'oiaro),

und vielleicht darf man auf die Paraphrase S verweisen, welche w$
ßeuJtXft avro) TTgoaijägeiH/e schreibt. Möglicherwefse machten manche
Autoren einen Unterschied zwischen ngooxirvfiv {^t^ und nQwsxvvBtv
avÜQiJinov \ doch kann ich das einstweilen nicht beweisen. 43, 16

torio ro) KafH'i^tf (i(/o(jui) tyi'/nri/ n^<>c lov fiaai/.^it inii',^ in allen

llss. Der Zusaninienhang erfordert : Dies wurde für K. Veranlassung

m einer Auszeichnung von seilen des Kaisers, also n^og rov ßaftf
).hM^, wie es sich in S richtig erhalten hat. — 4i, 7 vno mag tov
kollrl^l•ov (Ofnih/iyor in 0 läfst sich zwar verstehen, dii' Ergänzung
Ht kkers aber i/roc /(/>)

' lor xi/.. nach V' niarlit den Sinn detillicher

und scheint richtig zu sein. — 44, 12 tnuv^t,auc o xo,uv>jrow wird der

intrans. Gebrauch des Verb, verteidigt durch 109, 22 i] vwutg iniivSave;

vrrgl. aber 27,21 inr^i'^iffff^ n]v aviov — 46,9 *aTtd(j(i!i€

(ii- xiti iifyuh^c ßXuxi'u^ ist ininiöglicli, dt iin xa/ftrpfx^ konstruiert

Akrop. stets mit dem accus.; vergl. 10, 1. \-2, i>l. 41. 1. 55. 10. 147, 23.

U hat deshalb auch schon tiv ufyi'Äi^v ß/.axitir verbessert, zu schreiben

ist aller wohl <r«> n]c u^y- {i'^-. Auch 48,8 ist ti5v taid^' «aro-

(hj('.u6vio)V ai'iiür zu ändern in ttvttav» Auflallend bleibt fnü ich.

dals in der Synopsis Salb, ebenfalls xaiftf^auf i\c neyä'/.i^^ ,-i'/.axia<;

steht (474. 30 ed. Sath.i. 40, 1 lov foyov ^.ifpä/.fio BFG jov h'ayov

i;i(:)M,inn A\j. iinfiu/ltai/iu gebraucht Akrop. niemals in der Bedeutung
,in Angriff nehmen*, sondeni stets inilaftßdveiri^ai, cf. 17,5 22, 16.

27. 19. 35, 4. 37, 12 und öfter. Auch würde man bei tntßiiXeTo den
dat. Hjyio erwarten. Zu sclm ihn! ist daher lov tQynv r.i ^'/.n.-ifro.

— 4y, H i-rlordort in fT/f yovr dm lavut ftit xui i (jvtf i^^aai Üxqov

iv Toti r^^g xbnaiaviivoif xuÄwts, 6vo iviavtovi ivtoi; ui'i^^i dii'(yayi der

Zusammenhang „er verbrachte zwei Jahre unthätig". Deshalb hat S
in (ivo tYiuviovc urigaxion fr i itvi (h t'jaye den Aiif^druck <".''(>((x/«i;

wohl richtig bewahrt. — 40. 20 sieht i':hk)i, nur in HU. t'-if i in < ).

Letztere Lesart ist wohl die ursprüngliche, denn t.iftdi] ist nur eine

schwerfällige Änderung, um das bei Akropolites überhaupt nicht seltene

anakolulhiscbe Satzgefüge fester zu verbinden. Statt dxovotts Z. Sl ist

übrigens überliefert dxowioi O dxovattt U. — 50, 9 juo* läfet sich als

sog. dat. elhic. erklären: vielleicht aber wäre xai o nttfi(> an-

gemessener. — 51.5 tpiidiGitv töiovg [lYiic y/uA/oi'c ist in der

Bedeutung „sie durchzog, n" unmöglich; das nicht seltene ,iui)Cuj ge-

braucht Akropolites stets nur intransitiv. In S steht richtig 477, 2
nagmytaXiovs xtnovg StidQafiov, vermutlich mufs also disßdSiaav ge-

schrieben oder eic erjjätizt werden. — 51. 13 xf)7(>/(w)' steht in keiner

Iis, alle überliefern xtx(^i(öy- (iemeinl i-t tue Burg am Skamandros,
und der richtige Name ist sicher xeyxu^ i^l^ er in S und bei

Georgios Pachymercs überliefert ist. — 53, 6 r«*; rmv Xoyixdv ftaitii-

Hihojv 'Ji'quc :i (t u ijy i a a ist eine Koiij.'ktin- Hekkers, denn alle Hss
überliefern n n o i^y y i i ). n . <l;is in F in .luuilfui.lc \(ui zweilcr Hand
korrigiert wurde. iiuQtjyfdit = .ich näherte mich" ist freilich recht

ungewöhnlich, wird aber durch Parallelen wie 63, 4 r/Jv OiVx^'ov
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nuq«fyBiXaviBq^ 89, %i ^ t^v fihnSap toS fieiQeutos fta^rr^ikag^ 149, 14
va nCQiTi^v 'AxQtJa 7raQaYYeä.tts bestätigt. Für die Entstehung des Aus-
druckes kann man an elg vnaiHav naoaYfhlXo) (Plut. Caes. 13) = »sich

bewerben ura" erinnern. — 53, 15 ToaaiHa dv itsia; xai oUyov Trhiu)

dtä TO tov yivovi nsQKfavH ist überliefert in O, während BeIcker

und Allatius <Rm im schreibea und am Schlüsse Itfra» ergänzen. Viel-

leicht hat F recht mit Sin roi lo xrA., wobei dann effx^c ans dem
Vorhergi'henden zu er^än;con wäre. Das w;\re freilich hart, und mög-
licherweise liegt ein tieferes Verderbnis vor. — 54, 12 schreibt allein

F TO eftfrir fAoSvruv statt to ätffv, allein die Ergänzung ist wohl nur
Konjektur nach 55, 15, denn auch in S steht nichts Ober eine Be-
lagerung von Madyta. — 54, 14- imv DFvfrixbyv schreiben hier

FÜG und S, rwr B&vfrtxwv AB; dücli haben 192. 23, wo sich das
Wort auch einmal flndet, alle Hs^i Ihi fiixiav, nur B Btvttixan'. ßeve-
vtitog entspricht den Bildungen fiuvlyaomoq lanvuios u. a. , aber es

findet sich niciil seilen die Form lUvtrixoi bei den anderen byzan-
tinischen Sciuiflstellern. Vcrgl. übrigens Hal/idakis, Einleitung 427 f.

— 54, 11) 'luHiwii; n]\' avrov ffv^vyav ).aßo)v, womit die Gemahlin des

Bulgaren Johannes Asan bezeichnet wird, ist nicht etwa durch Um-
stellung zu ändern, sondern zeigt nur deallich die Unklarheit und
Laxheit, die bei unserem Schriftsteller im i 1 iven und nichlroflexiven

Gebrauch der Pronomina hcnvchl. Seitdem der Unlerächiod zwischen
itvior und avroi nicht mehr gehört wurde, ging aucli die Kenntnis
der Bedeutung der Wortstellung verloren. Vergl. A. Thumb, Spiritus

asper, Strafsburg 1888, S. 73 ff.— 55, 7 Tolig I^ok trvvdi^räro x^^Qotg in

allen Hss ist nicht zu vi i-sfehon; der Zusammenhang verlangt ^ i'<h >^ / äi o,

wie es sit Ii in S Ihatsüchlicli erhalten hat. — Zu 58, 8 fw»' Taiaoujv
xara6(>a}i6rio)v avnöv vergl. oben zu 46, 9. — 58, 18 tva'O.diTti tnT;

na^otxov<u xai lovrofia schreiben ABG, ivulkuiiet xui roli na^oixuiai

TO ovofixt FU. Einen Sinnesunterschied wird man nicht hineinlegen

dürfen und daher wohl die letztere In beiden Handschriflengruppen
vertretene Lesart vorziehen müssen. — 60, 4 rnv nt^yalMv Soiieffn'xov

Tov naXaioh'iyov steht in allen Hss, S fugt 'AvdQovixov hinzu. Sehr
wahrscheinlich hat sich bei der grofsen Zahl der Palüologeii schon
Akropolites so genau ausgedrückt; der Ausfall ist paläographisch hinter

dofAsanimv durch die gleiche Endung leicht zu erklären. — 60, 20 er-

wartet man statt lö daiv eher K^tuvcoy n) n<in\ wie denn auch in S
ti luvto steht. — Ol. 7 schreiben itn^'An i i^xt i)i xava ravio
md natSiov avrov xtu 6 T(iiv6ßov inüfxono; ABG, i. d. xar* avco
»tL FU und die Paraphrase V. Wird schon die letztere Lesart da-
durch beglan! !-!. 1 >ie in beiden Flandschriftenklassen vertreten
ist, so enlsprit hl sie auch besser dem Zusammenhan ; ili im „gerade

eben war der Sohn etc. geslorhen" ist natürlicher als ,es starb zur

selben Zeit", wobei auch das Perfekt rsteKBviifXt nicht unbedenklich
wäre. — 63, 10 ikd rcSv opwv admv SifX^eZv ist eine Konjektur des
Allatius: in allen Codd. steht ow'ir. das dmcli irg dvtfXoiQin^ arruiv

tSff/.;>fh' in S gestützt wird. — iV.i, \-2 xui' aviwv in allen Godd.
aulser ü mit Beziehung auf lo daiv wäre eine sehr nachlässige Kon-
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struklion; vergl. auch das folgende tovtov (ro« a b); wahrscheinlich

ist *at* aitov oine richtige Korrektur von U; diese Lesart wird ge-
slutzl durch die Paraphrase S. — G:i 14 rr^o; tov ßamXto); ABG Tiaga

lov ßaaiXfoK Fü (rov ßaaiX^'n a b ist falsch); nQog wird durch die

Synopsis S verteidigt. — Gi, 5 f»is jY/xo.ur^Jf/ac ABU rfg Mixoin'dovc

FG. Beide Namen gebraucht Akrop.; hier wird die in beiden Gruppen
vertretene Lesart JV<*o/iv)ors lichlig sein, die sich auch in S findet.— 69, 4 ff. ist überliefert 'Aanv f'i* äri^gumuiv hyb'vfio. üvt]^ iv fitt(iß<iQoig

uoKSloi ttvamivfü'ov» iv nn< oixei'oic yrto ttovor n/ji'. ih\ xcti toTc

ukkoiQi'oig *ex(^'i<Jiiio xai yug <füavit^w7i6iei)ov lotg jnioat^ipiiivoi<; xt)..

B IfiDst yä{) hinter olMeioig aus, und die Herausgeber haben das Kolon
hinter dvaqmvf^i^: gestrichen. Indessen hat die Lesart von B gegen-
über AFl'f! kl inr liedeutung, und auch die Syrio])-is S setzt das

Kolon hinter dnufaveU. So ist denn vermullith hinter dk/Migioic

eine Lücke anzusetzen, die ein Verbum gefüllt haben mufs. In U
steht hinter /aovov ein xalag^ und vielleicht haben wir darin trotz der
freien Texlgestaltung in U einen Rest dw ursprünglichen Lesart zu
erkennen, denn xcthö^ oder xrrAoc für sicli allein genügt nicht zur

Herstelhui'^ der Konstruklioii. Dem Zusauimenhang dürfte eiiio Er-

gänzung wie etwa xiOm^ <J/<xt/u>> gerecht werden. — 74, 12 au)cr^(^u^i•

ees To0ro ^ttumv tvf%dvov d^ufotv ABF, tvyxdw» om. U tvyxdvetv

Gab. Das Parlicip kommt bei tpaa^m nicht vor, dagegen finden sich

zahlreiche Stollen mit dem Infinitiv, vergl. besonders 133,23 t(faaxov

iyyi\ Tvyxdi'tir lo ^ixrthxov at{jdievf.ui in allen IIss. Auch die Synopsis

S schreibt ivyxdvtix. — 74, 20 tol^ noXeiuoii^ /i(foi tvu /niv ijifivai

%hf9 ilHonov^ nrfog $vo di d9-(f6ov evQitfxofAivovg FU« €v^$g»o-
/it'vofc ABG. Der Dativ ist wohl richtig, denn der Gedanke ist:

„Die Feinile. rllo es auf einen al)p;e>ehon haben, sich aber plötzlich

zweien gegenüber ünden." — 76, 7 fitifjuxioig xal yd(i dfif^/.if()uu

wfuket xai lovioii ra nXeUfea avv^üi^e to xai toli d(f^odiaioii i\akX'

YMV6 ABF6, cvvfjv von zweiter Hand 6, cwi^iero ü. Diese letzte

Lesart ist sicher richtig, denn abgesehen davon, ddW nach Analogie

der umgebentlen Iniperfekta auch hier das Imperfekt gefordert wird,

ist avrt,aittio gar nicht in dem hier geforderten Sinne zu verstehen.

— 76, 15 itji toie »tu^v in allen Hss, tav rorf tuufjov U. Die erslere

Lesart ist zwar eigentümlich, findet aber eine Parallele in »ar' iHäSvo

uaiQov (58, 8), wo freilich U ebenfalls in xar* ixelvov tov xat^v ge-
ftndert hat. — 77. 7 o f>ani}.f vc ovx hv%f{)o)Z f7%fv tov a$inv ftffvQtTv

>J
ftäkkov luv i-xii\itt d (iiaxovia F dui'aovia ABG d()iaavia LJ.

Diese letztere Lesart sieht wie eine Korrektur von aQbOovra aus, und
in der That pafst das Futur nicht zu dem geforderten Gedanken »den,

der ihm gefiel" , «r^fcrxort« dürfte daher die ursprflngliche Lo>art

sein, und sie hat sich auch in der Synopsis S erhalten. - 77. 15

Xdf^iY TOV lug exeitst X^d^"» ^ ^' uvrtHi xanmitvaao'Jut äair^

Steht in allen Hss. Trotzdem wird avr atg sc. x<«>V'(^>' zu schreiben

sein; denn aus x^V"' die Bewohner zu ergänzen oder an einen Er-
satz der Feniininendung durch die des .Maskulinum zu denken ist

bei unserem Schriftsteller allzu schwierig. — 77, 19 tTtel yovv ne^
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{yrri h) ut iff-or^ lov kiGdov i ßaaü.tvi yhvoiio {/ytvtio a b) xuxtTat
dl t (^(^ vou^ n\v tnuvfJtov iifC :ioQm(^ nx^ia. ijit(f iiüxti dt xi)..

So in allen Hss. Will man kein Anakoluth annehmen, dann schliefet

der Satz mit BT%txo. Es ntOCste ja auch wohl statt des Indikativs der

Optativ entsprechend ytvoiio geschrieben sein, wenn beide Verba
koordiniert wären. Allatius schrieb i'ynun. aber gerade der Optativ

nacii k/iti und gerade beim Verbum yirtG'Jut ist für Akrop. so charak-

teristisch. Der Nebensatz mufs also mit yhrotxo schlielSsen, und der

Fehler steckt in »dniies 6n]nf()t\(sac. Das Particip etwa In Sififtfgewm

ändern hicsse die gerade bei solchem Verbiim passende Unter-

ordnung beseitigen. Die Paraphrasen X und S iiaben xäxfTrft ge-

strichen, und sicher steckt hier der Fehler. Entweder ist xuxiiat hier

von einem Abschreiber cin^sehoben worden, der die hftuflge Wendung
MdneUts tag äiaiQißac bnoi&tio im Kopfe halle (cf. 10,8 13, 7. 187, 10),

oder Akrop. liat hier in der Thal so geschrieben nnd wir haben eine

Lücke anzunehmen; der Wechsel des Mndtis wäre in der stehend» n

Wendung xux. i. J. tnouiio nicht auUallend. — 79, 1 ir/.tnu/.hii

CTiiüai statt üjffvat in allen Hss ist eine sicher richtige Emendatton
Bekkers: vergl. 17,20 iXenoht': ^tm^rOf 25, 11 iXtir. aiT^aat. ebenso

71,7; 54, 12 i-lfn. an\<snc. 02, 10 f/f T. hnn^ai-. ebenso 178. G. — SO, 1

i.ti'fiitio XIL FG, txtivu>v A, txtioi B, in ü ist eine Lücke, txtiae

gäbe einen durchaus angemessenen Sinn, aber ihm zu folgen verbietet

das allgemeine Verlifdtnis der Hss. txn'vwr dagegen ist unmöglich,

weil (jy/f^nv von Akiop. niemals als Prrqio^itioii gebraucht wird. So
wird man docii das in beiden Hs-Griippi ji \« i IrelfiiL' i^xfTt'og. so nichts-

sagend es ist, lÜr ursprünglich halten und an die Unsicherheit des

Schriftstellers im Gebrauche der Fürwörter denken müssen; dafür
spricht der Umstand, dafs S einfach das Wort ausgelassen hat (402, 15).

— Si, i'O M' h7ti(fitthii(l{(tic lutv ?.oyü)V v n ovoy nr r W\{\ vttV^q-

tiot v F. Die (Tstere Lesart verdient den Vorzug, denn i\ii,otitt/) be-

deutet bei Akrop. „Diener sein, Unterthan sein", ivior^ytw dagegen
«Dienste leisten"; so an der Stelle, wo es sich nochmals findet, 109,3
Xf/>fc f)t i((i()iZr vnuv()yovv ir tovrifi. Zugleich ist hica* bei Akrop.
schon der Anfang der Riitwickelung zu erkennen, die zimi neugrioch.

V7iovfiyiii= „Minister" geführt hat. — 85,4 »)»• fthr r(>o> fiui<?Jf<; nt^

ßatnXti F, ßovXifaftüg ABG. Diese Lesart wird gerechtfertigt durch
ßovXifitwg in S. — 85, 6 /tii)r yaQ noQeQQVti *OxTtoßQto? nah Tregt nov
Ta fi^fnz TovTov 6n\g%iro o NohfißQtoc in allen IIss koimle P.cdenken

erregen, wenn man nicht die eben erwähnte Nachlässigkeit des Schrift-

stellers im Gebrauche der Pronomina berücksichtigU Von privater

Seite ist mir tod to^otov statt tovxov vorgeschlagen worden, aliein

so einleuchtend das auf den ersten Blick scheinen möchte, so ist es

doch sicher falsch; /»fVit /«i'ror Jn,V>x^"' heifsl bei Akrop. : ,Er be-

fand sich in seiner Milte." - 85, 1 1 IV. wird vnn einer Verschwörung
gegen den Despoten Demetrios von Thessalonike erzählt. Zuerst werden
mehrere der Verschworenen mit Namen genannt, dann heifsl es 86,

1

S)Jm di oc jov exffifiaros xoivuvoi ovnta d^Ao« «0; avtoi 0tp(c$ tov
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ngay ,n r o c (Tvv i (o :T). t]*fft y^yovaoiv, «AA' efietvav dxatdyvaxtroi

toTv nlhiofSiv. So alle IIss. m/fK sl. (J<jiai G. Sicher ist aus diesen

z. T. recht- (hinklon Worten folgendes zu verstehen: »Die übrigen

Teihiehmer des Planes waren noch nicht .... offenbar, sondern blieben

den meisten unbekannt." Die Worte — nX^i^et kann ich in der

überlieferten Fassung nicht verstehen, und da man den Gedanken er-

wartet, „die grofse iMehr/.aiil der Verschworefien kannte sich unter-

einander selbst nicht, sondern war mir den Führern bekannt", so

möchte idi Torschlagen «rvv in mn <^ > zu emendieren und ttf

nXiji^ti mit 6tf).oi Y^ynraan' zu verbinden, mit (fvveQyoi: „Es war
der Mehrzahl der Verschworenen noch nicht bekannt, dafs sie sich

Helfershelfer bei dem Plane wann."' rrrvfoyo^ iiat eben diese Bedeutung

an der einzigen Steile, wo Akrup. das Wort sonst nocli gebraucht,

39, 2t), wo eben&lls der Mitverschworene bezeichnet wird. In den
Paraplirasen fehlt der Passus. SG 5 f. eiV v6v aiToxQtttoQa fxnffi-

TTovair i<c. die Be\\ nliin r von Thessalonike) . . xmrnv XQvaoßovU.nv

tn nidiini'aai, iiöv tiiixc.'Jt-v ,r(joaf(giio(T('.rt my Hiaaa/.ovixr^ hlfiiunr if

xu( <)ixiam' 7t tQt txi t XQV xai G(fojv t/.tvitt(jtu^ jt agtxi ixö v. So
in allen Hss und in der Paraphrase S. Bekker korrigiert Tr^^iearruco^

und TTUQtxiixuv. was nur heifsen kann: ein Chrysobull, welclies die

früher Th. verliehenen Puchle und Privilegien enthielt und ÜHK^n

die Freiljeit '^'arantierte; so auch die lal. Übersetzung. Nur ist Tio<>aa()-

fioadriiiiv Aktiv und kann nie „verliehen" bedeuten. Zu interpretieren

ist vielmehr: nachdem die Vorfahren (sc. des Königs) der Stadt Th.
eines (sc. Chrvsohull) verliehen hatten, welches u. s. w. Die Über-
lieferung i>l also ladellos, nur erwartete man des Gegensatzes wegen
vorher etwa: sie wün.schten ein neues Chrysobull zu erlangen, nach-

dem U.S. w., also xaivov XQ' statt »oivov XQ-', doch läfst sich auch
diese Lesart erklären. — 87/20 a^vw iv toig mmm dnoyccYiov haafioli

ixnvevira$ nQ^tov ist sinnlos; für hatv^wuts ist das allein in der

Paraphrase V erhaltene hxTJitfSnc wiedt^r einzuset/on. — 88, 9 xai

lx7t t at ov ifiiiat x(ü i6 f'r fivxol'i fiaifruuiu^; tyxtintvov u^^t^iov ABG
würde keinen Zweifel err^en, wenn nicht in F 6*n%vü%ov stünde.

Diese Lesart ist freilich unmöglich, vielleicht aber stellt sie die erste Stufe

einer allen Hss gemeinsamen Verderbnis dar, die in der einen Grupppe
weiterliin in fxrivaiov korrigiert wurde, während ixTirvamv vielmehr

aus f-'x.i i vxi ov , entfaltet" entstellt worden wäre. Das scheint gut

zu iv f^uxoi'; ^yxfifievov zu passen, ist aber freilich bisher nicht be-

legt. Da die Paraphrasen keinen Aufschlug geben, so wird man
einstweilen wohl bei hxTxvatov bleiben müssen. — 88, 20 tni it)v

0faff(().(nixr^v AG, TifQi B, rf(>«c F; diese Lesart wird durch die

Para^lirase S gerechtfertigt. — 80, 5 ii'ij fiixQÜi jivh^i tiji na^ iq

^eüiMffoj^ ttal Snovanu^outvTii BG, *fd inov, om. AF. Der Zusatz

stammt aus der Synopsis S, von der BG öfter beeinflufst sind; S
schreibt 490,29 r/Jc Traou /»] iPu/.uri tj tjv'/.i,-: iitxgä.: r/^^ xai t/iorn-

lita<on^vi^^. was natürlirli in fTc x(ti /uxpf'c zu emendieren ist.

Es ist aber interessant, duis ollenbar erst die durch Umstellung ver-

dorbene Lesart von S den Schreibern von BG vorgelegen hat, denn der
43
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Schreiber von G liefs hinter ^novoii. eine kleine Lücke, wahrscheinlich

für den nach seiner Meinung fehlenden Namen. — ül, 12 2Ln)ö^ov a b
«n^ßov AB mqoßot FG 6aiQoß6v U. Dieser letzte Name ist sicher

der richtige dieses Ortes, der in allen Hss 97, 6 und 14 'OtfrQoßog ge-
nannt wird. — 91, 17 roT: rT/.i^niiilovaiv affrffff zjj (n]c a Kiüvffrav'

tivov in allen. Hss ist zwar sciir hart statt roh nX. A'. ämeai. wie
die Paraphrase S schreibt, allein vielleicht doch ursprünglich. —
97, 10 ff, ist von den Direktiven die Rede, die der^Kaiser seinen Feld-

herren für den Krieg gegen Michael von Epirus gibt, tva h(iXoirto tä
n^Qt^ x(u' 7JOV ((' ivynifv xtti (TrQttreviiaroc {ffTQaTFVftara a b) (tvroi\

fig /t<«X'<i' aviov '/nooifimtv. xai enrto tvx^'^fiar (Ty^oTrr. xtü aatv
noQD^tjaiuev. Vernmtlich ist doch wohl aai^ zu lesen wie in der

Paraphrase S, denn eine einzelne Stadt wäre wohl mit Namen ge-

nannt, und die allgemeine Anweisung kommt besser im Plural zum
Au?(irn( k. — 98, 1 o/xoiomoc ovv rwv xotvoHv oi'x ijv fr Tiftff xai

u(f(/ixiiu urt'iiidxi yYo)()i^öm-Y(>c () ist schwierig, denn dann inüfste

«ju^ die »llangliste" heifeen, während es doch den ,liang" bedeutet.

Das Richtige liest man in U 6v ninijg xrA., ,war nicht anter dem
Namen eines Ranges und Amtes bekannt". — 101,4 tud tovrov yovv
-/.('.oiv xdxft'vnv hh':ti^tw luüfste heifsen „ans diesem und aus

jenem Grunde", oder .we^'en dieser und jener Person ist er betrübt".

Beides patst hier nicht, denn der Grund der Trauer ist der Tod des

Demetrios Tornik«s. ixeZi^ep hat U korrigiert, womit freilich nur
bewiesen wird, dafs der Abschreiber den Fehler in xoMenov be-

merkt hat. Vielkicht ist xdxeivoc zu schreiben, ,und um deswillen

ist auch er betrübt". — 106. 3 fl". schreiben alle Hss in einer

Gliarakteristik des Michael i*alaiologos: toi<; tt yü(} viüQovmr *)<fiv 'jv

»ai nffocifvi^s oftM» xai xa^ig iv loyotg xai h imm^evfiaat^ de^m-
tatog, D^r Ansdniek Tr^otfi^^ o/uXäv könnte auffällig erscheinen,

allein man wird wohl loTc vKunvmv ntn?MV i*^vc t^v xai nonftr^ri^c zu

konstruieren haben und hiiisiciitlich der gezierten Stellung an den
byzantinischen Rhetorenstil sich erinnern müssen. — 107, 10 xai

ynd^u TtQog rovrov (sc den Patriarchen Manuel) 6 ßcu/ä£»g tniunuf
{iniTifuufV BH a b) xafhfTioßa/.fTr tor Koitvifrov Mixca]?. xai ooxotg

avTOV iß7tfdo}üai, tu] av noif^ ßov'/.i^lii^vat thitnitcv xatä lor rU'Mt'/.bu)';

fteX^Tf^aat. Der Patriarch soll .Michael also Lnu{iii'i xaüvnu^iauiv

mid ihn endlich verpflichten, nie etwas gegen den Kaiser unternehmen
zu wollen (der Gebrauch des inf. aor. statt des inf. fut.. in ßovXifiyiinu

hier gerade so wie öfter bei Akrop., z. B. 9, 3 rr/»,^f)f/o^orrffs in] av
nort iu/.tn]aai :t{)<ii)<>r,ittv. aryn i uLhtrtTv ()t xr/.). h:iii{ini)r kann hier

nicht „Strafe" bedeuten, denn Michael war keines Ver^^ehens über-

führt worden, sondern nur eines solchen verdächtig gewesen; auch
hätte ihn dann wohl der Kaiser selbst bestraft; sondern es mii&
,Androhung der Strafe" bedeuten. Dann aber ist der «^'an/.e Aus-
druck noch nichl^-agender. so dals man die Lf .«art der Paraphrase S
tJiiiifjici^ d(f O{jiaiiov xul}vjiofiu/.tiv wohl als ursprünglich wird

annehmen mfissen, „ihm die Strafe der Exkommunikation (oder der
Verbannung?) androhen". ~ 109, 6 wird von einer Erkrankung des
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Kaisers erzählt dXk' 6 ^Saai?.(v<; oA»^r te tavrr^v rijv vvtna xtü %t^v

iiituvaav t^utoav xiu avih^ n]v trtQav vrxr« (ixCvriTog txFiTO ' d:ro-

n/.r^^ia yaQ ijv vtKSoi »ui oviui fiagi^nt o'xJre dia^xfüat loaovrov
ets äxtvifoiav xai diputviav. Diese letzten Worte sind nur eine

Wiederholung des vorher Gesagten ; aber auch stilistisch ist dut^^t
tmfttSrov eis d». fast unmöglich, ü hat deshalb schon in loaovrov

mg ft? rtx, X. tuf. fjußa/.rTv korrigiert, aber dadurch wird das Ganze
nur noch schwertälliger. Die Worte xai ovtu) - uifmviav finden sich

aber auch nur in dei Gruppe ABGU, sie fehlen in FH und in den
beiden Paraphrasen V und S. Man ist daher wohl berechtigt« sie

für den unechten Zusatz eines Abschreibers zu halten. — 1 10, 13
kiifXovTa. xai Svo hi- ^^/fornw. J)V iQinxnvrn xal tQi T-: irfinaO.evxe

ist bei Akrop. unuiOglich, obwohl auch Bekker nichts d;uan jifeändert

hat. Der Fehler entstand wohl, weil ursprünglich Ay' statt lotdxovra

tad tQia geschrieben war. — 116, 10 timg ovv tog oixu'ovc tov

al'fiaiog xai in uinlv aviov-; <hd TidvTog 7T(»ofP.o«f voc f^f"'^'^ ^Q^g avfi'

ßov)Ak leidet an veisrliiodonon Gebrechen, stoht ahor auch nur in

BG durch den Kinlluls von S; AFU schreiben itioc ovv ti dvdyxifi

Kid TO Iii] txnr xQfirtwnv äÜ.otc ßovXev&f^eu vovroig ^x^aro nifog

ovftßovX(ü. Ein Fehler steckt hier ollenbar in t6 ex^tv, was in

tt^ oder ^ui ro oder in ähnlicher Weise zu ändern sein wird. —
HG, 20 f. finden sich in BG einige Beinerkung-'H über Georgios

Muzalon, welche in den übrigen liss fehlen und in BG erst durch
den Einfluls der Paraphrase S (ed. Sath. S. 514, 3 ff.) aufgenommen
worden sind. Vgl. darüber ineine „Studien zu Georgios Akropohtes''

S, 507. Ebenso sind in BG aus S Reminiscenzen an Georgios Muzalon
entstanden 117,1:2 und 117,1). — 118, Is xaif()oi:ii<triii f)f utriojv

loti ttiv dhrd(juiv x/.iidoig lu /r^offoj-fa, avvi^(tt(ftai lovioig bjXJiiTiroviu

in allen Hss. Oer Inhalt ist klar, auffallend ist i/ininrovra, das hier

„zusammenstoCsen" li> il- n mQfete. Dafür gebraucht Akrop. aber stets

ifVfininTü), wie gleich vorher IIS, 10 /o^c (/v).(txi]v :inni f^i (tytnvnu

. . . . (SviiTir rtiuixarti. 7m schi fMl)en ist also iw n .i t .i in v i a. Der

Fehler erklärt sich paläograpliiscli nach tuvioii s,An' leicht; in S steht

ius nm %ä n^omna rouroiv «t9VTQt^ea^a$ tols tdddotg. — 123, 1

Ol BovXyoeot xtu nvXai^ iv avtaZs tMveeitevaaav /ioxAoTg xai

x?.fil^üoig }]aqa).i<rn&vag, uk aiinxn rot'tote (tfitfotHmv rvyyin-fiv

Tt^i it 6v<Sxo).itt< loi umov xai n]i yf-yti ii/itviic mi^' uvnov /i(iüfHf-

^eiag xai (xai oni. Bü a b) -tr^s Xoi7n]g oxv(jiäatu)i. So in allen Hss.

Schwierig ist hier erstens iv advaiSj das sich auf n}v roB ^FovneXtov

(12!2, 21) dv(TXM()i'(tv beziehen sollte; doch können mit adratg wohl
auch die in Taranthese genannten x'/.tiaovQat = (Jroxwo'ß gemeint sein;

unverständlic Ii ist aber ii^axit' Gemeint ist der Engpafs von Kupelion,

also dvcxtüQia oder xAfMiov^at, auf beide katm sich aber das Xeutrum
&l»tt%a nicht benehen. Die Schwierigkeit löst die Paraphrase, wo
wir hinter oxvQmat^iog noch td txeT, „die dortige Lokalität" finden;

vor folgendem hrfl lA der Ausfall von rd txeT leicht erklärlich. In

der Schilderung der eiligen Fluclit der Bulgaren 1:23, 2J5 fV. tnmiov
/Uv ii tnntav evm, ti tQoi de avrovs xavendtovv xai iff 'Jhifiav, xai

43*
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ojj.oi . . . (t7Teo</tr()ovoi vio. "'//'>> . . . ((rrfhiiißnvnv muss auch statt

Hf 'ninar \\o\\\ (las Irnporlekt i(^'Jf^tiJov hergeslelU worden. — lr28, 21

fcs sio/iv Buixovviuv, ixavu'; iffit(jai (.liyiai l^v t:^a(j)choai dvvimivt^v

(ig C<»a^x^'<tv ct^andv in allen Hss (in F and U fehlt der Ab-
schnitt) ist dem Inhalte nach klar, sprachlich unmöglich. Mit Recht
hat sciion Bekker !i'7'<>'ii und (roariCt verbessert, was durch die

l^e-art in S (S. 5::^U, 18) Imvuv f/c rrrt//.«c t]in(jn< ^'^aoxtaai la f/V

^(jnu(jxinii< IUI ai(jaio> bestätigt wird. Iiier ist tjfw^xtw = gewÄhren,
und vielleicht stand td eig C- schon bei Äkrop. : indessen ist t^tiffxtio

gewöhnlich -- ausreichen — das Wort kommt ^n||^^ \m Akrop. nicht

vor — und ('^(foxhaai f/c f. macht keine Scliwiiri;.'k(iten. — 1:50, SIT.

^x A'foxjfCf/pwi' df- orroc (sc. f> 3/«oyrt{>«V »jCl (I<(>(</(/o x(f/ i n).n in riotöiti

tv ijj 101' iti^taiO': loviovi ai(juiu~(, tüu xai i^fiwvaiu<i yhyovt. dö^uv

Si na^axiiv T«^ ßaaiktt 'Itodwf^ tag ivrgixtjg i<fft inft^fv
ßakoiv T^owMg rtfi aviov nenoit^xe ui^fwc xil. Dtr Gedanke ist:

der Kaiser versetz, le ihn von dort (von Neokastra) und betorderte

itm /.um i^anvatoK //'c aiiuv iiiitoi^. ^x,iu?.(t)v hoiiputit nboi' viel-

melir „verstiefs ihn", so dais wohl txAufitüv lierzusteilen ist. —
143, 9 ovSafiag ftot doxel toioviov^ m ßmnXev^ avrov iian^d^aa^at
in allen Hss, wo zweifellos ein Futurum ,.er wird thun" notwendig
ist. Vor der leirlilui Andeninf? dii(7r()tiiK7ihu aber wird man gewarnt
durch die .s(.hon oben ym 107. 10 erwähnten nei^^piele, an denen
oflenbar ebenfalls der Inf. Aor. den Inf. Fut. vertritt, und zu denen
einige Zeilen später in 143, 14 ff. fiviftdxtg «t'r(|i tjneäLetg tädHvotata
xai .... IgpKorxfc t X 7f t fUfßat »ai i'^oQv 'iiu ul lov^ og^iHtXitovc

und 144-. 7 7Toit]a<f.f noch ein paar weitere Beispiele kommen. Für
die Cieschichte des Futurums sind sie von hervorragender Bedeutung.— 144,2 TO ne^ avir, ifi ^wt] St^iva$ xai axQwritifiaafiov täv
xai^unf^m ttuftaTtxuiy fuuwr .r^ooiloxdv, ov/tevow doxetv riva iv
roikoii; ngoaxnQTi-QeTVf dXXd . . . dnotf vyydvei. Der Inhalt ist klar, den
bilinitiv (htxHv aber vermag ich nicht zu konstrnieren und ändere

daher in<)ox< <: ,.Ks sdii int nicht, als ob das jemand aiishielte." —
Zu 144, 23 xm i\ i:nY(j(t(fi, jov fttyav xovotnd^ov tatjfiaive ver-

mutete Bekker vnofQatft], sicher mit Unrecht, denn Unterschriften
kannte der byzantinische Briefstil niclit, sondern nur Überschriften an

•der Spitze de?; Brii-Hs, die nach antiker Sitte den Namen des Ab-
senders und des Adressatejj enthielten. — 147,^1 /rf^/ n]v haaiu-
ftovav ABG^ xaainiiovtt F, xuaiuftovaV. Bei Akrop. wird dieser kleine

Ort im nördlichen Kleinasien nur hier genannt, man kann also .schwanken.

Die Paraphrase S sehreibt xarriaitara. und ebenso fuiden wir bei Niketas
Akomitiatos ed. Bonn. 1:25, i20 r>]r h<(m iahte. ^2ij. 21 1 1]^ hHaniitöroc, 27, 5
xaiu kuoiu{iüvo<;^ 27, lü Kuüiuittnn^ 28,3 hitaiufwvu. Der Name
des Ortes lautet also Kaoiafiun; Kaaiaiiovoc, Kaarafiova» — 163, 13 ff.

heifst rs. naclulLiii \orhcr von der letzten Beichte des Kaisers

Tlieodoros II die lledf war: ^xfTvnc tur m v orio) ,i(itjaa.: xai in^TTü)

tv Ai'yorotto ^uijH lo iiko<; tüxi^xh ^iut]i. « /<fci' ovv vtx^uc aviov
xrA. Liegt hier ein Fehler vor, so ist er jedenfalls alt, denn die
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Paraphrase V bietet den gleichen Text. Fehlerhaft aber ist er zweifel-

los, denn erstens Hegt ein Anaicoluth vor, das kaum noch diesen

Namen verdiente, sondern bei Akropolites keine Parallele üElnde und
eine Nachlässigkeit s( lilinnn^ti t- Art fjenannt werden müfsle. Zweitens
aber vermifst man überhaupt die Milteihing, dafs der Kaifier wirkUch
starb. Denn der Satz xma — ^w/~,- setzt diese Thatsaciie als bekannt
voraus und begründet nur die Worte ptijTT» SAovfi tiiKfa^a^ ivmvrovg
ttVTox^Toif^cag. Und worauf soll sich endlich o0r«» ßttdffa^ be-
ziehen, und was soll das helfsen nach einer ausführlichen Darstellung

der ganzen Hegierungszeit des Kaisers. Die Paraphrase S gibt uns
einen Fingerzeig zur AnfßndunK des ursprünglichen Te.xles. indem sie

schreibt (ed. Sath. 534, Sl): ovrm Xaßmv diftaiiwv yfjtciiita, nliyov

imßioviy TO fiovaxixov ox'/.«« fdf^'«ro, xal t^v ini y^g nagf^xo/ttit^v

ßaüi'/.fiav xaiti).i7iuiv 7T()o< r t] v fv orortvoTc n & t t(fr tf. it]v ui(hoi'

xfft HiHivaioi\ fn^no) rhanaonc o/orc ^r/crinv.: nvroxouj nQt'^auc. roi-'ii-

(i^iuv yuQ u(iia<: xiL Deshalb möchte ich den ursprünglichen Text etwa
in fönender Ergänzung wiedererkennen: Sxftvoc ftiv oSr« </«,^«v
dtf füifiov yQdf.ifia iTei^vtjxff. luiilxovia ttal invä err^y

fiiti'xrng xai fitj/io) f<'/.oiv rf<T(Tff(>(fV tvidviovc avioxotxrn()tl(Ta^. obwohl
es mir nicht wahrscheinlich ist. dafs .Akropoülos den spi'/.itisch kirch-

lichen Ausdruck d(ftaiiiov yQuiijuia /Miit-iv gebraucht iiaben sollte; der

wird vielmehr dem geistlichen Verfasser der Paraphrase zuzuschreiben
sein. — 167, t ol di tov 'Pw/mixoi' /r/z/^orc oi t€ täv iv rflei »dl

ol tiüv <Ti ntti n»nxu)v ittyiiannv. avr loic xni o'r n>r ifqov asccraAoyor.

In BU fehlt wimIuicIi die Schwierigkeit beseitigt ist. allein ol ist

in allen anderen Hss überliefert und niufs für echt gehalten werden.
P nahm ebenfolls Anstois und schrieb totg XötTtolg, ein schwäch-
liches Auskunitsmittel. Die Lesart ffi'v mTc bedarf aber keiner

Kon i kl ur, roTc ist hier in stark demonstrativem Sinne gebiaiu ht —
uvioü. was sich öfter bei Akrop. findet, z. B. 171. 4 fT. aw^inrfHu ftXf

6t ainu) xai lov ^^iQdDfyojiovdov 'A/.t^ioi' xtü rov *PaovX ^Imhvvi^v ....

tfvv Totg xed aXkovg tfr^TifY^Tv flttovag. — 17.3, 13 ff. wird erzählt,

wie die Gesandten der Lateiner \o\n Kaiser Michael Gebietsibtretungen

verlangen, mit allen ihren Vorschlägen aber abgewiesen werden,
fvX^(jco^ yovr ol ngtaift-: fx roVroi' fuifrufdcm' t/V /fivTor, xai fitfdev

t^or/e^, ei xai ti /Mfiour, uyanav lo^ xfQdtlaavieg xcu 'oJ ßaaiXev

dvTflnov *»ai Sog ^fizv ex tov BoXtffov tä ßix^ ^fmv xtL Am
nächsten liegt der Gedanke, „da sie nichts bekamen, so eiklärten sie

zufrieden zu sein, wenn sie auch nur irgend etwas bekä'nen": die

Schwierigkeiten lägen danach im Inlinitiv uyti.nh\ Vielleicht kann
man die Konstruktion rechtfertigen, indem mau den Infinitiv von
einem ans dvTiiJiov vorher zu ergänzenden eijrov abhängig seinläfet;

allein das wäre sehr hart und richtig« r ist es wohl, den Ausfall eines

Kfhynvy bei nyarräv anzunehmen. .Mau könnte auch ii\^f-v hxovifH

uya7iäv = ..und da sie nichts hatten damit zufrieden zu sein" ver-

binden, aber dann macht xai vor w ßaaiXsv Schwierigkeiten. —
174, 8 ff. xiü TtQog tov dnotndtjpf ii JUixa^k iain'/.ato nQetrßeiav 6

flmriXevg xai y nQtcßeia nffotta xtd tio/Jm vnevdtdovm rmv
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n(M)c dydmji» i^huenß avrov, ohya 6i ärta dveKaXetzo. Hier wird ein

Objekt zu TTaofXMQn — ,,er trat ab" als Gegensalz zu oAty« arra av-

exa?,&Tio verniilst. Aufserdem erwartet man eine Verbindung der Sätze,

die in Bü durch naQf-ifaQst yuQ hergestellt ist; da yo^ sonst überall

fehlt, kann es nur als Emendation gelten. Bei vTrev^i^tto» „nach-
giebig" ist das Objekt aber auffallend. Einen Fingerzeig zur Lösung
der Schwierigkeiten gibt die im ül)rig('n zionili« h nachlässig gearbeitete

Parajihrasc V: tani/.tno TiQtOfitiaw ;io/.?.n r.Tfv()i6ovc tmv jr^om^-

xoviuiv üaituiv xai xwfMr. oAÄ' t^v tt^m/j,' iiii «7rox(««T(<^ cxXi^Qoi, Diese

Konstruktion von vntvitiwq ist eine Nachlässigkeit, deren AnlalSs

gleich deutlich werden wird. Die Paraphrase S schreibt: mü ^ nge^
fitia TT(j(iHa' naof xo'iQK yrt(> rot'i M rto/ '/.n i tor affcfon' xal xw(>wv, nQoc

uydm^Y Hft'?.x(i)y. n'/.iya dh itra . . . dxi xa'/Mto. Iiier ist die Ver-

bindung von iia^hxtÖQti mit seinem Objekt erhalten geblieben, und
den ursprünglichen Text des Akropolites können wir folgendermal^n
wiederherstellen: »tu v ngfaßfia n^ela, »ot .roPJ.» vn^vSidovg rür
Ti^tMfl^OVttav (iarfo)v xai x^'9^^^' ^(tQfX^'^Q^^ 'H*

diKKtrdi^ i'i ricm'/.fV';

xr7.. Jetzt erklärt sich die Lesart der Paraphrase V, die einlach ein

Stück herausnahm, ohne auf die Konstruktion zu achten, und es er-

klärt sieh das Fehlen von yd(f in den nia&gebenden Hss; „voll Nach-
giebigkeit trat (1(1 Kaiser viele Städte ab". — 185, 18 ff. liegen eine

Reihe von texikrit isi lien Scliw ierigkcifen vor. Ich habe sie in meinen
„Studien v.w (Icorgios Akropolites" S. 500 behandelt, worauf ich hier

verweisen kann. — 193, 13 oi xat^' odov tf^u/.taiytjxei na^u %ov naqa
Ttor 'l\0|tta(MÜv n^TtvfidTtov dXüvai tifV Kamftavrivov (das zweite
fehlt in a b). Der Satz ist durchaus klar, und man würde keinen
Zweifel hep^en, wenn nicht in dt r l*araphrase S rap« tn nc m oa rno-

rov stünde. Wie der Verfasser zu diesem Zusatz gekommen sein

sollte, ist schwer einzusehen; fjTQimwvov stand also wohl schon in

der Vorlage, und konnte im Archetypus der übrigen Hss hinter %ov

leicht ausfallen. — 195, 17 ff. tyyiaavri yovv rij Kwvainvn'vov iß
ßnnt?.f7 xnia rnvv tnf^n if^nnQhnhaihQnv iiä).?.nv \ ßtwt'/.txoti h^av i»)v

tri Kuivaiaviivov 7ionj<rnai}(u nuQtitiov. Kai inv iQitTiov ^axtipuio, iimag

av yfvoiTO o ^?} 6m Xdyun' ti'xaQiai i0u)r 7tqo^ rov ^eof xtü ^«mSv
kvxxi0iav imfif re ßtuttkeiag xai lega^tiae vn(Q rf niXetH «rA.

Der Inhalt ist ganz klar, nur o d>] ist ganz unverständlich, a b schreiben
'> ^t], was um nichts hesser ist. Ich m hlage ';h'>) vor. denn weiter-

hin wird erzählt, wie Akropolites selbst ilie /.öyoi verfafste und diese

dann in feierlichem Gesänge heim Einzug des Kaisers vorgetragen

wurden.
Eine panze Reihe von anderen Stellen, die noch der le-\t-

kritischen Üchandlung bedürfen, habe ich in dieser Arbeit über-

gangen. Ich schliefse mit dem Wunsche, dafs aucli andere iiacli-

genossen, wenn demnächst die kritische Ausgabe vorliegen wird, diesem
Schriflsl eller ihre Aufmerksamkeit /.uwenden möchten, der an sich

eine br.i» Utende literarische Erscheinung ist und dessen Geschiciits-

wcrk für uns fast die einzige primäre griechische Quelle bildet, aus
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der wir unsere Kenntnisse von der Geschichte des Reiches von
Nikäa und der Lateiner in Konslantinopel schöpfen.

München. Aug. Heisenberg.

Der Laudtag 1899/1900 und die Gymnasien.

Wie die früheren Landtage, beschäftigte sich auch der letzte von

1899/1900 eingebend mit den humanistischen Gymnasien. Bei der
Bedeutung dieser Verhandlungen erschien es angemessen, da ein voll-

ständiger Abdruck der Heden einen zu weiten Hauiu ciniiehmcn wurde,

wenigstens einen nach Materien geordneten Auszug in diesen

Blättern zu geben. Als Quelle für die Plenarsitzungen dienten die

offiziellen stenographischen Berichte (IV. Band S. 51—283 und V. Band
S. 559—568 für die IL, und I. Band S. 231—243 för die l. Kammer).
Die Besprechungen im Finanzausschusse konnten nur nach den mehr
oder ^veIli^0I- /iivorlftssigen Angaben in Zeitungen (bei einigen Fragen)

beigezogen werden.

Die auf die Gymnasien sicii beziehenden Regierungsposlulate

finden sich zusammengestellt in dem Aufsatze von Dr. Gebhard ,Zu
den EtatsTorschlägen für die Gymnasien nach dem
Kultnsetat ffir die 25. Finansperiode (1900—1901)* in dieser

Zeitschrift: Jahrgang 1899 pag. 796—800.

A. Schulfragen.

L Berechtigung der Absolventen der Realgymnasien znm
Stadium der Mediiiu (und der ^arlspradeiis).

Die in neuester Zeit mit gröfserer Kraft betriebene Agitation, um
den Abiturienten der Realgymnasien (und der Oberreal-

schulen in Preufsen) die vollen Berechtigungen zu verschaffen
un d d i e Einführung von sog. Reformgymnasien durchzusetzen,

gaben im Landlag Veranlassung zu bedeutsamen Kundgebungen.

Wie schon im Finanzausschüsse diese Fragen beliandelt wurden,
ersieiit man aus den Worten des Berichterstatters Dr. Schädler im
Plenum, wo er sagte (IV. 88): Während von der einen Seite die Zu-
lassung der Abiturienten des Realgymnasiums immer noch für bedenklich
gehalten werde, insbesondere auch, well die Arztevertretungen sich

nichts weniger als freundlich einem solchen Vorgehen gegenüberstellten,

und zugleich auch betont worden sei, dafs das Ressort, welches hier

besonders in Frage komme, nämlich das Staatsministerium des Innern
und dessen Beratung, der Obermedizinakat, dieser Frage nicht sehr
geneigt sei, habe man doch von anderer Seil lieser Zulassung das
Wort geredet, da man nicht glaube, es werde tliatsächlich das ein-
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treten, was von den Gegnern behauptet werde, nämlich eine Herab-
drückung des allgemeinen Bildungsniveaus. Man habe ferner angedeutet,

dafs dabei auch das Standesinteresse nicht unbeteiligt sei, und zwar
nach der Richtung hin, als ob eine Herabsetzung der medizinischen

Wissenschaft intendiert sei, wenn nicht die Zulassung auch auf andere
Gebiete und Disziplinen ausgedehnt würde, und man habe zudem im
Finanzausschusse, wenn auch nicht allseitig, dafür gesprochen: es

solle sich die Zulassung der Abiturienten des Realgymnasiums nicht

nur auf das medizinische, sondern auch auf das juristische Studium
beziehen; für die praktische Befähigung des Richters, der auf ver-

schiedenen realen Gebieten thätig zu sein habe, empfehle es sich unter

Umständen wesentlich, die Vorbildung der Realgymnasien zu besitzen.

Nach dem Referenten sprach v. V o 1 1 m a r zur Sache ; er forderte

die bayerische Regierung auf, bei der Behandlung der Frage im Bundes-
rate dem Antrage Preufsens, das sich in der letzten Zeit prinzipiell

für die Zulassung der Abiturienten der Realgymnasien zum medizinischen

Studium ausgesprochen habe, beizustimmen. Er sei weit entfernt, der
idealen Welt des klassischen Altertums ihren ethischen Wert abzustreiten,

aber das Verständnis für diese Dinge sei keineswegs an den Sprach-
• betrieb gebunden, und die Kunst des Übersetzens und Erklärens

könne diese Welt tlem Verständnis und dem Gefühle viel näher bringen

als das stümperhafte Sprachverständnis des Schülers, wie es heule zimi

allergröfsten Teile vorhanden sei. Auch was den formalen Bildungs-

wert der alten Sprachen betreffe, so scheine ihm dieser bei diMi alten

Sprachen vielfach über- und bei den neuern unterschätzt zu werden.
Ohne dafs er gegen die humanistische Bildung überhaupt .Stellung

nehmen wolle, sei er der Meinung, die Zeit der V or rech te derselben,

wo man sie als die Normalbildung und alle andere Bildung als eine

untergeordnete betrachtete, sei ein- für allemal vorbei, tu wohl-
organisierlen Realanstalten körme man ebensogut eine umfassende all-

gemeine Bildung erwerben, und darum müsse die humanistische
und realistische Bildung fü r das Hochschulstudium gleich-
berechtigt sein. Was den Widerstand der Arzte betrell'e, so sei

dies viel mehr eine Etikettenrücksicht als etwas anderes. Gerade der

langjährige Vertreter des Ärzlestandes im Abgeordnete'nhause Dr. Aub
habe kurze Zeit vor seinem Tode ihm gesagt, die Arzte wollten nicht

diejenigen sein, für welche die realistische Bildung als hinreichend

angesehen werde. Sobald z. B. auch die Juristen diese Vorbildung
erhielten, habe er mit seinen Kollegen nichts dagegen einzuwenden,
übrigens seien in dieser Frage die Ärzle nichts weniger als einig.

Zum Beweise zitierte der Redner Stellen aus einem Artikel des Ana-
tomen W. Roux in den „Anatomischer) Anzeigen", worin die Real-

gymnasien als die geeignetsten Bildungsstätten der Mediziner bezeichnet

werden. Die Theologie möge für sich allein sorgen, und die klassische

Philologie müsse als spezielles Studium wie jetzt Sanskrit getrieben

werden. ,,Es wird ja wahrscheinlich noch einige Zeit bei
„uns dauern, bis es dahin kommen wird; ich hoffe aber
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„sicher, dafs es dahin kommen wird." Mit diesen Worten
verlieDs v. VoUmar diesen Punkt.

In ganz ähiiliclier Weise uufserte sich nach ihm Dr. Andreac
([V. 98—100). Die ,,Entmonopolisierung des humanfstischen
Gymnasiums scheine ihm in der That der erste Schritt zu sein,

um die Geisle.<krriflo, welche zin' Zeit in den verschiedenen Schul-

formen um die Herrsciiaft ringen, in der Weise frei zu jnachen. dafs

sich ein Urteil ermöglichen lasse über die Grenzen, über die Tragweite
und über den Erfolg ihrer I^strebungen. In diesem Sinne stimme er

dem Ministerialdireirtor Dr. v. Altho ff bei, der im preufelschen Ab-
geordnetenhause gesagt : „Wolle das humanistische Gymnasium seinen

hervorragenden Rang behaui)fen, so niüs^o es das durch eigene Kraft

und Leistungsfähigkeit und niclil da<liir< h, dafs kiinslli-'he Stützen ge-

schaffen würden." in dem Widerstände der Arzte gegen die Zu-
lassung der Abiturienten der Realgymnasien zu dem medizinischen

Studium sehe er nur die energische Gegenwehr« auf der damit be-

tretenen schiefen Ebene noch weiter abwärts aus der Wissenschaft

heraus in eine Art von handwcrksmäfsiger Technik hineinzugleiten.

Man wolle niclif ans dem (»ymnasium als der vornehmsten Schule

heraus und ger.itu damit in Gefahr, die Vorzüge desselben zu über-

treiben, das Realgymnasium in seiner Art und in seinem Werte zu
verkennen und so ungerechte und unhaltbare Urteile zu fällen. Man
thue so, als ob das Gymnasiuni allein den echten Idealismus
pflege und stelle ihm den U t i 1 i t ä t s s t a n d p n n k t des Real-

gynmasiums gegpniiljcr ; man spreclie von einer besonderen logi-
schen Schulung durch die allen Sprachen und ignoriere, dals auch
das Realgymnasium nicht weniger als 60 Lateinstunden in der Woche
habe. Das humanistische habe demgegenüber nur 66. Der Idealismus

sei doch nicht das Vorrecht irgend einer Schule, und man werde
docl) nicht im Ernste hehaupt'^n wollen, dafs etwa das Studium der

grieclnsciicn Spraclie eine besondere Art von Idealität garantiere, .la

wenn man die Wirklichkeit betrachte, so werde man gar nicht ab-

leugnen können, dals das Verhältnis einer öbergrofeen Anzahl von
jungen Leuten, welche nur der Not gehorchend auf den Bänken des
Gymnasiums säfsen, zum Lelninlialt des Gymnasiums das ptire Gegen-
teil von Idealismus ist; wenigstens könnten die Lehrer an den Gym-
nasien von diesen Dingen ein Lied singen. Jede Schule, die auf all-

gemeinen erziehlichen Grundsätzen aufgebaut sei, könne dem Idealis-

mus dienen, und sie werde es, soweit ihre Arbeit die rechte sei,

und jede Schule könne Banausen erziehen, sobald sie mit einem un-
geeigneten Material arbeiten müsse und es im Unterrichtsbetriebe

fehle. Über die logische .Schulung, welche die bisherige gymnasiale
Vorbereitung dem Aledizin Studierenden geben solle, führte er sodann
eine Kritik des bekannten Prof. Virchow an, die ihr gerade das ab-
spricht, was man sonst als ihren besonderen Vorzug hervorzuheben
pflege. Virchow wolle diesen Mangel durch Äbsolvierung eines be-
sonderen Kursus in der formalen L.ogik reparieren. Näher liege es.
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ihn als Folge davon aufzufassen, daüs die Schuler nicht naturwissen-

schaftlich denlcen gelernt hätten. Zwar wolle er nicht so weit «^^ehen

als Roux, der das Realgymnasium als Vorbereitungsschule für die

Mediziner verlange, aber das glaube er, dafs die auf den Realgymnasien
zu erwerbende Bildung nach Inhalt und Form so geartet sei, dafs sie

akademische FakuUälsstudien wohl ermögliche, und dafs es für den
Staat kein Schaden, sondern ein Vorteil sein werde, wenn ein7.elne

seiner Beamten diesen Bildungsweg gegangen seien, endlich aber auch,

daljB es unbillig sei, durch Vorenthaltung von Berechtigungen die Ent-
wicklung zeilgemäfser Anstalten aufzuhallen und den Marktwert ihrer

Erzeugnisse künstlich herabzudrücken. Dah*er werde man den
Abiturienten d e r R e a 1 g y in n a s i e n auf die Dauer auch die
Zulassung zum Studium der Jurisprud eiiz nicht verwehren
können. Zum Beweise, dafe er nicht etwa gegenstandslosen Phan-
tasien nachjage, verwies der Redner auf das Beispiel Württem-
bergs, wo man ganz besonders die humanistischen Studien von alters-

her pflege, aber trotzdem zuerst das Monopol des humanistischen

Gymnasiums gebrochen habe. Nur das eigentliche Richterfach und
die Advokatur seien demselben noch vorbehalten. Die übrigen Teile

der Jurisprudenz seien auch den Realgymnasien zugänglich. Dem An-
trage eines Abgeordneten gegenüber, den letzleren die ganze Juris-

prudenz zu erötlnon. da man mit der bisherigen Einrichtung, die schon

ein gutes Jahrzehnt bestelle, üble Erfahrungen in keiner Weise ge-

macht habe, hal>e der Kultusminister sich gunstig, der Justizminister

ablehnend verhalten.

Aus dem folgenden Teile der inhaltreichen Rede seien noch
nachstehende Sätze herausgehoben und wörtlich angeführt: „Es gibt

kaum irgend etwas, was komplizierter ist als Bildungsfragen, und ihre

aphoristische Erwägung führt nur zu leicht in die Irre; nur zu ofl

stfitzt man sich auf unbewiesene oder auch unbeweisbare Obersätze, und
dann steht schliefslich Behauptung gegen Behauptung. Ai)er That-acho

ist nun eben doch, dafs wir uns in einem Übergangssladium helinden.

Thatsache ist, dafs für einen grolsen Teil unserer Gebildelen kein

Zusammenhang mehr besteht zwischen dem Lehrinhalt des Gymnasiums
und ihren Bildungsinteressen. Sie empfinden den Betrieb gewisser

Studien als einen nutzlosen Zwang. Daher hat sich neben dem
humanistischen Uyinnasium, sozusagen im Wettbewerb mit demselben,

allmählich eine Form von Bildung entwickelt, welche die Gellung,

die sie in der öffentlichen Sdi&tzung bereits besitzt, auch in der
staatlichen Anerkennung erstrebt. Man wird vergeblich den Wert
dieser beiden Bildungsformen gegen einander abwägen, und wenn man
das Realgymnasium kurzerhand als die interiore Form hinstellt, oder
wenn man den Bildungsgang des humanistischen Gymnasiums als den
allein normalen bezeichnet, wenn man behauptet, dafs dem Real-
gymnasium ein Recht gewähren gleichbedeutend sei mit einer Herab-
setzung des nationalen Bildungsniveaus, nun. meine Herren, so ist das
eben eine Behauptung, die, soweit ich sehe, nicht zu beweisen ist."

„Es handelt sich darum, dafs das Vorrecht der alten Schule nicht
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mehr weiler künstlich aufrecht erhallen wonle, und daher bleibt eben
nichts anderes übrif,^ als die Wahl freizugeben. Da nun bei der

bevorstehenden Neuordnung der medizinischen Studien endlich Gelegen-

heit geboten wäre, in dieser Sache einen wesentlichen Schritt vor-

wflrts zu thun, so möchte ich die Staatsregierung bitten,
für dieZulassung der Abiturienten des Realgymnasiums
zum medizinischen Studium mit aller Entschiedenheit
einzutreten und i n s b e s o n d e r e a u c h i h r e B e r e i t \v i 1 1 i k e i t

zu erklären, falls eine Änderung des Luhrprogramms des
Realgymnasiums gefordert werden sollte, einer solchen
zuzustimmen; denn in dieser Beziehung besteht unter den Anstalten

des deutschen Reiches, auch wenn sie den gleichen Namen fähren,

ein nicht unerheblichor T'^nterschied." ^)

Wollte man. führle der Abgeordnete dann aus, das Defizit an

lateinischem Wissen, wie es in Preulsen beabsichtigt sei, für die

Abiturienten des Realgymnasiums durch eine Nachprüfung ergänzen,

so in ü f s t e er d a r i n d i e d e n k b a r s c h 1 e c h t e s t e L < i .< u n g dieser

Frage sehon : denn einmal wäre damit dokumentiert, dafs das, was
das Realgymnasium biete, nun doch nicht genüge, und zum zweiten

seien Kenntnisse, die prestissimo erworben würden, um sie in einer

Prüfung zu präsentieren, von einem sehr zweifelhaften Werte, um
nicht zu sagen, wertlos. Denn der Bildungswert eines Gegenstandes
komme nur dann zur Geltung, wenn man ihm eine lange und geord-

nete Beschäftigung widme. Die richtige Lösung könne f^eini r Meinung
nach nur darin bestehen, dafs man an allen Realgynuiasien den
lateinischen Unterricht aul die Höhe bringe, welche ihn fähig mache,
auf diesem Gebiete ungefähr die gleiche Schulung zu geben, wie sie

das humanistische Gymnasium biete. Auch diesem wurde dadurch
ein grofser Dienst geleistet. Es würde wahrscheinlich eine grofse An-
zahl von Schülern verlieren, aber dafür das Glück haben, nur mit wirk-

lichen Interessenten zu arbeiten und endlich aus der Misere heraus-

kommen, dafs sein Lehrprogramm immer mit neuen Aufgaben belastet

werde, da& man wolle, es sollten die alten Sprachen tflchtig und
gründlich gepflegt werden, und dals man trotzdem die Stundenzahl
für diese Fädier fortwährend beschneide.

Abgeordneter Dr. Zimmern (.IV. 100) bemerkte nur kurz in

unserer Frage, es scheine ihm nur ein wenig widerspruchsvoll, wenn
man auf der einen Seite zum humanistischen Studium hinaufmöchte
und auf der anderen Seite davon her; b * i;^'cn oder herabziehen wolle.

Wrnn die Juristen und Mediziner sich daraui einlassen wollten, habe
er niciils dagegen.

In der Sitzung am folgenden Tage (24. April) ergriff der Präsident
der II. Kammer Dr. Orterer das Wort zu einer gehaltreichen und
eindrucksvollen Rede (IV. 107— U()).

') Die Ik'ulg^ ninasien haben in rreofsen nur 40, in Bayern und Württem*
beig 80, in Sachsen 71—73 Lateinstunden.
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Die Frage der Zulassung der Abiturienten der Real-
gymnasien und, wie man in anderen deutschen Ländern beabsichtig«»,

auch der latei n losen Ober realschulen, zum Universitäts-
studium sei von der weitgehendsten allgemeinen Be-
deutung, nicht allein für das Schulwesen, sondern auch für das
staatliche und so/.iale Leben überhaupt. Man müsse sich

dieselbe vor allem in ihrem Ursprünge und besonders in ihren letzten

Konsecjuenzen vergegenwärtigen, welch letztere nicht von allen sofort

zugestanden, vielleicht auch gar nicht logischer Weise gezogen würden,
die sich aber für denjenigen, der der Entwicklung der Frage nach-
gehe, unabweisbar aufdrängten.

Was die Entstehung der sogen. Realabit urienten frage betreffe,

so sei das eigentlich doch vorwiegend eine prcufsische Fra^e.
Es .sei ja wunderbar, wie sich Preufsen auch in dieser Beziehung mit
seinen> impetuosen, heute dahin, morgen dorthin inklinierenden, heute

das preisenden, morgen dasselbe wieder verwerfenden Vorgehen auf
den verschiedensten Gebieten des ölTenllichen Lebens, leider nun auch
auf dem Gebiete des Schulwesens einen malsgebenden Einnufs zu
erringen gewufsl habe, den der Redner für einen aufse rorde n 1 1 i c

h

bedrohlichen halte, wie er auch in dem von Preufsen ausgehenden
Hineintragen des iMilitärwesens in das Mittelschulwesen ein nationales

Unglück für unsere Mittclschulunterrichtung und -Erziehung erblicke.

Vor 10 Jahren habe man auf eine sehr hohe Anregung hin in

der Dezemberkonferenz den Realgymnasien als untauglichen Halbheiten
das Todesurteil gesprochen. Doch habe man sie nicht abgeschafft,

sondern ihre Zahl vermehrt und nun gar entdeckt, dafs sie eigentlich

die vorzüglichsten Schulen der Zukunft seien. Begreiflich sei dies,

wenn man ins Auge fasse, dafs ihre Zahl in Preufsen 6 —7 mal gröfser

sei als in den süddeutschen Staaten zusammen. Nach den Bedürfnissen

und Adspirationon aus jenen Kreisen heraus solle eine völlige Um-
gestaltung unseres ganzen Berechtigungswesens und unseres Gymnasial-
belriebes überhaupt erfolgen. Darin sehe er bei der Präponderanz
Preufsens eine grofse Gefahr für unser bayerisches Gymnas^ialwesen,

das, ruhend auf der humanistischen Grundlage, ohne den Anforderungen
der Zeitverhältnisse verschlos.sen zu sein, zu einer solchen Höhe ge-
bracht worden sei. Jetzt solle auf einmal aus rein utilitaristi-

schen, um nicht zu sagen, banausischen Gründen ein
vollständiger Wandel eintreten.

Schon bald nach dem Entslehen der Realgymnasien, die für ihre

Zeit und ihre Zwecke sehr gut organisiert gewesen und noch seien, habe
man die Frage erörtert, was für eine Folge die Realgymnasialbildung
haben werde für den Zugang zu den höheren Studien und ob die

humanistische Ausbildiuig niclit mehr für gewisse Zwecke des ölTent-

lichen Lebens hinreiche und das Realgymnasium bessere Chancen
biete. Da hätten schon ein Lieb ig und ein Pettenkofer und
später ein Ziemfsen sich über die Grundlagen des humanistischen
Unterrichts durchaus anerkenneml und dahin ausgesprochen, es sei

kein (irund, von diesen wesentlich abzuweichen, und unumwunden
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zu^'e»lunden, dafs die Zugänge aus den Jiunianistischcn Gymnasien
sich für medizin- und nalui wissenschaflliche Studien durchaus brauch-

bar erwiesen hätten, sich anfünglich zwar in ihrem Wissen in natur-

kundlichen Dingen quantitativ von den Realsryninasialabiturlenten

nalurgeniüfs unIciM Itiedcn, aber in bezug auf die Qualität, die Art
ihres Denkens und die Befähigung, sich auch in rjebiele /n vriliiTon.

die iiinen bis daitin xäW'ii: unzugänglich gewesen seien, den übrigen
in keiner Weise nachstünden.

Den Ansprüchen des dffentiichen Lebens, den Ter-

schiedenen ganz neuen Sparten, die sich auf technischem Gebiete
entwickelt hätten, habe man in Bayern Rechnung getragen
und einiges in das Gymnasium hinoiiiverloj?!, was für das spätere

Studium der teclinisclicn und ähnlirhen Fächer, aber auch für die

allgemeine Bildung eine gröfsere Bedeutung erlangt habe, in der
Meinung, durch diese Konzessionen an die Entwicklung der Dinge
nun eine Genfige gethan zu haben; aber darin habe man sich ge-
täuscht.

Weiterhin wies Dr. Orlerer darauf hin. dafs gerade von den
humanistischen Gymnasien die führenden Geister auf ilein Gebiete der

exakten Wissenscliaften ge-koinmen seien. Man preise Jetzt die grölsere

Geeigenschaftetbeit und Vorzfiglichkeit, die das Realgymnasium nach
dieser Richtung bringen werde. „Wir müssen es erst experimentell

erfahren; aber von dem Gymnasium wissen wir, dafs seine
H i 1 d u n ? auf allen G ( b i t? t e n die deutsche Nation zur
1'

li h r e n d e n Nation — \v i i- k ö n n e n d a s o h n e C h a u v i n i s m u s

sagen — unter allen Kulturvölkern Europas gemacht hat."
Die Verbindung des Betriebes der klassischen Sprachen mit einer

rationellen und den ganzen Unterricht beherrschenden Behandlung der
Muttersprache, dazu die richtige Beimengung neusprachlicher, histori-

sclier und geo'^n-aphi scher Kenntnisse und eine verständige Pflege der
Mathematik in ihren verschiedenen Teilen, das ist das Merkmal des

humanistischen Gymnasialbetriebes Sie bildet keine Juristen, keine

Mediziner und nicht einmal Philologen, wie es so oft behauptet wird,

und keine Theologen, sondern die Gymnasialbildung In der Zusammen-
set/iirif,', wie wir sie haben und im allgemeinen gewifs richtig haben,
soll die Unterlage bilden für jedes höhere Studium sowohl nach der

technischen, mathematischen und naturkundlichen, als nach der Seite

der idealen, der gelehrten Lebensberufe, um mich kurz auszudrücken.

Ich bedauere, dalk es der deutschen Nation, der Nation der
Denker, vorbehalten geblieben ist, eine Reform des Schulwesens an-
zuregen, vor allem von dem Grundsatze ausj^ohend: ,,Was
kaufe ich mir dafür? Wozu brauche ich diese Dinge?"

Vor zwanzig Jahren, führte hierauf der Redner aus, habe der
hochberühmte Dr. Bischoff auf die richtige Grundlegung des Medizin-
studiums gerade durch das humanistische Gymnasium mit gro&em
Nachdruck und eingehendst hingewiesen gegenüber den Ausführungen,
die damals von Fick, Duboi- -It oymond u. a. versucht worden
seien, und sich dabei auf die Zeugnisse hervorragender Astronomen,

I.
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Mathematiker, Chemiker und Physiker seiner Zeit berufen können.
Ein Urteil aus jüngster Zeit enthalte die kürzUch in der „Deutschen
Revue" erschienene Abhandlung des Münchener Professors Dr. Hans
Buchner: „Über die richtige Vorbildung der Mediziner." Dort fänden
sich nach einem historischen Rückblicke über die Entwicklung der
Verhallnisse die Grundsätze angegeben, von denen sich auch die

Medizin und die exakten Wissenschaften überhaupt nicht entfernen
könnten, ohne sich selbst zu degradieren. Es seien denn doch
für die Lösung der Frage, welcher Studien gang und welche
Vorbildung für bestimmte Fächer erwünscht und not-
wendig sei, vor allem die Leute entscheidend, die selbst
in der Wissenschaft und in der Praxis auf dem Boden
der entsprechenden Berufsgattungen stünden.

Nicht etwa blofs einzelne Mediziner, sondern die legitimen Ver-
tretungen der Ärzte in ganz Deutschland und nicht zuletzt in Bayern
hätten wiederholt auf ausdrückliches Befragen in ölTentlichen Ver-
sammlungen und in ausgedehnten Gutachten ausdrücklich anerkannt,
dafs die humanistische Vorbildung für den medizinischen Beruf durch-
aus genüge, so, wie sie sich jetzt gestallet habe, und dafs sie eine
andere, etwa durch das Realgymnasium, gar nicht wünschen könnten.
Ja, sie hätten die Zumutung, auf andere Bahnen gelenkt zu werden,
absolut abgelehnt. Auf die Nachricht, Preufsen habe im Sinne, den
Realgymnasialabiturienten den Zugang zum medizinischen Studium zu
gestalten, seien neuerdings wieder Umfragen gehalten worden. Von
allen hierauf eingegangonen Bescheiden hätten nur ganze sechs sich

dafür ausgesprochen.

Wenn man von der gegnerischen Seite sage, das sei nicht von
solch grofser Bedeutung, da spielten vielleicht Konkurrenz-
rücksichten u. dergl. hinein, und eine Äufserung des verlebten

Dr. Aub zitiere, so wolle der Redner nicht untersuchen, welche
Motive mafsgobend waren, da er nicht in die Herzen der Mediziner

schauen könne. Vielleicht fühle sich einer seiner Kollegen, der dem
Medizinerhorufe angehöre, veranlafst, sich über die Zumutung, die da
gemacht worden sei. zu äufsern. Alle öffentlichen Kundgebungen,
darunter das dem Redner vorliegende Gutachten des ärztlichen Landes-
ausschusses für Würl Lemberg und das der sächsischen ärztlichen

Landeskammer, sprächen sich für die Beibehaltung der bisherigen

Vorbereitung auf das medizinische Hochschulstudium aus. Wenn in

diesen Interessentenkreisen kein Wunsch nach grundsätzlicher Änderung
laut werde, wenigstens in der grofsen Mehrzahl nicht - - Ausnahmen
gebe es überall, nach denen könnten wir aber unser Schulwesen nicht

einrichten — und wenn an und für sich die historische Entwicklung

für die Genügendheit der bisherigen Vorbildung spreche, so sehe der

Redner nicht ein, wie wir dazu kommen sollten, eine Änderung förm-
lich aufzuoktroyieren. Einen derartigen Versuch solle man in Bayern
nicht machen, und solange nicht bewiesen sei, dafs nach dem Urteile

der Interessenten und nach dem Sachbedürfnis zugleich die Forderung
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berechtigt erscheine, solle man die Dinge nicht ftndeni, sondern beim
alten lassen.

Geschehe dies nicht und nehme man die eine Fakuttftt herein,

so könne man die andere nicht ausschliefen, was Mfinner, die kon-
sequent seien, wie Bebel und v. Vollniar, schon ausgesprochen hätten.

Vor allem kämen die Juriston daran. Wenn man den Gang der

Dinge beobaclile, müsse mansagfMi: „Zunächst kein Griechisch
mehr, dann weniger Latein; allmählich würde auch
dieses abgeschafft; das bibchen könne man ja auf der Universität

lernen, was man ins Haus brauche. „Was soll denn das für eine

V'orbildung werden für den Richlerstand und speziell für den deutschen

Riclilersland, der in Erfüllung seiner Aufgabe bisher auf einer Höhe
gestanden ist. wie wir sie vielleicht nirgend anderswo in einem
Kulturlandu Europas finden? Meine Herreu I Ich nmfs sagen, dasteht
einem der Verstand still. Ich will ja nicht davon reden, dafe der
Jurist später nicht griechisch spricht und liest ; idi weifs auch, dafs

wenig Juristen lateinisch sprechen werden, Ja dafs es vielleicht manche
gibt, die selten lateinisch lesen. Aber soll denn das der Mafsstab für

die Anforderungen an unseren Juristenstand sein, dafs derselbe sicli

mit dem begnügt, was zur Not auskömmlich ist? Das wäre ein Zu-
stand, der ins Unerträgliche fOhren wQrde. Ich meine, gerade die

Juristen, für welche auch eine besondere Vertiefung in die allgemeinen

wissenschaftlichen Fächer auf der Hochschule notwendig ist, können
der Vorbildung im Griechischen am wenigsten entbehren. Ja, meine
Herren, die Philosophie, speziell die Geschichte der Philosophie, Ge-
schichte an sich, vor allem Philosophie der Geschichte, was ich immer
wieder betone, das sind die Disziplinen, die auch dem Juristen be-
kannt sein müssen, und die R( Ii! geschichte und das Studium der

Entwicklung des Rechts hängen docii mit dem römischen Rechte, das

gewifs das originellste war, das wir dem Altertum verdanken, aber

in vielen Fällen auch mit der Kenntnis der Entwicklung des griechi-

schen Rechtes zusammen, wenn es auch anders geartet ist. Alle diese

Quellen und Grundlagen sollen dem Juristen unzugänglich werden und
ein Buch mit sieben Siegeln sein? Das sind aber alle die Dinge,

wenn sie den Schlüssel zu ihnen nicht ha])en, und den Zugang
zu diesen Quellen sich selbst verstellen dadurch, dafs sie der Sprache
der xVlten sich nicht mehr bedienen können."

Dem Hinweis seines Kollegen Dr. Andrea(> auf die württem-
bergische (zweite) Kammer, wo eine lebhalle Bewegung zu

gunsten der realistischen Vorbildung eingetreten sei, stellte hierauf

der Redner die bessere Einsicht der Kammer der Standes-
herren gegenüber, die den Zugang der R e a 1 g y m n a s i a I

-

abituricnten zu der Justiz und Verwaltung als nicht
empfehlenswert erachtete, und las aus der dort gelKilteneu

Rede des Justizministers v. Fabris folgende Stellen vor, die den
unauslöschlichen und durch nichts zu ersetzenden Wert der huma-
nistischen Bildung besonders für den Juristen kennzeichnen:
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„Ich scliäUe den materiellen Bildungswert des Humanismus
der Gymnasien ebenso hoch, wo nicht höher, als den formalen
Bildangswert desselben: um bcslclit dieser materielle Bildungs-

wert nicht in besonder« i- ise für den .luri.slen. er besteht für

alle, welche »'Inn liöiiere Bildung anstreben, mögen sie kiinflig

eine Beruüart wühlen, weiche sie wollen, er besteht insbesoniiere

für alle diejenigen, deren Beruf den Durchgang durch die Uni-
versität äbierhaupt erfordert. Die nfthere Kenntnis der antiken
prosaischen und poetischen Literatur, der römischen nicht blofe,

meine hohen Herren, sondern natürlich auch der griechischen,

ihrer älteren Schwester, der liefere Einblick in das antike
Leben, in das ernste römische und in das geistvolle
und sonnige griechische Leben erweitert den geistigen
und sittlichen Horizont und erfüllt den jugendlichen Geist
mit einem Idealismus, der nicht blofs für die l^niversitÄlszeit an-
hält, sondern der g(»wöhnlich bis in die reiferen Mannesjahre, ja
oft bis in die späteren Lebensjalire. wenigstens zu einem erheb-
lichen Teile andauert. Und ich darf doch vielleicht sagen, gerade
für den praktischen Juristen, der jahraus jahrein auf trockenen,

wenig freudvollen Berufspfaden zu wandeln bat, ist es eine be-
sondere Wohllhat, wenn er ein Stäck von jenem Idealismus >'u \i

gerettet hat, den er einst an>; den ewig jungen Clesängen der Ilias

und Odyssee, aus den ergreifenden Tragötiien des Äschylos und
Sophokles, aus den tiefsinnigen Dialogen des Plate und aus den
lebensfrohen Odeu eines Horaz geschöpft bat."

Als einen weiteren Zeugen, der sich mit grolser Wärme für die

Beibehaltung der humanistischen Grundlage für alle Gattungen von
Berufen, zu denen durcli die Universität vorbereitet wird, aussprach,

konnte der Redner drii sächsischen Kultusminister v. Seid(?witz an-

führen und forderte /.ugleich auf, in einer Schrift des berühmten
Prof. Dr. Zeller in Berlin nachzulesen, wie alle Kultur, so auch die

deutsche, auf der Antike beruhe und warum die humanistis!*ben

Studien für die gelehrten Berufe die vorzfiglichei'en und auch not-
wendig seien.

Wenn man die Juristen und Mediziner auf andere Unterlagen

ihrer Bildung zunächst fakultativ, später ausschliefslich verweise, was
bleibe dann noch für das Gymnasium übrig ? Auch die Theologen und
Philologen sollten sich, wie man sieh geänfsert, mit einer realistischen

Bildung begmigen. Der Vorschlag eines Ergänzu ngsexamens im
Lateinischen und evcnt. im Griechischen sei kiirios. Ein solches

habe keine I>edeutung. da es kein inneres Erarbeiten und
Insichaufnehmen der Gegenstände, sondern nur ein
äufserliches, mechanisch eingedrilltes Erwerben von
Kenutni -rn sei. die schnell wieder verloren gingen.

An der dermaligen Ausbildung der Juristen bemängle man noch,
dafs sie zu wenig in die praktischen Verhältnisse des Lebens ein-

geweiht würden, dals sie über manche Dinge auch technischer Art
urteilen mülsten, ohne vom Gymnasium her Kenntnisse hievon mit-
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zubringen. Dagegen sei zu sagen, dafs das humanistische Gymnasium
nicht da sei, um für alle möglichen Eventualitäten und Entscheidungen

des späteren Lebens die Grundlage zu bilden, ferner dafs auch das

Realgymnasium nicht diese Bildung biete, „Uni Versalspezialisten"
mufsten da gebildet werden, damit der Jurist schon von der Schule

weg fQr alle Verbflltnisse des Lebens unterrichtet und gefeit sei. Die
Heranbildung am Realgymnasium bringe in dieser Beziehung nichts

Förderlicheres ;ils die am humanistischen Gymnasium. Da* Bildungs-

wesen müsse auf eine höliere. allgemeinere, tiefere Grundlage, nicht

auf diese utilitaristischen Rücksichten gebaut werden.

,.Wie wird sieh die Sache zunflchst fQr die Uni erst t&ten
und dann für das Leben gestalten?** fragte hierauf der Redner.

Die Universitätslehrer würden zweierlei Ilörer vor sich haben,
eine Tn e r t r A g 1 i c h k e i t besonders für die Lehrer der allgemeinen

Disziplinen, al)or auch für die der medizinischen, der naturwissen-

schaftlichen und juristischen Fakultät. Sie njüfsten ihre Vortrüge voll-

ständig Toraussetzungslos gestalten, könnten nicht einmal die seit

Jahrhunderten übliche Terminologie anwenden, die nicht bloEs ein

ftufiseres Beiweric der Wissenschaft, sondern gewissermafsen auch ein

Spiegel sei, ans dem die historische Entwicklung der Disziplinen zu

ersehen sei. Das Rand der humanitas, das alle Fächer auf den

Universitäten verbinde, würde zerstört und die Leiner verwiesen auf

den banausischen Standpunkt der Abrichtung von jungen
Leuten, die zwar genügend Deutsch, Französisch und Mathematik
mitgebracht hätten, im übrigen aber oine rndis indigestaqne moles

sein würden, wenigstens für die tieferen allgemeinen Disziplinen, die

doch von erhöhter Bedimtung für unsere materiell und realistisch an-

gehauchte Zeit seien. Es wäre nach seiner vollen Überzeugung
ein nationales Unglück, wenn an dieser Grundlage einer
universitas lit'erarum gerüttelt würde. Werde die Gleich-

artigkeit der Vorbildung der Studierenden beseitigt, so gehe die Ge-
meinsamkeit und Gemeinschaft des wissensrliatlliehen Lebens, dieser

Grundpfeiler und wertvolle Vorzug unser(!r deutschen Universitäten,

verloren, ebenso der hohe Flug der DiszipUnen, der jetzt möglich sei.

Mit tausend Bleigewichten würden die Professoren an
die Scholle geheftet werden, weil sie bei ihren Tlörern
nicht mehr die bisherigen Voraussetzungen fänden,

Emen Mangel jeder historischen Auffassung verrate es,

wenn man sage, nicht iimge Griechen und Römer, sondern Deutsche

müsse man erziehen. Darin zeige sich eine völlige Unkenntnis aller

Verhältnisse und deren Entwicklung. Altertum und Christentum seien

die Grundlagen auch der deutschen Kultur. Was unsere Lit( i-atur und
Kunst Grofsps und Edles geschaffen habe, sei in seinem besten Teile

aus dem Altertum hervorgegan^ani oder sei eine Nachahmung oder

doch Fortbildung antiker Vorbilder. Die Loslösung von der alten

Kultur, die Verleugnung dieser edlen Mutter, sei ein charakteristischer

Zug unserer Zeit, wie wenn man sage: ««Man müsse die deutsche Ge-
schichte bei der Schlacht von Sedan aufongen." Wir hätten weder

Butter f. d. tM^er. Qymniriakflhnlw. JaXYl. Jabig. 44
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Lateiner noch Griechen noch Deutsche, sondern horaines iiutiiaiios,

ja humanissimos, zu erziehen.

Von den Modernen sAben die einen das Bildungs ideal nur
im Deutschen mit etwas neueren Sprachen, andere nur in der Mathe-
matik und den Naturwissenschaften, ein Zeichen, dafs man auf eine
scliiele Ebene komme, sobald man die historische Kntwicklung der
Dinge aulgebe.

Die Ausdehnung der Berechtigungen derRealgyranaslalabiturienten
habe nocli weitere Konsequenzen. Man solle nicht glauben, dafs
damit der Zugang zu den golehrlen Berufen vermindert und das
geistige Proletariat weniger word(\ Das humanistische Gymnasium
werde Einbul'se erleiden; aber der bequemere Weg durch das
Realgymnasium werde das Zuströmen zu den höheren Studien zu
einem noch reichlicheren machen. Dann wQrden in Bayern
die vier Realgymnasien nicht ausreichen, und greise finanzielle Mittel
muDsten aufgewendet werden, um neue zu schaffen.

Nirgends sei die Stetigkeit der Entwicklung und das Siclu-uhig-

entwickeln wichtiger und nötiger als auf dem Gebiete des Miltelschul-

wesens. Schon dieser Grund sollte hindern, die noch junge Schulordnung
zu ändern und ein ewiges Experunentieren zutreiben. Deshalb bitte
er die Unterri < htsverwaltung dringend, dem Ansinnen,
das in dieser Richtung von Preufsen gestellt werde, zu
widerstehen und einer generellen Zulassung der Real-
gymnasien die Zustimmung nicht zu geben. Diese Be*
wegung grabe allmflhlich das humanistische Gymnasium ab und
begrabe es zuletzt, was die Entwicklung der frfiheren Jahrhunderte
beweise. Ein klein weni^' logisches Denken dränge zu dem zwingenden
Schluf?, dafs mit diesen Bestrebungen in weiterem Umfange das F'iid»^

der humanistischen Gymnasien gegeben sei. hi DeuLschland und
speziell in Bayern sollte man stolz darauf sein, dafs wir die alten

Grundlagen noch immer behauptet haben.

Der preufslsche Kultusminister Dr. Studt wolle zunächst noch
abwarten, bis noch jemand anderer ein kräftiges Wort zur Sache ge-
sprochen habe, um dann mit seinen Plänen rücksichtslos vorzugeben,
welche den modernen Bestrebungen entsprächen.

Wir stünden vor einem entscheidenden Punkte. Zunächst ent-

ziehe man dem Monopol des humanistischen Gymnasiums diejenigen

Fakultäten, die den meisten Zugang hätten. Damit wolle man das
schwierige Griechi.sche und einige andere Schwierigkeileii des huraa-
nisliscluü Gyninasialbelriebes rmr einigen wenigen überlassen, die

fernerliin »kn dornenvolleren Weg zu ihrem Ziele gehen sollten. Das
müsse aber das Ende des Gymnasiums bedeuten. Darüber könne man
im allgemeinen nicht im Zweifel sein. Dieser Zwang werde nicht

durch ein Normativ gegeben, der werde sich durch die Entwicklung
der Dinge geben.

Die Worte des Herrn Kultusministers im Finanzausschusse in

betrefl der Zulassung der Healgymnasialabiturienten erfüllten den
Redner mit einer gewissen Besorgnis über die künftige Gestaltung der
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Dinge. Daher wolle er die Worte, (iie er dort gesprochen, wieder-

holen : Er halte dafür mit einer grofsen Anzahl hervorragender Päda-
gogen und Männer des öffentlichen Lebens, da& unser Bildungsniveau
in dem Augenblicke tiefer sinke, wo wir den Betrieb der
humanistischen Studien nicht mehr zur notwendigen
Grundlage für die höheren Studien und gelehrten Berufe
mach t en.

Die höhere Bildung, die das Gymnasium gebe, mache nicht ein

bl&chen mehr oder weniger Mathematik oder Griechisch aus, sondern

es sei ein in sich abgeschlossenes, in sich harmonisch sich zusammen-
fugendes Bild, ein Besitz, den man sich erarbeiten müsse, der einen

befähige, den tieferen, inneren Zusammenhang der Dinge auf historischem

wie auf philosophisclieni Gehiete zu erfassen und festzuhalten. Es

handle sich um die Aneignung der Erkenntnis jener stets giltigen und
durch die Geschichte vollkrflftig erwiesenen Bedeutung des Altertums

für die Entwicklung aller Zeiten, welche auf dem Gymnasium erhalten,

eingepflanzt und fortbewahrt werden müsse.

Die Schluüisätze der Rede lauteten:

»Alles zerbröckelt und zerstört, und darnach bleiben noch die

lavierenden, nicht fafsbaren und von dem einen so, von dem andern

so formulierten Bildungsideale, die in Preufsen so, in Bayern so und
in anderen Landern wieder anders gestaltet werden.

Wenn Sie eine solche Entwicklung unseres Bildungswesens mit-

machen wollen, dann bitte ich Sie, sich auch diese letzte Konsequenz
zu vergegenwärtigten und nicht zu vei jzessen, wohin wir dabei kommen
werden. Ich mufs sagen, widerstehen wir den Anfängen,
ändern wir riufserste n Not falls später einmal an dem
Bestehenden das Änderungsbed ürftige, und reformieren
wir, was durchaus notwendig ist, wofür die Notwendig-
keit nachgewiesen ist, so dal^ nicht b\oti von irgend einem
einzelnen ein Einfall kommt, ftndern wir ftufs ersten falls noch
in Nebendingen, bleiben wir aber in der Hauptsache auf
den allgemein bewähr ten G rundlagon, auf denen Deutsch-
land grofs geworden im Krieg und in allen Künsten des
Friedens/*

Es handelt sich überhaupt darum: Soll die deutsehe
Nation das ehrwürdige und durch die geschichtliche
Entwicklung und durch die thatsächlichen Erfolge er-
probte System der gegenwärtigen gymnasialen Aus-
bildung systematisch ändern oder beibehalten? Dar-
über mufs man sich klar sein, meine Herren, und dann
gibt sich das andere von selbst.*

Die Stellungnahme der Kgl. Stnatsregiernng zu di( - r Itrenncn-

den Tagesfrage läfst die Antwort Sr. Exzellenz des Kultusministers
Dr. V. Landmann erkennen. Diest r tiihrte nach dem stenographischen

Berichte (IV. ii6) wörtlich aus;
44*
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,,Nun, meine Herren, komme ich auf die Frage der Gleich-
berechtigung der realistischen Bildung. Es war ja zunächst nur in

den gestrigen Ausführungen von der Zulassung der Absolventen der
Realgymnasien zum medizinischen Studium die Rede. Herr Präsident
Dr. Orterer hat aber in seinen heutigen Ausführungen der Sache
einen weiteren Rahmen gegeben, indem er die Frage der Gleich-

berechtigung der realistischen Bildung überhaupt hereinzog, und zwar
hat er das nicht ganz mit Unrecht gethan, denn momentan ist aller-

dings die Strömung der Zeit eine solche, dafs man fürchten niufs,

dals die Schulreformbewegung ein Ende nimmt und einen Ausgang
erhält, den auch ich für nicht erwünscht und für beklagenswert er-

achten würde. Ich erlaube mir nur zu erinnern an eine Zeitungsnotiz, die

ich zum Beispiel in der gestrigen „Allgemeinen Zeitung" fand, wonach
demnächst, am 5. Mai, in Berlin eine Versammlung der Vereine, welche
unter verschiedenen Programmen die Schulreform anstreben, stattfinden

soll. Die Grundlage der Beratungen dieser V^ersammlung sollen folgende
Thesen bilden:

1. Alle neunklassigen höheren Schulen (Gymnasium, Real-
gymnasium und Oberrealschule) müssen die gleichen Berechtigungen
zu wissenschaftlichen Studien und höheren Laufbahnen haben.

2. Die weitere Gestaltung aller höheren Schulen ist in der
Richtung zu bewirken, dafs sie einen die drei unteren Klassen
umfassenden gemeinsamen lateinlosen Unterbau erhalten.

Die Einberufer dieser Versammlung sind Leute, denen eine gewisse Be-
deutung nicht abgesprochen werden kann, z. B. ist der Verein deutscher
Ingenieure, der ein sehr mächtiger und einflufsreicher ist, an der Sache
beteiligt, und wir stehen daher in der Thal vor einer grofsen Gefahr,

wenn es richtig ist, dafs diese Bewegung auch noch von anderer, noch
einflufsreicherer Seite begünstigt wird. Ich würde es in der That eben-
falls für ein nationales Unglück halten, wenn diese Bewegung ihr

Ziel erreichen würde.

Herr Abgeordneter, Präsident Dr. Orterer hat sich zur Be-
gründung seiner Anschauung eingehend geäufsert und hat dabei auch
einen Satz gebraucht, den ich ebenfalls schon im Ausschusse gesagt

habe, nämlich man möge doch bedenken, dafs wir alles das, was
Deutschland im Laufe des vorigen Jahrhunderts, des eben abgelaufenen

Jahrhunderts, auf politischem Gebiete, auf wissenschatUichem Gebiete,

auf technischem Gebiete erreicht hat, doch im Grunde genommen der
humanistischen Bildung und dem humanistischen Gymnasium zu ver-

danken haben. Meine Herren I Diesem Satze schliefse ich mich eben-
falls an; allein man kann dieser Meinung sein und kann gleichwohl

bezüglich der Zulassung der Realgymnasialabiturienten zum medizini-

schen Studium, bezüglich dieser Spezialfrage, die etwas ganz anderes
ist als die Frage der Gleichberechtigung der realistischen Bildung, eine

andere Stellung einnehmen. Damit gehe ich nun auf diese Spezial-

frage über.

Die Frage der Zulassung der Abiturienten der Realgymnasien zum
medizinischen Studium wurde hier im Landtage schon zweimal er-
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örtert, im Jahre 1896 und im Jahre 1898, und ich habe mich in

beiden Ffillen den bezflglichen Verhandlungen gegenüber nicht ab-
lehnend verhalten, sondern eine gewisse Sympathie für diese An-
regungen zu erkennen gegeben. Ich nehme an. dafs diese Frage in

Bälde gelöst wird. Es schweben zur Zeit Verhandlungen zwischen

dem Reichsamte des Innern und den verbündeten Regierungen über

die Zulassung der Realgymnasialabiturienten zum medizinischen Studium,
bei welchen auch die Frage ercirlert wird, ob und welche Ande*
rungen etwa im Lehrplane der Realgymnasien nötig wären, oder welche

Ergänzungsprüfungen etwa die Absolventen der Realgymnasien zu

machen hatten. Es ist anzunehmen, dafs der Bundesrat über diese

Frage in Bälde anläfslich der im Gange betindlichen Revision der ärzt-

lichen Prüfungsordnung zu entscheiden haben wird. Nun wird fteilich

die Erledigung dieser Sache sehr erschwort dadurch, dafs neuerdings

auch für die Abiturienten der lateinlosen Oberrcalschulen unter der
Voraussetzung einer Ergänzungsprüfung im Latein die Zulassung zum
medizinischen Sludiuin verlangt wurde. Dieser Forderung stehe ich

entschieden ablehnend gegenüber. Ich werde darüber am Schlüsse

noch etwas weiteres beroerlcen.

So steht also thatsächlich die geschäftliche Behandlung der Frage
der Zulassung der Absolventen der Realgymnasien zum medizinischen

Studium.
Was die Zulassung der Absolventen der Realgymnasien zum

juristischen Studium betrifft, so ist das nicht eine Reichssache,

sondern eine reine Landessache. Hierüber haben die einzelnen

Landesregierungen zu befinden. In Bayern hat diese Frage noch in

gar keiner Weise eine aintliehe Behandlung gefnndon. abgesehen von
den Bemerkungen, die hier im Landtage gi ralli ii sind. Es sind Er-

örterungen darüber, ob etwa die Absolventen der Realgynrna^sien zum
juristisdien Studium zuzulassen seien, zwischen den Ministerien nicht

gepflogen worden. Ob die Wünsche, welche in dieser Beziehung in

den letzten Finanzausschufsvcrhandlungen und gestern im Plenum ge-
äuisert wurden, mir Anlafs geben, hierüber mit den anderen Ministerien

ins Benehmen zu treten, darüber mufs ich mir weitere Erwägung vor-

behalten.

Was nun aber meine Stellung zu der Frage der Zulassung der .

Absolventen der Realgymnasien zum medizinischen Studium betrifTI,

so nmls ich gestehen, dafs vom Standpunkte der UnterrichtsVerwaltung
eine Erweiterung der Berechtigung der RealgynuKisien insbesondere

durch Eröffnung des medizinischen Studiums in gewisser Beziehung
— ich nmfs auch hier sagen „in gewisser Beziehung" — zu wünschen
wäre und zwar aus verschiedenen Grönden. Zur Zeit sind die Ab-
solventen der Realgymnasien zugelassen zum Militärberuf, zum Forst-

wesen, zum höheren Baufach insbesondere, dagegen ist ihnen ver-

scliloss^'U das inedizi?n'sche Studium und das juristische Studium , Sie

sind aber auch noch zugelassen — das hätte ich beinalu; veigesst-n,

obwohl es sehr wichtig ist — zu gewissen Fächern des höheren Lehr-

berufes, z. B. den Beruf des Neuphilologen kann ein Absolvent des
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Realgymnasiums ergreifen und den Beruf des Mathcmatikprolessors.

Aber immerhin, möchte ich sagen, die Hauptfächer sind ihnen doch
eigenthch verschlossen, also das medizinische Studium, das juristische

Studium, das philologische Studium, und es hat das zweifellos zur
Folge, dafs das Schülermaterial an den Realgymnasien im grofsen

und ganzen ein im Durchschnitte etwas minderwertigeres ist. Ich kann
mich diesem Eindrucke nicht verschliefsen. Es gehen wenigstens zum
Teil die Knaben erst dann an das Realgymnasium, wenn sie sehen,

dafs sie mit dem Griechischen nicht fertig werden, dafs sie am huma-
nistischen Gymnasium nicht fortkommen. Es würde nun die teilweise

Gleichberechtigung zweifellos die Folge haben, dafs das Durchschnitts-

niveau der Qualität der Schüler der Realgymnasien sich steigern würde,
und das würde die weitere Folge haben, dafs man dann noch die An-
forderungen an die Leistungen der Realgymnasien steigern könnte, die

Anforderungen namentlich in Bezug auf die Grundlagen allgemein bil-

dender Fächer, in Bezug auf die Leistungen in den fremden Sprachen,
sowohl im Latein, wie in den modernen Sprachen, im Deutschen und
in der Mathematik. Dann hätte weiter die Hebung der Realgymnasien,
die auf diese Weise zu erzielen wäre, wohl auch eine nicht ungünstige
Rückwirkung auf den Betrieb der humanistischen Gymnasien ; denn
Konkurrenz dürfte, wie ich schon früher einmal bemerkt habe, auch
auf diesem Gebiete vielleicht nicht ohne wohlthätige Folgen sein.

Ferner habe ich doch die Wünsche der Eltern auf diesem Ge-
biete nicht aufser Berücksichtigung zu lassen. Der Herr Präsident
Dr. Orterer hat nun allerdings die Meinung geäufsert, dafs man den
Wünschen der Eltern, die von banausischen und Utilitäts-Rücksichten

diktiert seien, nicht Rechnung zu tragen brauche, man müsse immer
im Auge behalten, ein tiefes Fundament allgemeiner Bildung zu be-
kommen, Ulilitätsrücksichten können da nicht mafsgebond sein. Meine
Herren! Das ist leicht gesagt: wenn aber die grofse Mehrheit der
Eltern anderer Meinung ist, wie soll sich demgegenüber die Unterrichts-

verwaltung verhallen? Es ist zweifellos, dafs von den Eltern im grofsen

Umfange dei- Wunsch geäufsert wird, dafs gewisse Fächer an den
humanistischen Gymnasien ausgiebiger betrieben werden möchten, dafs

die modernen Sprachen ausgiebiger betrieben werden möchten, dafs

das Zeichnen obligatorisch werden möchte, dafs das Deutsche mehr
kultiviert wird u. s. w.

Ja, meine Herren! Wie soll ich diesen Wünschen angesichts

des Lehrplanes der humanistischen Gymnasien Rechnung tragen? Es
ist unmöglich, dem humanistischen Gymnasium noch mehr obligato-

rische Fächer aufzupropfen und die Stundenzahl zu vermehren. Das
ist meine besfinmite Oberzeugung. Wenn nun das nicht möglich ist,

so bleibt nichts anderes übrig, als den Eltern zu sagen : Ja, wenn Sie

wünschen, dafs Ihre Söhne eine mehr realistische Bildung bekommen,
dafs sie mehr moderne Sprachen lernen u. s. w., so müssen Sie Ihre

Söhne an das Realgymnasium schicken. Darauf erwidert der Vater:
Das Realgynmasium biet<4 mir nicht die MögUchkeil, den Sohn in be-
liebige Berufe zu bringen.
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Also gegenüber diesem Dilemma wäre es meines Erachtens er-

wünscht, dem Realgymnasium cino erweiterte Berechtigung zu geben

und dadurch den Wünschen der Eltern, die meines Erachtens in weitem

Umtange geäuXsert werden, etwas entgegenzukommen. Ich bestreite,

meine Herren, dafe es lediglich UtilitfttsrQclcsichten sind, von denen
(iie Eltern sich hiebei leiten lassen. Es ist vielmelir bei vielen Eltern

doch zweifellos die Überzeugung, dafs die Bildung, welche das Real-

gymnasium gewahrt, gleichviel worl ist wie die Bildung, welche das

humanistische Gymnasium gibt. Das ist nun allerdings die Hauptfrage.

Herr Präsident Dr. Orterer steht auf dem Standpunkte, dafs der Bildungs-

wert des Realgymnasiums ein niederer sei und da^ die Ausdehnung
der Berechtigung des Absolutoriums des Realgymnasiums ein Herab-
drücken des allgemeinen Bildungsniveaus bedeute. Ich habe schon

im Finanzausschüsse gesagt, das ist eine pelitio priiicipii, darum handelt

es sich eben, ob der Wert der Bildung, den das Realgyjnnasium bietet,

in der That ein minderer ist. icti möchte doch glauben, da& das

Realgymnasium, in welchem das Latein ebenso intensiv betrieben wird,

wie an den bayerischen humanistischen Gymnasien, in welchen die

englische und französische Sprache als obligatorische Fächer betrieben

werden, wo dem Deutschen dieselbe Aufmerksamkeit zugewendet wird,

wie dem Deutschen am humanistischen Gymnasium, in welchem die

Mathematik ausgiebiger betrieben wird als am humanistischen Gym-
nasium, in dem namentlich die darstellende Geometrie zu den Fächern
des humanisti.schen Gymnasiums hinzutritt, dab eine solche Bildungs-

anstalt, welche dann allerdings des Griechischen entbehren mufs, den

gleichen allgemeinen Bildungswerl hat, wie das humanistische Gym-
nasium. Allein das ist eine Frage, über die man sicli wolil nie )vird

verständigen können. Herr Präsident Dr. Orterer kann nicht beweisen,

dtkSs er recht hat, und ich auch nicht, daCs ich recht habe; das sind

eben Ansichten.

Aber, meine Herren, damit will ich noch nicht so weit gehen

und sagen, ich verlange für das Healgynmasium die Zulassung zum
juristischen Studium, sondern icli führe das nur an zur Begründung
der Ansicht, dafs es vom Standpunkte der Unterrichtsverwaltung im
gewissen Sinne doch erwOnscht sein kann, dem Realg}'mnaslum eine

weitere Berechtigung zu geben, insbesondere durch Zulassung zum
medizinischen Studium.

Nun werden aber gegenüber dieser Ansicht von seile des ärzt-

lichen Standes und der Vertreter desselben sehr beachtenswerte Gründe
geltend gemacht. Es wird eratens angeführt, und es liegt mir darüber
sogar ein ausführliches Gutachten von hoehangesehener, berufener Seite

vor, dafs das humaiiislisclie Gymnasium mit dem obligatorischen

Griechisch denn doch für die Mediziner einen höheren Wert habe, als

das Realgymnasium, und zwar nicht blofs wegen der zahlreichen griechi-

schen Ausdrücke, die in allen Zweigen der Medizin vorkommen, sondern
auch weil die Erlernung des Griechischen mehr Schwierigkeiten biete

und ein besseres Mitt^ 1 für die geistige Schulung und Übung ist, als

jene der neueren Sprachen. Meine Herren ! Diese letztere Behauptung
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kann man wohl nicht so ganz von der Hand weisen, denn das ist

eben doch richtig, dafs gerade vor dem Griechischen die schwächeren
Schüler kapitulieren müssen, und wenn man will, dafs nur geistig höher
veranlagte, energische, zähere Schüler zu den höheren Studien kommen,
dann mufe man allerdings an dem obligaten Griechisch festhalten, denn
das Griechische ist jene Bildungsspeise, die schwerer zu bewältigen ist.

Also, meine Herren, das ist das eine Bedenken, das mir gegenüber von
berufener ärztlicher Seite geltend gemacht wird.

Dazu kommt weiter der zweite Umstand, dafs auch vom Stand-
punkte der Standesinteressen aus die Sache von ärztlicher Seite ent-

schieden bekämpft wird. Es haben sich nicht blofs die medizinischen

Fakultäten ablehnend verhalten, sondern auch die bayerischen Ärzte-

kammern, dann auch der verstärkte Obermedizinalausschufs, also diese

sämtlichen Körperschaften haben sich übereinstimmend gegen
die Zulassung der Absolventen der Realgymnasien zum Studium der
Medizin ausgesprochen.

Welches Gewicht nun dieser Stellungnahme der ärztlichen Kreise
beizumessen ist, meine Herren, das zu würdigen ist nicht Sache des
Kultusministeriums, sondern des Ministeriums des Innern. Dem Ministe-

rium des Innern ist das Mediziiialwesen unterstellt, und das Ministerium
des Innern hat auch in erster Linie die Frage zu prüfen, welche An-
forderungen an die Vorbildung des ärztlichen Standes zu stellen sind.

Ich kann deshalb die Frage, welche Stellung die bayerische Regierung
in dieser Frage prinzipiell nehmen wird, zur Zeit nicht beantworten.
Aber das Eine kann ich mit aller Bestimmtheit versichern, in Einem
sind die beteiligten Ministerien einer Meinung, dafs, wenn die Absol-
venten der Realgymnasien zugelassen werden, diese Vergünstigung nur
solchen Realgymnasien gegeben werden darf, welche das Latein an-
gemessen, also mindestens so wie in Bayern betreiben, und dafs ferner

die Zulassung von Absolventen von Realgymnasien auf dem Wege der
Nachprüfung zu verwerfen sei. Der letzteren Meinung ist auch der Herr
Abgeordnete Dr. Andreae, wenn ich ihn recht verstanden habe. Selbst-

verständlich sind wir auch gegen die Zulassung der Absolventen der
laleinloscn Oberrealschulen im Wege der Nachprüfung.

Der Herr Präsident Dr. ürterer hat bezüglich der Zulassung der

Absolventen der lateinlosen Oberrealschulen Bedenken geäufsert, die

ich, wie bereits eingangs erwähnt, vollständig teile. Ich anerkenne mit
ihm, dafs Deutschland seine grofsen Erfolge und Fortschritte im wesent-
lichen der humanistischen Bildung verdankt, aber ungeachtet dieses

Einverständnisses könnte man eben doch vielleicht in Bezug auf die
Berechtigung der Realgymnasien etwas weiter gehen. Also. Herr
Dr. Orterer hat seine Ausfühiungcn zu erläutern und zu begründen
gesucht durch Darstellung der Konsequenzen, welche sich an die er-

weiterte Zulassung der Absolventen realistischer Anstalten knüpfen
würden. Ich glaube nun, meine Herren, dafs das Zukunftsbild, das
er uns entrollt hat, in der Hauptsache doch von Voraussetzungen aus-
geht, welche sich nicht erfüllen werden. Es wird wohl kaum so weit

kommen, dafs in der That auch die lateinlosen Oberrealschulon an-
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erkannt werden. Er scheint mir auch in seinen Befürchtungen etwas
zu stark aufgetragen zu haben. Wenn wirklich zu befurchten wäre,

dats im Falle der Gleichstellung der Realgymnasien mit den humani-
stischen Gymnasien eine allgemeine FuhnenÜucht bei den humani-
stischen Gymnasien Platz greifen würde, dann wftre es wohl um den
Wert der humanistischen Bildung schlecht bestellt; wenn das richtig

wäre, dafs es zur Zeit lodi^dic ti d» r Zwang ist, welcher die Schüler

dem humanistischen Gymnasium zuführt, dann, meine Herren, könnten
und müfslen wir auf diese Anstalten ruhig verzichten. Meine Herren

!

Ich habe eine bessere Anschauung von den humanistischen Gymnasien

;

ich bin der Überzeugung, dab, auch wenn den Realgymnasien eine

etwas weitere Berechtigung gewährt wird, das humanistische Gym-
nasium doch noch seine Freunde und Anhänger in grofser Zahl be-

halten wird. Ich habe diesem Gedanken schon früher Ausdruck ge-

geben. Neben den Eltern, welche die realistische Bildung vorziehen,

wird es .auch noch vide Eltern geben, die der humanistischen Bildung

im engeren Sinne, also der humanistischen Bildung mit Griechisch den
Vorzug geben, welche sich vergegenwArtigen, dafs, wenn das Griechische

mit dem ßildungsschatze, den es gewährt, nicht auf der Schule gelernt

wird, dafs dann für immer die Gologenheil für den jungen Mann dazu

versäumt ist, Eltern, welche dem ausgedehnten Studium der Mathe-
matik und neueren Sprachen nicht den Wert beimessen wie andere
und welche es deshalb vorziehen werden, ihre Sohne auf das huma-
nistische Gymnasium zu schicken.

So viel Ober diese Angelegenheit, meine Herren !*

Auch die Darlegungen des folgenden liediiers Dr. Hammer-
schmidt (IV. 129—130) beschäftigten sich hauptsachlich mit dem
gleichen Gegenstande. Er halte es, sagte er, nicht för notwendig, bei

der Besprechung der Gleichberechtigung der Gymnasien partiknlari-

stische Betrachtungen mit hereinzuziehen, weil ihm die Ertahrung sage,

dafs bei uns in Bayern die Bestrebungen, der realistischen Bildung nicht

nur zur Gleichberechtigung, sondern, wie es ihm scheine, auch zum
Obergewicht zu verhelfen, ebenso grofs und stark und tiefj^ehend seien

als in Preufsen selbst. Gewifs werde in weiten Volkssdiichten der
Werl des humanistischen Gynmasiums deswegen zu gering bemessen,

weil man von der irrigen Ansicht ausgehe, als habe das-dhe in erster

Ijinie für den späteren Beruf ohne weiteres die praktisi:he \'orbildung

zu gewähren, vielmehr bestehe er darin, den Zöglingen eine
so tiefgründige und vielseitige Geistesbildung zu ver-
leihen, dafs sie dann imstande seien, den Studien, die
an sie herantreten, auch wirklich mit Erfolg zu obliegen,
eine Aufgabe, die das humanistische Gymnasium jeder-
zeit tretflich erfüllt habe.

Essel eine ganz eigentümliciie Sache, über die Gleichberech-
tigung der beiden Gymnasien zu reden. Dieselbe sei schon ge-
geben, da eine Reihe von Berufsarten den Abiturienten der Real-
gymnasien offenstünden. Ihr Streben auf Erweiterung derselben er-
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scheine um so unbegründeter, als pich iliiien auf technischem Gebiole
ganz aufserordenllicli «günstige Aussichten eröffneten. Man habe uiif

den Wunsch mancher Eltern hingewiesen, die ihren Sühnen eine reale

Bildung« mehr Kenntnisse in der Mathematik verschaffen möchten, und
gesagt, auch Im Deutschen solle am humanistischen Gymnasium mehr
geleistet werden. Im letzteren Punkte brauche dieses den Vergleich
mit dem Realgymnasium nicht zu scheuen. Zwar glaube (T, dafs im
Laule der Zeit dio Rerorhligiing des Realgymnasiums für Uie Medizin

kommen werde, aber ein Bedürfnis könne er nicht anerkennen. Ks
möBse doch auch auf die Anschauungen der Ärzte einiges Gewicht
gelegt werden, diesen achtbaren Stand, könne man nicht so tief ein-

schätzen, als ob nur der Brotneid sein Votum veranlafst habe. Es
handle sich um die Existenz des human ist i schon Gym-
nasiums. Eine Konkurrenz werde mit der Niederlage
der humanistischen Bildung endigen trotz ihres wirk-
lichen Wertes infolge- des materiellen Zuges unserer
Zeit. Dieselbe solle ein Gemeingut unseres Volkes sein,
nicht der Besitz einiger weniger, und auch in Zukunft
für d i e j e n i f2:<Mi Berufsstellen Vorbedingung sein, für
welche sie es jetzt sei. Dabei geschehe der realistischen Bildung
kein Eintrag. Gerade in einer Zeit, wo auf materiellem und tecli-

nischem Gebiete so auCserordentlich viel geleistet werde, sei die Betonung
der humanistischen und idealen Bildung um so notwendiger, wenn
nicht die Tiefe di's [,'oisligen Lebens verflachen und aufgehen solle in

materiellen BeslrebuMgen. Er wiss(? wohl, dafs ein grofser Teil seiner

liberalen (jesinnungsgenosseu seine Anschauungen nicht teile; allein

er für seine Person könne es nicht für eine Forderung des Liberalismus

halten, die humanistische Bildung einzuschrftnken oder am Ende gar
zu beseitigen.

Die Äufsorungen Dr. Hammersohmidts und Dr. Orterers nötigten

Dr. Andreae, wie er sagte, noch zu einigen Bemerkungen (IV^ \3:i

bis 135): Wenn man, wie Dr. Orterer, sich darauf berufe, da& die

föbrenden Geister beim Aufschwung der Naturwissenschaften aus
dem humanistischen (iymnaslum hervorgegangen seien, so sei das keui

Wunder. Denn damals habe es noch keine anderen Anstalten gegeben.

Dr. Orterer habe renier Nachdruck darauf gelegt, w^enn man das huma-
nistische Gymnasium aufgebe, falle man einem gewissen Utilitdts-
Standpunkte anheim. Damit habe er den realistischen Anstalten
etwas imputiert, wogegen er auf das entschiedenste Verwahrung
einlegen müs^(>. Ursprünglich habe man bei der Gründung dieser

Schulen F a c h r i'i c k s i c h t e n im Aiige gehabt
;

jetzt habe sich an
ihnen, besonders an den Hcalu'yinfKisicn. eine all^ieineine HW-
dung ausgebildet. Der Behauptung, sprachlich-logische Bildung
könne nur durch die alten Sprachen, in specie das Latein, erzeugt

werden, stellte der Redner ein Cilat von Mommsen gigenüber. der

nicht an das alleinsfligmachcnde Latein glaube. Auch Prof. Balinsch
schreibe in einer Abliandlung, der griecliischc Sprachunterricht hindere

Digitized ^'OOfif



£. Brand, Der Ltndtag 1899/1900 and die Gymnasien. 699

uns daran, die Schüler in die griechische Literalur einzuführen. Um
die alten Klassiker kennen zu lernen, habe man die Übersetzungen.
Den geringen Idealismus der heutigen Mediziner zeige ein Urleil

des Prof. Sommer. Gegen den Hinweis Seiner EzzeUens« dals das
Griechische eine Art von Klippe bilde, an der alle diejenigen scheiterten,

die nicht genügend Kraft hätten, erinnerte er an ein Wort Bismarcks,

es solle dann an die Stelle des Griechischen das Russische treten;

denn dieses sei noch viel schwieriger. Auch die Rücksicht auf die

Terminologie ist in den Augen des Redners nichts, da es auf
einzelnen. GeUeten terminologische Ausdrücke gebe, zu deren Ver-
ständnis die alten Sprachen nicht genügten, da sie aus anderen
Sprachen, so aus dorn Arabischen, hergenommen seien. Behaupte man
ferner, die ganze deutsche Kultur kfune in Gefahr, wenn man
dem humanistischen Gymnasium die Alleinberechtigung nehme, auf

dessen Einfluß alle Errungenschaften zurückzuführen seien, so be-
streite er dies. Selbst Goethe habe erklärt, man habe ohne ganz
besonderen Zweck nicht Ursache, auf die mühsame Erlernung fremder
Sprachen viel Zeit nnzuwenden. und komme mit einer guten Über-
setzung im ailgeiiieiiien sehr wo.ü. Alex. v. Humboldt habe ein-

mal gesagt, es sei fördersauier, eine gute Ll)Lrselzung mit Verstand

ZU lesen, als das Original unzureichend zu begreifen. Warum hAtten
wir so reiche Mittel an geradezu klassischen Übersetzungen,
wenn sie nicht ausgenutzt werden sollten? Wer ein Interesse für das
Altertum besitze, könne sich eine bedeutendere und tiefergehende

Kenntnis desselben erwerben, als sie derjenige habe, der sich mit

Mühe und Not durch das Gymnasium durchgesessen habe. In der

vorliegenden Frage handle es sich nicht darum, dem
Gymnasium etwas wegzunehmen, sondern darum, einer
anderen Schule etwas zu geben. Die Aufhebung des He-
rechtigungsmonopols könne auf die Dauer nicht aufgehalten
werden.

Abg. Vollmer berührte (tV. 135) nochmals nur kurz unsere
Frage, da er dem von seite des Vorredners Gesagten nichts hinzu-

zufügen habe, und ])o]c!nisiorte gegen Dr. Orlorer. Dieser habe ihn

niifsverstandeii, weiui er glaube, er (der Redner) sei ir<,'endwie darauf

ausgegangen, das Niveau der allgemeinen Bildung herunter-
zudrücken und die humanistische Bildung etwa ganz zu beseitigen.

Er sei nur gegen das Vorrecht derselben und die Darstellung, als

sei jene die Normalbildung und Jede andere minderwertig, au^etreten.

Abg. Dr. Hauber, praktischer Arzt, behandelte auch die Zu-
lassung der Abiturienten des Realgymnasiums zum medizinischen

Studium (IV. 137). Bei diesem komme es yorzüglich darauf an, die

Diagnose fertig zu bringen. Dazu gehöre erstens eine gro&e Summe
Ihooretischen Wissens, zweitens, dafs man die Gesamtheit der mate-
li'ü' U und peislip^en Eindrücke des Kranken logisch verfolge, und
«^Irilluns, dalä mau dann genau das kranke Subjekt individualisiere.
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Aus kompetentom Munde habe man gehört, dafs thatsüchUch das

klassische Stmhuni es sei, welches den jungen Mensclien in erster

Linie zum reifen und denkfähigen Menschen heranziehe. Kein anderer

6ruii4 för die Tauglichkeit der Absolventen des Realgymnasiums zur

Medizin sei vorgebracht worden, als der, dafs ihnen gewisse Karrieren

abgesclinittcn seien. Bei dieser Fni'^'c aber iiandle es sich um das

Leben und die Gesundheil nicht blofs des einzehien, sondern auch der

Gesamtheit; deshalb glaube er, dieses Feld sei denn doch zu
einem Experimentierfeld nicht glücklich gewfthlt.

Nachdem Dr. Orterer darauf verzichtet hatte, dem Abgeordneten
Dr. Andreae zu antworten, erwiderte in der nächsten Plenarsitzung

Ref. Dr. Schädler in seinem Öchlufsworte (IV. 142—143): Das dürfe

er wohl sagen, da& es niemand eingefallen sei, die realistische
Bildung als inferior zu bezeichnen. Denn das hiefse ja, voll-

ständig unsere Zeit verkennen, wenn man ihr neben der klassischen

die Berechtigung versagen wollte, ,Aber," fuhr er fort, ,.wenn
und soweit wir auch die Errungenschaften derTechnik
bewundern und hochschätzen« so folgt daraus doch noch
nicht, dafs alles unter dem Zeichen der Technik stehen
müsse, und es behalten neben den Errungenschaften
derselben auch die Geisteswissenschaften ihren un-
vergänglichen Wert. Für diese aber bedürfen wir einer
Schule, auf der die alten Sprachen neben der Mutter-
spraehc als Hauptfächer betrachtet werden und die
neueren Sprachen und Realffieher mehr in den Hinter-
grund treten.* Weiterhin glaubte der Redner anerkennen zu müssen,
dafs man die Wünsche der Eitern berücksichtige, aber die erste
Aufgabe sei die Prüfung ihrer Berechtigung. Wenn ferner Dr. Andreae
den Übersetzungen die nämliche Bedeutung beimesse wie dem
Original, so komme man damit zu einer etwas parterren Wertschätzung.

Es sei doch ein gewalliger Unterschied sowohl in bezug auf den Inhalt

als auf die Form, auf den Genius eines Werkes, zwischen einer, wenn
auch der besten Übersetzung und dem Original, und ein ganz anderer
(lenufs. (las Geisteswerk im Original zu haben als in der Übersetzung.

Dem Iliti\\( i> des l)r. Andreae auf das Russische als eine schwierigere

Sprache begegnete der Redner mit der Bemerkung, das Chinesische sei

fQr diesen Fall noch mehr zu empfehlen.

Daran schlössen sich die Worte: ,Die alten Sprachen
lernen wir niclil, oder dr^i Ii weniger, um sie später
praktisch v.w verwenden, wenigstens nicht im allgemeinen,
ö u n d c r n aus dem Grunde, um an ihnen unseren Geist zu
üben, zu stArken und zu bilden, nnd es kommt zunächst
gar nicht darauf an. wie viel oder wie wenig Gebrauch
später einer von den klassischen .Sprachen macht; das.
worauf es ankommt, ist die Gymnastik des (leistes, die
grammatikalisL-he un<I logische Schulung und die Kenntnis
der edelsten und höchsten Meister poetischer und prosa-
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i scher Darstellung. Pn- ist der Zweck tlirsorf Unterrichts. Und,

meine Herren, vergessen wir nicht, bei aller Anerkennung der Technik

und ihrer Fortschritte, dafs gerade auch sie auf diesem Boden er-

wachsen ist, vergessen wir nichl, was wir der klassischen Bildung

verdanken und dem Studium der alten Sprachen ; und wenn ja in der

That unsere Bildung, auch das, was wir unter realistischer Bildung

zusammenfassen, viel weniger und nicht allein dem NfltzlichkiMt.-prirr/.ip

dienen soll, sondern auch durchtränkt sein soll von Edlerem, von

Höherem, so wird niemand es angenehmer sein als denjenigen, die

mit vollem Recht fOr die humanistische Bildung eintreten, und wenn
Dr. Ändreae gestern noch darauf hingewiesen habe, dafs die Führer
der Geister auf dem Boden des Gymnasiums erwachsen seien, ao sei

das ganz selbstverständlich, weil eben nichts anderes dagewesen sei,

so glaube ich, dafs der verehrte Redner, der das ausge*proclien hat,

dies wohl auch selber gewufst hat, und dals der Beweis nach einer

ganz anderen Richtung hinging, nämlich dahin, da& auf diesem Boden
führende Geister erwachsen können und dafs es eines anderen nicht

bedarf." Weiterhin führte der Redner gegen Dr. Andreae einige Citale

aus einer Rede Dr. Virchows im preufsischen Abgeordnelenhause an,

worin dieser darlegt, der gesamte Eindruck und die Erfahrungen, die

er als Examinator gemacht habe, wiesen daruut liin, dafs wir in einer

Periode des entschiedenen Niedergangs der allgemeinen Bildung unserer

höheren Schulen uns befänden, und die klassischen Studien seien der

allgemeine Grund gewesen, auf dem die sogenannte deutsche Bildung

sich erhoben liabe. Nachträglich fügte der Referent noch an, es habe
nach seiner Ansicht sein Kollege zu viel bewiesen; denn er habe auch
bewiesen, dals man auch das Latein noch entfernen könne.

Bei einer anderen Gel^enheit schlofs sich Abg. Reeb (V. 561)

diesen Darlegungen an, indem er sagte, den Mittelschulen, den huma-
nistischen wie realistischen, verdanke Deutschland seine kulturelle

Stellung unter den Völkern. Die humanistische Bildung aber
müsse in Deutschland die Grundlage der allgemeinen
Bildung für die Mitglieder der führenden Berufsstftnde
bleiben, wenn wir nicht dem banausischen Amerikanismus
verfallen wollten.

In der ersten Kammer Aufserte sich Reichsrat t. Auer,
zweiter Präsident und Referent über den Eultusetat (I. 242): Die
Befähigung zum Besuche aller Fakultäten werde man den
Absolventen der Realgymnasien wohl kaum zugestehen können, weil

aufserdem ja die humanistischen Gymnasien, die höhere Anforderungen
an ihre Besucher stellten, vollständig leerstehen und höchstens von
solchen jungen Leuten besucht würden, welche eine ganz außerordent-
liche Vorbildung sich zu verschaffen bestrebt seien. ,£s ist auch
kein Grund vorhanden," sagte er, „weshalb nunmehr das
Niveau der Vorbildung zum Besuche der Universität
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heruntergedrückt werden soll auf das Niveau derjenigen
Bildung, welche man auf Realgymnasien erh&lt' Und
später: .Es ist meiner Ansicht nach nicht gerechtfertigt, dafs
man diese beiden Schulen vollständig gleich erachtet."
,Ein wesentliches Bedürfnis scheint hiezu nicht gegeben zu sein, und
ich glaube daher, dafs in nächster Zukunft ein derartiges Bestreben
keinen Erfolg hat." — Hinsichtlich der Zulassung der Abiturienten

der Realgymnasien zum medizinischen Studium bemerkte der
Redner, ausgehend von der Ansicht, ein Bundesratsbeschlufs hierüber
sei bereits vorhanden (— was Se. Exzellenz der Kullusministor >()tnrl.

verbesserte — ). man werde dies wohl kaum hin tan halten
können. Es sei jedoch auch in dieser Hichtuug hervorgehoben
wcNrden von der K. Staatsregierungi dafs in diesem Falle der Lehr-
plan der Realgymnasien eine Umgäaltung erfahren müsse.

II. Heformgymuasium.

In unmittelbarer Verbindung mit der Frage Ober die Berech'
tigungen der Realgymnasien steht die über die Reformgymnasien.
Hierüber berichtete der Referent Dr. Sch ädl e r i\V. 19f>) im Plenum,
es sei im Fiiianzausscliu^sc auf jrrund eines gün.sti;j:t'n lierichtes des
badischen Obersten bludiemates über die Refomigymnasien angefragt

worden, welches die Erfahrungen emes unserer Schulmänner, den man
nach Baden entsandt habe, gewesen seien.

Dr. Orterer (IV. 211) forderte auf, man lasse das Gynmasium
endlich in Ruhe, und die seit acht Jahren bestehende neue Schul-

ordnung ruhig durch ein paar Jahrgänge sich dun hge>;lal{en, und sehe

dann, wie sich die Dinge ausnehmen. Vorläufig halte er es für

richtig, solch weitgehende Versuche bei uns nicht zu machen,
wie sie anderswo, namentlich in Frankfurt, angestellt worden seien,

wo besonders günstige Umstände in örtlicher und persönlicher Be-
ziehung zusainrnengewirkt hätten, wie sie in Bayern nicht erholll

werden könnten. Man warte erst die Erfahrungen mit dieser Schule

ab, die noch nicht einmal ihr erstes Absolutorium gemacht habe.
Wenn wirklich, was er beklagen würde, der Zugang zum medizinischen
Studium den Abiturienten des Realgymnasiums gew&hrt werden sollte,

dann falle ohnehin ein bedeiilondes Incitamentum weg. welches jetzt

dazu führen könnte, diese Kelbrm durch das Reform ^^viiniasium in

Bayern einzuführen. Es sei gar nichts Neues in der iiichtung seit

zwei Jahren geschehen. Dafs man den Wünschen der Eltern entgegen-

kommen müsse, lasse er nur bis zu einem gewissen Grade gelten. Über-
haupt gebe OS nicht viele, die ein volles Verständnis für die Organi-
sation des Frankfurter Roformschulwesens hätten, wie er an einem
Vorgange nachweist. Sein Schlnfs war: „Reformgymnasien —
einstweilen noch nicht, und später, wenn Gott will,
auch nicht!"
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Dr. Andreae 213) gibt zunäclist einen geschichtlichen Über-

blick über die Entwicklung der Idee, einen gemeinsamen Unterbau
aller höheren Schulen in Preu£sen herzustellen, erwähnt dann die

SchuleinrichtuDgen in den skandinaTisehen Staaten, und besprieht zu-

letzt das Frankfurter Reformgymnasiuni. Die unerwartet gün-
stigen Ergebnisse müfston auch die Gegner zugeben und
könnten nicht umhin, zu deren Erklärung eine Reihe änfserer Gründe
beizubringen, so die ausnahmsweise günstigen Verhältnisse Frankfurts,

die geschickte Leitung, das glücklich zusammengesetzte Lehrerkollegium,

das ausgezeichnete SchQlermaterial. Diesen Auslassungen gegenüber
weist der Redner auf die Schrift eines Lehrers an der Anstalt hin, der

aus seiner Vorliel>e für den Humanismus kein Hehl mache, der aber
über diese Dinge den Plan und die Organisntioii stelle, die Wirkung
des französischen Unterrichts in den ersten drei .Juliren und den Wert
der für die Schule besonders geschalTeneu l'arallelgrammatiken hervor-

hebe. Man plane jetzt in Bayern, den Realgymnasien die drei ersten

Jahreskurse, welche sie mit den humanistischen Gymnasien gemeinsam
hatten, direkt unten anzufügen. Wäre es nun nicht möglich,
dieselben in der Art zu gestalten, rcsp, die drei ersten
R e a 1 sc h u 1 k 1 a SS t' Ii mach dem Frankfurter Vorbild) als Unter-
bau zu betrachten und den Lateinunterricht m den sechs
Realgymnasialklassen dann entsprechend zu verstärken?
Indes sei er weit enttimt, ohne weiteres dergleichen als eine all-

gemeine Mafsregol empfehlen zu wollen, da er die grofse Verantwortung
der Unterriclilsverwaltung nicht verkenne. Wenn aber eine Stadt, wie
man von Pirmasens berichtet habe, ihr höheres Schulwesen in der
Weise einrichten wolle, solle man ihr den Versuch gestatten.
Er habe den lebhaften Wunsch, dafe auch bei uns in der Richtung
etw-as geschehe. Ober die Wirkungen wolle er sich noch nicht ver-

breiten, sondern nur auf den in der Sache liegenden nietluHlisehen

Fortschritt durch den Beginn mit einer neueren Sprache, sowie den
hygienischen und auch sozialen Vorteil in bezug auf die Berufswahl

für die weiten Kreise der £ltem hinweisen.

Se. Exzellenz der Eultusminister (IV. 219) gab seine

Ansichten über die Reformgymna.sien dahin kund, diifs er Dr. Ürterer
in dem Wunsche beistimme, man möge doch endlich einmal das

humanistische Gymnasium in Ruhe lassen, ohne dais er damit sagen

wolle, er lehne überhaupt Verbesserungen ab; allein einer neuen
prinzipiellen und radikalen Reform stehe er allerdings mit
grofsem Bedenken, ja, er möchte eigentlich sagen, sogar
ablehnend gegenüber. Dieses gelte insbesondere von
dem l-rojekte des Re f o r m g y m n as i um s. Zur Zeit könne man
über die Resultate des Franklurler Systems überhaupt noch nichts

Bestimmtes sagen. Erst nach der ersten Reifeprüfting Ostern 1901
werde man über die Leistungen dieser Schule ein Urteil fällen können,
ob in der Thal im Latein dort in sechs Jahren das gleiche Resultat

wie in neun Jahren t>eim humanistischen Gymnasium, ob in vier Jahren
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im Griechischen dasselbe erzielt werden könne, während das humani-
stische Gymnasium sechs Jahre darauf verwende, und öb das Resultat
im Französischen, welctios dort schon in der ersten Klasse beginne«

in der That ein erheblich besseres sei als an den humanistischen
Gymnasien. Übrigens gehe die preufsische Regierung selbst nur lang-

sam mit dem Reformgymnasiuni vorwärts, während die Realgymnasien
nach dem Altonaer Lehrplan (mit lateinlosem Unterbau) zahlreich

eingerichtet ^vürden. Ganz charalEterisUsch sei, dafs die Reform-
schulen gerade an solchen Orten entstünden, deren Bevölkerung inter-

nationale und ausgedehnte Handelsbeziehungen habe, in deren Inter-

esse es liege, dafs die Jugend bald Geläufigkeit in friMinlen Spraciien

bekomme. Allein, er möchte bezweifeln, ot), wenn man in Straubing

oder in Kempten oder vielleicht auch in München ein Reformgymnasium
errichten würde, dann die Ergebnisse mit dem Französischen erheb-
lich besser würden, als sie jetzt seien. Er hege grofsen Zweifel,
ob diese angeblichen sozialen, pädagogischen, nationalen
und volkswirtschaftlichen Vorzüge wirklich bestünden.
Jedenfalls aber stehe der versuchsweisen Einführung einer solchen Ein-
richtung ein erhebliches Bedenken gegenüber, dafe man nämlich, wenn
man eine neue Schulkategorie einführe, den Übergang von einer Schule
in die andere noch mehr erschwere, als dies jetzt der Fall sei. Der
Anregung des Dr. Andreae gegenüber, in Pirmasens ein ,,Reformreal-

progymnasiuni*' einzurichten, bemerkte der Minister, dafs ein darauf hin-

zielender Antrag der Stadlvertretung in Pirmasens beim Blinislerium

noch nicht eingelaufen sei. Geschehe dies, so werde die Sache dem
Obersten Schulrat unterbreitet werden; allein es werde immerhin zu

erwägen sein, ah. wenn man einmal die Thüre aufgemacht, dann nicht

ein breiter Strom hereindrangen und dann di ej en i ge Verwi r r u ng
in unser Schulwesen kommen würde, die er von Anfang an
perhorresciert habe.

Die Schlußworte des Referenten Dr. Schädler (IV. 2SS) in

dieser Sache lauteten: „Die Vorteile des Reformgymnasiums sind

bis jetzt noch nicht nachgewiesen, und wir haben nicht notwendig,

Experimente zu machen, das Experimcntierlandl zu sein; das über-

lassen wir andern. Liegen diese Vorteile einmal klar vor uns zu
Tage, dann wird es noch Zeit genug sein, auch mit dies» Art von
Unterrichtsanstalten vorzugehen."

In der Kammer der Reichsräte setzte Referent v. Auer ((. 237)
zuerst auseinander, worin der Unterschied des Frankfurter Reforni-

gymnasiums von den bayerischen Immanistischen Lehranstalten besteht.

„Zur Zeit*', sagte er, „haben wir das humanistische Gymnasium, und
wir haben — das glaube ich konstatieren zu können — damit schlechte

Erfahrungen nicht gemacht." Dann hinweisend auf die Rede des
Dr. Orterer. der er Besseres an die Seite nicht stellen könne, (ri<jle er

noch hin/u: ..Das glaube ich (aber) konstatieren zu können, die deuUche
Ii unianis tische Bildung hat einen Weltruf, und es wäre
meiner Ansicht nach vermessen, wenn man die Grnnd-
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läge, auf welcher dieser Ruf ruht, jetzt spontan ändern
wollte und Experimenten sich hingeben würde, deren
Erfolg durchaus noch nie Iii sicher ist. iMfitior Ansicht nach
niufs man jedenfalls die Erfahrungen abwarten, welche man in Frank-
furt mit dieser Sludieneinriclilung machen wird/*

Eine Neuerung in der Organisation der bayerischen Gymnasien
wurde (einstweilen) aiq^cbahnt, nämlich der Ausbau d ( i Real-
gymna=;ion zu n c im k ] assig en Schulen. Einem Wimsclie, der

in der Kammer wiederliolt zum Ausdruck gekommen war, kam die

Regierung nach, indem sie zur Anfügung der drei unteren Klassen

am Realgymnasium In Nürnberg ein Postulat einsetzte. Mit der Be-
gründung, dalb dadurch ein besseres SchGIermaterial dem Real-

gymnasium zugeführt und auch die beiden dortigen humanistischen
Gymnasien entlastet wüidcn. ward seine Genehmigung vorgeschlagen

und ausgesprochen (IV. ^S'd).

III. Ministerialbescheide und Oberster ScUolrat.

Hinsichtlich der M in isterialbescheide brachte Dr. Hammer-
schmidt (IV. 202) vor: 1. In denselben seien über nicht unwichtige

Dinge verschiedene Anschauungen zum Ausdruck gekommen, so

über den Gebraucli verkürzter Klassikerausgaben und den Umfang der

Lektüre; 2. Sic wurden zu spät an die Gymnasien binausgegeben,

um ihre Aufgabe zu erfüllen, Vorschriften für das laufende Schuljahr

zu geben; 3. Es sei vielleicht wünschenswert, Anordnungen im all-

gemeinen hilercsse nii lit für einzelne Gyrnnasien zu verfügen, sondern

in Geslalt eines allgemeinen Erlasses an alle zu übermitteln.

Diese Bemerkungen Dr. llammerschmidls kann der Minister
(IV. 219) in seiner Antwort nicht als ganz unbegründet be-
zeichnen und mufs vielmehr anerkennen, dafe sich wenigstens
einiges ZutrefTcndc darin findet. Das allerdings kann er nicht zugeben,

dnfs in den Ministerialbescheiden entgegengesetzte Anschammgen über

wichtige Dinge zu Tage' I retten. Der Ubeiste Schulrat bernte dieselben

kollegial und sei selbsLversUiiidlich bemüht, sich keiner hikonsequenz

dabei schuldig zu machen. Das gleiche Streben habe er (der Redner)
als der verantwortliche Minister. Dem Wunsche, wichtige Ikscheide

und Interpretationen der Schulordmmg etc. zu generalisieren,
werde soviel als niö;.dich enlsproelKMi. Die lieferenten im Ministerium

seien angewiesen, dies zu lliun, und es sei schon in versehieikinn Ffdlen

geschehen. Dafs aber die Descheide etwas spät iiinausgehen, mufs
Seine Exzellenz als richtig onerkennen und filhrt dann fort:

„Wir haben heuer bis Ostern gebraucht, um die Descheide zu

erledigen, und einige liegen heute noch auf meinem Pulte. Es ist

d a s eben 1) e i de r g eg e n w ä r t ige n Organisation d es O bersten
Schuirales kaum anders uiiiglich, namentlich, meine Ih^rreu, in

einem I^ndtagsjahre. ich bin zur Zeit noch verantwortlich für diese

Dinge. Unter all diese Bescheide muts ich meinen Namen setzen, ich

BlMtar f. d. OymiiMUliulmlw. XXXVL tthrg. 45
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rnnfs nllo dicf;o iinifangroielien Aklenstiicko gelesen haben, ich soll

auch den belreiVentlen Sitzungen präsidieren, in denen sie beraten

werden, und das ist in einem Laridtagswinter nicht zu machen, be-

sonders, wenn Sie bedenken, um welche Zahlen es sich handelt. Es
sind circa 160 Anstalten, deren Jahresberichte auf diese Weise ver-

bescliieden werden müssen. Dazu kommt, dafs die Arbeil ei^n ii! üi h

erst im Novend)er beginnen kann. Mit Beginn des Schuljahres ist tler

Oberste Schulrat meist mit Personal (ragen in Anspruch genommen;
dann kommt der Oktober mit den Lehramtsprüfungen, wo die Herren
nicht verfügbar sind, so dafs ich Immer erst im November eigentlich

beginnen kann. Es tritt mit der Mehrung der Angestellten
die Frage immer mehr i n d e n Vor d e r g r u nd. ob nicht doch
eine AinhM-ung in der Aufsicht über die .Mittelschulen
einzutreten hat, dadurch, dafs man gerade für dies«?

technische Seite der ßeaufsichtigu ng der Mi ttelschulcn
ein selbständiges Organ schafft, das mit einer Anzahl
von ständigen technischen ncamton zu besetzen ist «nd
u n t e r d o ni Vorsitze eines .M i n i s t e r i a 1 v v fe r e n l e n s e 1 b « t

-

ständig diese technischen Dinge erlf «ligt. Für den Minister

Ware es jedenfalls eine grofsc Erleichterung. Denn mir ist es, offen

gestanden, immer peinlich, wenn ich solche technische Dinge unter-

schreiben soll, die meiner eigenen Beurteilung doch etwas ferne liegen."

IT. Prüfingeu.

1. Das Gymnasialabsolulorium gab auch Anlafe zur Vor-

bringung von Abänderungsvorschlägen. Dr. Hammerschmidt (iV.

201) führte aus, allgemein anerkannt sei, dafs die Vorbei i ilii?ig auf
das Absolut orium in der Geschichte den Schülern der Ober-
klasse eine grofse Aufgabe zuweise. Um diese zu erleichtern, habe
man an einzelnen Gymnasien zu dem Mittel gegriffen, die alte und
mittlere Zeit weniger, und nur in der neueren und besonders der
bayerischen Geschichte eingehender zu prnfen. Wenn nun vielleicht

allgemein die V^oi - hrin • liassen würde, dafs nur aus der Neuzeit und
der bayerischen Gescliirlitf . aus der allen Zeit aber, dem Allertum
und dem .Miltelalter, nur das Wesentlichste goprütl werde, so wäre das
für die Schüler bei ihrer Vorbereitung eine ihnen gewiis zu gönnende
Erleichterung. Überhaupt habe die mündliche Prüfung in der
Geschichte gewisse Mifshelligketten zur Folge, insofern als sonsl
gute St liüler, welche wissen, dafs sie von derselben dispensiert werden,
nicht sollen in den letzten Monaten in di<\som Fache sehr nachlassen.

Die Gründe dafür dürflen vielleicht zur wägung führen, ob es nicht

angemessen wäre, ans der Geschichte scluifllich zu prüfen, was aller-

dings wieder eine Mehrbelastung der Korrektoren bedeute.

Ferner brachte derselbe Abgeordnete den Wunsch vor, dafs im
Absolutorium bei den griechischen Versionen das L(?xikon
nicht mehr benutzt werden dürfe. Denn einmal hällcn nicht

alle Schüler dieselbe Ausgabe, und dann scheine es überhaupt dem

Digitized by Google



E. Brand, Der Landtag 1899/1900 und die Gymnaaien. 707

Charakter dos Absolulorinins zu witlersj)rr'c}icTi, \vonn daliri so viel Zeit

auf das Aurschlngon von Wiirtern und oft der einfaclislen. welche die

Schüler wissen nuifslen, verwendet werde. Es könne das Lexikon ge-

vr'ik entbehrt werden; die schwereren Wörter mö&ten dann, wie bei

anderen Prüfungen, von vornherein im Druck angegeben werden.
Se. Ex 7. ollen/, gab darauf keinen Bescheid, sondern erklärte

nur, diese Dinge geluirlen als teclinische Fragen vor ein anderes Forum,
den Obersten Schulrat.

2. Schon bei der Erörterung des Minislerialelals brachte Ab-
geordneier Dr. Hammerschraidt (IV. 83) die Einjährigen-
prüfung in der sechsten Klasse zur Sprache, Nach ihm
ist dieselbe übcrtinssig, eine ziemliche Last, ein Hemmnis des gedeih-

lichen Unterrichts in jenen Wochen, und er bittet den Minister, dahin

zu wirken , dafs im Laufe der Jahre diese als nnzwcckmäfsig und
uberflüssig zu bezeichnende Abschlufsprüfung au (gehoben , und da-
mit auch die SchluTsprufung an den Progymnasien fallen
gelassen werde. Die Erwiderung des Ministers (IV. SO) liefs

erkennen, dafs er der Saehe n Tili er t r e t en. die Rektornle liljer die

Erfahrungen, die sie damit geniaehl hüllen, einvernelimen und evenf.

mit der preufsischen Regierung darüber verhandeln wolle, was dorl-

seitig beabsichtigt sei. Dr. Seh fidler (IV. 87 und 1%) bezeichnet

diese Pröfong, wie es schon im Finan^ausschul^ geschehen sei, als

einen Ballast för die Gymnasien, als verurteilt von den Scfaulniännern.

Wenn die Kl;igon riielil so scharf hervorträten, so sei dies darauf zn-

rückznfnlirrn, dafs man sich die-er Einrichtung fügen müsse, die man
nicht iuiüern könne. Walirend Dr. O r t ere r (IV. 210) die Sache nicht

weiter erörtern wollte, weil es sich hier um eine technische Frage
handle und eine nodimallge Überprüfung seitens des Ministeriums in

Aussicht gestellt sei, erinnerte noch Dr. Andreae daran (IV. 212), dafs

er schon früher die Zwisclionprüfungen und das Einjährig-Freiwilligen-

Institut überhaupt als den gröfstcn Feitid unseres höheren .Selmlwesens

charakterisiert habe, und mufsle seine Verwunderung ausspreclien, dafs

die Lehrer an den höheren Schulen nicht einen dauernden und energi-

schen Krieg fQhrten gegen die Gefahr, welche fortwährend von dieser

Seile her für unser ganzes höheres Bildungswesen drohe. Sein Partei-

genosse Jos. Wagner (IV. SIT)) sah zwar dieses nicht ein, wenn die Sache
vernünftig,' gehandliabi werde, sagte aber, das müsse er fordern, wenn
die Zwischenprüfungen au den Vollgymnasien beseitigt werden, dafs

auch die außerordentlich strenge Schlufeprüfbng an den Progymnasien
aufgegeben werde. Denn sonst nutzten den kleinen Städten, welche
mit Anstrengungen solche Anstalten gegründet hätten, dieselben aufser-

ordenllieh wenig. — Auch Se. Exz oMon/ iIV. 22.3) möchte dem doch
widersprechen, dafs auf die humanislisi lu'n (iyiniinsien das Eiiijrdirig-

Freiwilligen-histitut einen besonders schädigenden Einllufs geüi)l habe.

Die Ai>schlufspräfung sei zum Teil aus ganz anderen GrSnden ein-

geführt worden.
Iliczu fügte Jos. Wagner sp.ller (1V^ 3^0) noch einige Be-

merlcungen. Vor allem verlangte er, man solle bezuglich der Prüfung
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an Vüllgyninasien und Progymnasien ganz gleiche Verhältnisse schaffen,

und klagte, dafe die Prufiingsaiifgaben für die Progjrmnasien im letzten

Schuljahre zu lang und zu schwer gi wcsen seien, (Infs zu Kommissären
nicht immer die richligen Lcnto gewähll würden und dafs die Leistungen

des Schülers während des Schuljalires nicht eingerechnet worden seien.

Se. Exzellenz fand diese Ausführungen der ernstesten Aufmerksam-
keit wert und erklärte, dieselben dein Obersten Schulrat vorlegen zu

wollen. Über die Abschaifung oder event. Gleichstellung der Obertritls-

prüftingen könne er sich nicht ohne weiteres zustimmend ftufisem.

Y« UnterrlelitBgegeiiBtiiide.

1. Von den einzelnen Unten'ichlsgegensländen kam YOt allem

der deutsche Unterricht zur Sprache. Es wurde nach den
Worlen des Referenten auch im Finanzausschusse Irolz einzelner

Klagen anerkannt, dalV eine Besserung eingetreten sei. Insbesondere

billigte man dort nicht die Anregung, dafs einzelnen Lehrern der

deutsche Unterricht übertragen werden solle und zwar aus dem Grunde,

weil es in dem Sinne und dem Geiste der Schulordnung liege, daSs

dem Deutschen durch alle Fächer hindurch die notwendige Aufmerk-
samkeit gewidmet werde. In ähnlicher Weise äufecrtesich Dr. Hammer-
schmidt (IV. 202): Das Deutsche werde gerade jetzt am humani>?tiselien

Gymnasium, wie es ja der Schulordnung entspreche, in erster Linie

gepücgl. Jede Ubersetzungsstundc sei eine Slunde für den deutschen

Stil. Einen solchen Lehrer, wie er im Finanzausschusse aus aller Zeit

geschildert worden sei, gebe es nicht mehr. Betreffs der freien
Vorträge, wie sie in den drei obersten Klassen verlangt würden,
lierrsche eine vors« hicilene Auffassung. Nach der einen bestoho ein

solcher nur in der llecitation eines answondig gelornlen Aufsalzes.

Er müsse nach seinen Erfahrungen d e n Weg zwar nicht für den
leichteren, aber doch für den kfirzcren ansehen, der darin besiehe,

dafs man den Schülern nur so viel Zeit gebe, als sie brauchten, um
eine Disiiosition auszuarbeiten, und sie dann veranlasse, ihre Gedanken
wirklich in der Weise zum Vortrag zu bringen. dnf> ^ie die äufsero

Form den» Augenblick übtTÜcr-tMi. Anfangs st'i es s<.'iir schwer, aber

mit der Zeit würden die Schüler geübt, in freierem Ausdruck ihre

Gedanken in entsprechend richtiger und guter Form darzulegen. —
Abg. V. Leistner (IV. 200) ist der Ansicht, dafs es ja ganz ideal

sei, wie sein Vorredner sicli die Sache der freien Vorträge denke;

aber es werde uudnrchfüh! Inir sein. Die Anforderungen, die hier an
den Noi innl>( linlcr crsleilt würden, seien zu hoch. Gleiclier Meinung
ist AbgL'ordiieler Dr. Andreae (IV. 2lli): Er könne die AutTassuug

des Herrn Dr. Ilammcrschmidl nicht teilen, sowohl aus theoretischen

Erwägungen als aut grnnd praktischer Erfahrungen. So weil sei die

Jugend norli nicht, dafs sie das Gedaukenmaterial und die Form-
prägimg in solchem Alafse beherrsche, dafs man mit gutem Gewi-seii

zu dei artigen Vt-rsuclien raten könnte. Dagegen findet Dr. Schädler
(IV. 22:]) diese Anregung für sehr beachtenswert und weifs, dafs auf



E. Brand, Der Landtag 1899/1900 und die Gymnasien. 709

diesem Gebiete recht schöne Resultate erzielt worden sind. Über-
haupt möge man dem Studium der Rhetorik ein gröfseres
Augenmerk schenken.

Einigermafsen mit dem deutschen Unterricht hilngt die Ortho-
graphie fr a g e •/Aisamnien. Ein Lehrer könne in Verlegenheil

kommen, fülirt Dr. H a m m e r s c h m i d t (IV. i20i) aus, wenn ein

Schüler ihm entgegnen würde, er streiche ihm als Fehler an, was
sogar in amtlichen Schriftstücken angewendet werde. Er (der

Redner) wisse überhaupt nicht, wie weit die am Gymnasium zu er-

lernende Orthographie amtilt h sei oder niclil. Dr. Or lerer (IV. 210)
will auf diese Frage nicht nfihi r oinp'lien ; es solle aber der unselige

Zwiespalt zwischen Schule und Leben eininal beseitigt werden. Auch
Jos. Wagner (IV. 210) möchte den Minister bitten, diese Fragen
ernstlieh in Äng^riff zu nehmen, damit zuerst in Bayern, dann aber

auch im ganzen deutschen Reiche Einigkeit geschafft werde. Mit

Hinweis auf die verschiedenen Ot flio;;raphicn in den neuesten Gesetzen

ruf! er aus: ,,Ja, was sind das für Zustände, wer soll da
überliaupt noch etwas Richtiges lehren können?"

In seiner Antwort (IV. 220) erkennt der Kultusminister
diese Wünsche als vollkommen berechtigt an. Aber seine

Kompetenz reiche über sein Ressort und die Schule nicht hinaus.

Auch sei rni! einer einheitlichen Orthographie in Bayern, was der

Ministerpräsicient anordnen kfuino. nicht gedient; sie rnussn «inn/, Deutsch-

land uiiitiissen. Mit '^M-(tfseiein Erl'ulg könne von den ilucliliäiidlern

und der Presse gewirkt werden. Doch werde er, wenn sicii Gelegen-

heit biete, mit aller Entschiedenheit die Einheit der Rechtschreibung

fördern.

2. Über die Lektüre der alten Klassiker äufserlen sich zwei

Pu'dner. Der erste, Ür. 11 a m ni e rsc Ii m i d l (IV. 202), kann sich mit

dem iSlreben, möglichsl viel v.u lesen, wozu Minislerialbescheide

anirieben, nicht einverstanden erklären. Darunter leide die sorg-

lültigo Behandlung der Lekiflrc; man sei nicht in der Lage, ein

wirklich gutes Deutsch zu liefern und habe keine Zeit, auf einen

gründlichen und trefV'Uiden Ausdruck (iewicht /.u legen. Nach ihn»

Iflhrle Dr. Or lerer {W. 207) «^enüber der Kritik in ölVenllichen

Blällern aus, er sei der letzte, der leugnen möchte, dafs es gowifs

noch eine ganze Anzahl von Lehrern gebe, bei denen der Betrieb der

all.sprachlichen Färher noch manches zu wünschen übrig lasse, insofern

als dieser viellach ein zu mechanischer, schablonenhaner, lediglich

auf Aufserlichkeiten sich erstreckender sei und jede Vertiefnii'f^ in den
Gehalt der in der Klasse zu lesenden Schriflsli'ili r vermissen lasse.

Es sei nicht an dem, dafs man sich das Studium der alten Klassiker

zugänglich mache und dnfs man sich über die Grammatik hinwegsetze.

Eine tüchtige gi a ni [ualikalische, logische Du rchsehulung
ist nun einmal bei allen Sprachen, die auf den Schulen beirieben

werden, am meisten aber bei den alten Sprüchen not-
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wendig. In den liöheren Slufen des Unlerrichls jedocli iliirfe os
nicht den Anschein gewinnen, als ob man die allen Klassiker nur
betreiben würde, un» an iiinen Grannnatik zu exerzieren. „Das habe
ich," schlofs er diesen Absclinilt, „in allen Stufen des Ünterrichts

immer als Ideal betrachtet, dafs ein verständiger, richtiger
Aufbau von dem mehr formalen Betrieb hinauf zu dem
zu sanimenfas senden und historischen Gonul's dessen, was
der Jugend geboten wird, mögliclist erzielt werde, soweit dies bei

den Altersstufen erreicht werden kann, die zu unterrichten sind." So
betrieben müßten die humanistischen Studien ein wahrer Jungbrunnen
sein für den, der das Glöck gehabt, durch sie einmal gegangen zu
sein, dann würden sie des hohen und dauernden Nutzens nicht ent-

behren, den sie haben könnten und mü&ten.

3. Die grofse Bedeutung des mathematischen Unterrichts
will Dr. Hammersehmidt (IV. 203) nicht verkannt hal>en, aber es
seien ihm Klagen zugekommen, dafs an einzelnen Gymnasien den
Schülern umfangreiche Hausaufgaben gegeben würden, deren Be-
arbeitung den Schülern zu viel Zeit wegnoliino. Er glaube, dafs die

Übung, wo sie bestehe, in Zukunft nicht mehr fortgesetzt werden solle.

4. Im Anschlnfs hieran besprach der nämliche Redner den
Turnunterricht (iV. 203). So hohen Wert er demselben beilege,

könne er doch nicht billigen, dafs die Turnstunden an einzelnen Gym-
nasien in die besten Stunden des Vormittags verlegt würden. Es leide

darunter der Unterricht in anderen Fächern. Im .Anschlufs hieran

legte Dr. Humuiersclimidt ein Wort für die Spielplätze ein.

Ohne sich über den Wert der Spiele für die Gymnasien weiter aus-
zulassen, wolle er nin- sagen, es könnten sehr viele Stunden, in welchen
die Schüler müfsig in den Strafsen herumgehen, in ganz anderer Weise
zur Erholung benut/'.t worden, wenn die Möglichkeit vorhanden wäre,
auf Spielplätzen sicli zu lununeln. Er glaube, es wäre aui'se['urdentlich

dankenswert, wenn die hohe L'nterrichtsverwaltung an den einzelnen

Gymnasien eine Umfrage hielte, wo geeignete örtliche Verhältnisse

vorhanden seien, ob vielleicht schon ein Spielplatz bestehe und wo
ein solcher mit geriniii ti Kosten beschafl"t werden könnte, was ganz
besonders in kleineren Slädlen meist der Fall sein werde. Das ge-
wonnene Material könne sich dann in der nächsten Zeit zu einer
Forderung in dieser Richtung verdichten.

Ohne sieh auf die Besprechung soleher technischen Fragen naher
einzulassen, die besser im Obersten Schulrat erörtert würden, bemerkte
Seine Exzellenz (IV. idO) nur: „Man <;inimle sorgfältig die von
den verschiedensten Seilen vorgebrachten Wünsche. Ferner habe man
im Obersten Schulrat beschlossen, nunmehr, naclidem
die neue Schulordnung fast 10 Jahre in Geltung sei, an
eine Durchsicht und teilweise Revision derselben heran-
zutreten. Zu diesem Zwecke scicu dort Subkommissionen gebildet

Digitized by Google



K. lirand, Der LundtHg K^UuyllHX) und die Gymnasien. 711

worden für die eiDzelnon Fftchcr, um, sobald es die Zeit gcslaite, die

Sichtung, Beurteilung und Erledigung des ganzen Materials in Angriff

zu nehmen. Da es sich liiebei uin prinzipielle Fragen handle, könne
er sich der Teilnahme an den Sil/Aingen niclit entziehen, wozu ein

Landtagswinter nicht die geeignete Zeit sei.

YI. Sonstige Seliuluugelegeuheiten.

Die Beäprcclmng (ks UnlorrichtLS gab namentlich den Abgeord-
nelen aus dem (»ymnasiallehrerslaiide Veranlassung, auch andere für

die Schule sehr wichtige Dinge vorzubringen.

1. Nicht mit Unrecht wies Dr. Ilammerschmidt (IV. 203)

auf den Projektionsapparat hin als ein aufserordentlich wichtiges

Mittel zum Anschauungsunterricht, welches heute in öffentlichen Vor-
Irägcn und auf Universitfden, in den Ferienkursen und sonst überall

schon ganz aufserordentlich viel angewendet werde und ganz besonders

auch geeignet sein dürfte, in den Gynuiasien Eingang zu finden, nament-
lich für deii Unterricht in der Zoologie und Kunstgeschichte, vor allem

der Alten. Besondere Forderungen, glaube er, seien nicht nötig.

2. Ein „kleiner Wunsch" unseres Kollegen Dr. Ilammerschmidt
(IV. 204) war die Wiedereinführung der kurzen Pause von fünf
Minuten nach der ersten Nachmittagsstunde mit der Begründung,

die dadurch verlorene karze Zeit werde gewife wieder reichlich ein-

geholt durch die erhöhte Aufmerksamkeit der Schfiler. Es sei ganz
besonders in den Sommermonaten zu beobachten, dafs, wenn zwei
Stunden nacheinander ohne jede Unterbrechung unterrichtet werde,
die Schüler in der letzten halben Stunde wirklich kaum mehr im-
stande seien aulzumerkcn. Hierauf erwiderte der Minister (IV. 221),

das sei euic Sache, über die die Schulvorsttode verschiedener Ansicht

seien; wenn Dr. Haromerschmidt insbesondere auf heilse Sommer-
nachmiltage hinweise, so bemerke er, dafs an diesen ohnehin Hitz-

vakanz slattünden könne.

3. Über die Ferien koji^talierle der Referent (IV. 196), dafe

im Flnanzansschufs eine Anregung auf Verkürzung der Ferien nidit

gestellt wurde, wohl aber sei dem Wunsche von einer Seite Ausdruck
gegeben worden, es möchte die Ferieneinteilung eine bessere werden
in dem Sinne, dafs ötler längere Ferien gegeben und auf diesem Wege
die grofse Vakanz allerdings (>twas be chnitten würde. In der Plenar-

sitzung fiel keine diesbezügliche Aulserung.

4. Gegenstand eingehender Erörterung im Finanzausschusse waren,
wie schon in früheren Jahren, die S c h ü I e r bi b 1 i o t h e k en. Nach
den Worten des Referenten (IV. lOGl ergab sich dort Einigkeil

• darin, daf^ den Schülern ki-'in Buch in die Hand gogcbon werden solle,

in welchem deren sitlliclie oder religiöse Anschauungen verletzt würden.

Es wurde dort zugestanden, dals es nicht überall der Fall ist; dafe
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aDdersuilä ein lickLor und ein einzelner Lehrer nicht den ganzen Stand
einer BibUolhek revidieren könne. Deshalb gab man dort zur Prüfung'

des ganzen Bostandes dem Gedanken nach Kommissionen Aasdruck,
zu denen die Religionslehrer holder Konfessionen entsprechend ihrer

Pflicht beigezogen werden sollen.

5. Bei den Seh uibüciiern klagt man nach Dr. iluminer-
Schmidt (IV. 203), daCs sie zu teuer seien trotz des sehr schönen
Druckes und des sehr schönen Papiers. Besonders tadelte er, dats
Schüler, welche nur die sechste Klasse besuchen wollten, gezwungen
seien, das damit verbundene Übungsbuch für die VH. Klasse zu kaufen.

AVie andere Wünsche, so hieU auch diesen Se. Exzellenz {W. ^20)
vollkomTuen für berechtigt, und erklärte, bemüht zu sein, demselben
Rechnung zu tragen. Der Oberste Schulrat, welcher die neuen Schul-
büclu'i- zu prüfen habe, ziehe jedesmal auch die Frage des Preises

mit in ErwAgung, und es werde auch ferner, soweit tliunlich, darauf
Bedachl '/ciioirinicii wenlen, die Pn-ise der Schulbücher herab-
zudrücken. Dr. Schädler (IV. 2iiJ-) meiiil, dafs man diese Klage der

teueren Bucher von beteiligter Seile recht oft hören könne. Doch
glaubt er, zum Teil wenigstens sei diesen Klagen dadurch abgeholfen,
dafs nach einem MinislerialerlaCi nur alle fönf Jahre ein Wechsel der
Schulbücher eintreten dürfe.

ü. Auch die Erhebung ties Schulgelilus war (iegensland einer

längeren Erörterung, begonnen vom Abg. Reeb (IV. 196). Die Auf-
lage des Schulgeldes für Benutzung der Mittelschulen erscheint ihm
gerechtfertigt, jedoch die Art und Weise, das System der Schulgeld-

erhcbung an unseren Gymnasien, hält er nicht für einwandfrei und
zwar sowohl vom {)ädairo;j:iv( }t!'M Standpunkte aus, wie von dem der

Billigkeit und üerechligkeil. Die Schule solle doch eigentlich nicht

amtlich etwas zu thun haben mit der Ausscheidung der Schüler in

Bemittelte und Unbemittelte. Bei der Art der monatlichen Öffenllichen

Einsamniliing leide das Zartgefühl des Sdiülers, der so monatlich an
seine Unbemittellheit erinnert werde. Er s( hlägt vor, dafs das Renl-
atnl die Beträge des Schulgelds für die einzelnen festsetzt nai h dm'

Höiie der Steuern der betreJVenden Eltern und dieselben selbst erhebt.

Der folgende Redner Dr. Hammerschmidt (IV. 204) äuÜsert sich

in dieser Frage nur dahin, eine Neuoi'dnung sei noch nicht am Platze,

da eine solclie erst vor einigen Jahren s'^lrollen worden sei. Später
bezeichnet Abg. v. Leistner (IV. i206i den Gedanken Reebs als einen
snzinld<Mnokratisch(Mi mid itiKUirclifnlirbaren. Auch Dr. Orter er
(IV. dlO) wendet sicli gegen ihn. Er .sei muht damit einverstanden,

dals das Schulgeld vom Rentamtmann eingetrieben werde, weil dieser
nicht imstande wäre, neben der Dürftigkeit auch die Würdigkeit bei
der Schulgt'ldbefreiun^' in belracht zu ziehen. Richtig behandelt ver-
letze sie ni(lil das Zarlgcrniil '1^ - Schülers; er habe im Gegenteil
gefunden, daf- Ellern um DetV« iim;i vom Schnigeld nachsuchten, <lie

recht gut zahlen könnten. Der Kultusminister (IV. 221) ündet,
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von einem gewissen Standpunkte aus könnte man den Standpunkt
Reebs acceptieren. WtMin man jeden nach seiner Steuerkrafl zu den
Kosten des Schulwesens beiziehen küimte, würde man vidleiclit grofso

Fortschritte im Schulwesen machen. Nach seiner Aiisiclit seien die

Schüler im allgemeinen nicht so emphudhch. Ein Drittel derselben

sei boß^it. Die Leistung sei für die Schiller die gleiche, daher müsse
auch das Schulgeld das gleiche sein. In gleicher. Weise verhält sich

auch Dr. Schfidlcr (IV. 2M) ablehurnd '^e^en den Vorschlag Heebs,

das Schulgeld nach der Steuerkrafl abzuslui'en.

TIL Disziplin (Wirtshaosbesach, geheime Yerblndangen

und Abitnria).

Schon im Finanzausschüsse wurde eingehend über die Zuclil an
den (jynmasien gesprochen. Wie Dr. Schädler (IV, 1%) hierüber

berichtete^ war die Behandlung der Schüler seitens der
Lohr er als eine im allgemeinen günstige anerkannt worden. Doch
mache sich manchmal ein Ton gcitonil, der nicht der richtige sei;

insbesondere würde es aufs tirfsfr bekla^'t werden, wenn die Schüler

ditfercn/iell, etwa nach dem Stande oder Range der EiterOi behandelt
würden.

Auch über den Wirtshausbesuch, sogar über den
erlaubte'n, seien Klagen seitens der Eltern laut geworden, da die

Schüler dabei sich selbst überlassen seien. Andrerseits habe man
liingewioscji.auf die gute Seite dieser F^inrichlimg, und dafs von groFsem
Einflüsse hier der Geist der Anstalt und die lokalen Verhällnissc seien.

Die geheimen Verbindungen fanden im Finanzaus.sciiufs

schon ihre Verurteilung, „noch mehr aber jenes Gebühren ge-
wisser sogenannter alter Herren, welche darauf ausgehen,
diese Froschverbindungen zu stützen, deren Kneipereien
beizuwohnen und denselben zu präsld ierc n"*. Im Plenum
war es der Abgeordnete Ueeb (IV. 197), der diese Dinge als einen

scliweren Aiifsstand, als einen Krebsschaden unserer Gymnasien be-

zeichnete. Das k. Staatsministerium habe zwar vor nicht langer Zeit

eine scharfe Verordnung gegen die sogenannten Froschverbindungen
erlassen, aber in Lehrerkreisen linde man dieselbe als nicht durch-
greif''n(l. Das schliminsl« I hcl sei, dafs gereifte Männer, Angehörige
geaciili'ter Slätule an den Kncij); reien der Schüler teilnfduncn, und
dalur sorgten, dafs diese nicht erwischt würden. Auch die Organe
der Polizei würden da und dort mit einer solchen Hi&thätigkeit in

Verbindung gebracht. Der Abgeordnete war der Ansicht, man solle

den Geselligkeitstrieb der Jugend auf irgend eine andere Weise zu
befriedigen suchen, vor allem durch Anlage von Spielplätzen für die-

selbe. Ausgehend dann von der llberzeugung, dafs kaum irgend eine

einzige geheime Verbindung in Bayern bestehe, die nicht einem der

Lehrer, vielleicht auch da und dort dem Rektoi^ bekannt sei, aber
von diesen teils aus Rucksicht auf die Eltern und die Frequenz der
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Anstalt, teils wegen der strengen Strafen, die veriiüngl werden niüfslen,

nicht zur Anzeige gebracht wiQrde, machte der Redner den Vorschlag,
Se. Exzellenz der Kultusminister wolle sich herbeilassen und vorordnen,
„dals in jedem Schuljahre, so etwa um die Weihnachtszeit, und dann
vielleicht noch einmal um die Pfinf^stzeit, also zweimal im Jahre,
Rektor und Lehrer auf ihren Diensteid ( ine sehriflliche protokollarische

Erklärung darüber abzugeben hätten, ob ihnen über das Bestehen ei/ier

Schüleryerbindung irgend etwas bekannt sei*. Wenn diese Erklärungen
eingeschi( kl worden müDslen, wäre dem vielbeklagten Obel mit einem
Schlage ein Ende gemacht.

Über die disziplinäron VorlKillnisse verbreiloto sich auch der
folgende Redner Di-. Ha m merschni idt (IV. 205). Zuerst sprach er
sich gegen den im Finanzausschufs ausgesprochenen Wunsch aus, dafs
die Strafe der DImission doch möglichst wenig angewendet werden
solle, weil vor allem die Eltern damit beslrafl würden, mit dem Hin-
woiso, dafs nur in den allorschlimmsten Fidlen die Dimission vom
Lehrcrrato vorhängt werde und dafs in vielen Fällen die Eltern selbst

es lu'dlen fehlen lassen, die uainrnllich durch ihre abfrdiige Kritik in

Gegenwart der Kinder die Autorität der Schule schädigten. Dem V^er-

langen der Jugend nach Geselligkeit solle man nachkommen. Durch
die Entziehung der Erlaubnis zum erlaubten Wirtshausbesuch
würde der heimliche nicht verhindert. Man sollte Sor^je tragen, d.if-

die erlaubten Abende einen gewissen wortvollen Inhalt hätten, so

durch Vorträge, Musikstücke, und dafs kein Schüler der betreüenden
Klasse ausgeschlossen werde. Letzterer Punkt dürfe auch nicht bei

den zu erlaubenden Tanzstunden, die am besten während' der
Ferienzeit zwischen der VIII. und IX. Klasse gestattet winden, aufser

acht gelassen werden. In dem oben erwähnten Vorschlag seines

Kollegen Dr. Reeb sah der Redner einen aufserordentlich schweren

V^orwurf gegen die Lehrer und Leiter der (Jyinnasien. Er selbst müsse

sich als Mitglied eines Lehrerkollegiums ganz entschieden dagegen

verwahren. Es dürfe anderseits durch das Vorkommen schwerer
Disziplinarfälle, welche Dimission zur Folge hätten, nicht etwa die

Meinung enistohon, als ob es dann um Ordnung und Zucht an einem

solchen Gynmasium übel bostollt sei. Das gerade Gegenteil könne

der Fall sein. Ebenso dürfe der Wert oiler Unwert einer Anstalt,

wie es manchmal scheinen wolle, nicht nach dem Steigen oder Fallen

der Frequenz beurteilt werden. Bestände eine solche Ansicht bei

Behörden, so könnte diese auf die geliandhabte Disziplin allerdings

schliefslicli einen unerwünschten Einflnfs ausüben. Am meisten nölze

zur Beseitigung dos Verl)indungswesens die ernsthafte Mitwirkung der

Eltern ; dann solle man die Pedelle möglichst oft in Bewegung setzen.

Wörde dazu noch den Wirtschaftsinhabern, welche wissentlich und
auf die Dauer solch heimliche Zusammenkünfte von Schülern be-

günstigen, die Konzession entzogen, so dürfte das ein Mittel sein, das

nicht versagen werde. Von den verbotenen Verbindungen möge man
jene Vereinigungen ausscheiden, weiehe bezweckten, nach dem Ab-
sülutorium eine kleine Abschiedsfeier zu veranslalicu. Es wäre
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besser, wenn es den Schulvorständen möglich wäre, positiv hier m
wirken.

In ähnlicher Weise äiUsetle sich Abgeordneier v. Leist ii er

(IV, 206). Er ist dafür, dal's gesellige Zusammenkünfte den Gym-
nasiasien gestattet seien, aber nicht am Nachmittag, wie es an manchen
Gymnasien eingerichtet sei, sondern am Abende von bestimmten Tagen.

Dr. Öfterer (IV. 209) schliefst sich den Ausführungen Dr.

Hammerschniidls in der Frage des Zusammenwirkens von Schule
und Haus an. Henlz.utage sei man gewohnt, in hygienischer Be-

ziehung, in bezug auf die Erzlehungsresullate nur die Sclmle für alles

verantwortlich zn machen. Man denke nicht daran, dafe die Jugend

natnrgemäls den gröfsten Teil ihrer Zeil bei den Ellern zubringe, daüs

gerade zuhause viel versfiumt, ja zerstört werd(}, dafs die öfTentlirhen

Schaustellungen in den Städten die jugendlichen Herzen vergiften. Über
den erlaubten Wirtshausbesuch, meint der Redner, könne

man verschiedener Meinung sein. Wenn die Sadie richtig gehandhabt
wärde, könnte es nicht schaden, wenn junge licute von 19—Sl Jahren
allwöchentlich oder alle paar Wochen ein anständiges öffentliches

Lokal besuchen dürften; unter UtHsländen bilde das einen Blitzableiter

gegenüber den Bestrebungen, auf verbotenen Wegen sich diese Früchte

zu verschallen.

Die Äufserungen seines Parteigenossen Reeb über das Verbindungs-

wesen bedauere er ablehnen zu müssen. Es scheine ihm bedenklich,

zu sagen, es be-l» keine Verbindung, die nicht einem Lehrer oder
auch dem Ucklor bekannt wäre, weil damit sie einer schweren
Pflichtverletzung bezic htigt würden, wenn sie niclit einschritten,

wozu sie ihr Diensteid verpllichte. Ein Erlals, wie Abg. Reeb ihn

verlange, wüie eine solche Schädigung der Autorität und des Ansehens
der Lehrerkollegien auch vor der Öffentlichkeit, dafs das Obel nur
verschlimmert würde. Nur wenn jener meine, dafs die Lehrer dem
Verbindunp:swesen ihr Augenmerk zuwenden und allenfallsige Bc-

merkunf,'en dem Rektor zum Einschreiten mitteilen sollten, könne er

ihm beistimmen, sonst müCste er entschieden dagegen protestieren.

Auch Dr. Ändreae (IV. 212) findet die von Reeb vorgeschlagenen

Mafsregeln für gut gemeint, doch wären sie unter Umständen geeignet,

das gerade Gegenteil von dem zu bewirken, was Reeb bekämpfen
wolle. In den Schülerverbindungen sieht er zwar nicht das Ergebnis,

aber doch das Zeugnis dafür, dafs das V^erhällnis zwischen Schule

und Haus nicht das beste ist. Man könne in der Gegenwart die Jugend

gar nicht Mb genug an die Genüsse des reiferen Alters, ao an den
Alkoholgenufk, gewöhnen. Allmählich entsiehe die Moral des ,Sich-
nichterwischenlassens", welche auch vom Hause, auch von
besseren, sanktioniert werde. Dagegen helfe nicht die Dimission, eher

ein geeij^nieter Verkehr mil der Jugend durch Erriclitung von so-

genannten Primaner vereinen. Hinsichtlich des erlaubten
Wirtshausbesuchs steige das Bedenken auf, es könnten dadurch
diejenigen zam Wirtsliausbesuch erzogen werden, die ohne eine der-

artige Anregung gar nicht daran denken würden.
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Abg. Jos. Wagner (IV. 215) ist ganz damit einverstanden,

dafs man dem Vorbindungswoson und dem Wirtshausbesuch ent<^egen-

trete, aber niciit damit, dal's man sage, die strengsten Strafen inütäten
angewendet werden. Nicht immer trügen die Eltern Schuld, besonders,
wenn sie nicht am Orte des Gymnasiums wohnten. Es freue ihn,

daJls niemand die Inquisitionsmethode, die sein Kollege Roeb gewünscht,
für eine richtige erklärt habe. Wenn ein Lehrer hie und da ein Augo
zudrücke, so liege der Grund darin, dafs vielleicht nach seiner An-
schauung die Strafe eine viel zu schwere sei. Wenn man zu weit gehe,
schade man mehr, als man nütze.

Se. Exzellenz der Kultusminister (IV. 221) betrachtet die
Schülerverbindungen als ein Übel, welches die Unterrichlsverwaltung
von jeher bekainpfl habe und nach seiner Üt)erzeugung auch stets

entschieden bekämpfen müsse, da sie die Jugend an Körper, Geist
und (Jliarakler schädigten. Daher ihr Verbot. Doch müsse nicht
„CO ipso" ein erwischter Schüler dimittiert werden, sondern nur «in

der Regel* hal>e diese Strafe auf Lehrerratsbeschlufs einzutreten. Auch
sei der vor vier Jaluen ergangene Ministerialerlafs bezüglich der
Nicht zu Weisung von d i rn i 1 1 i er ten Schülern an andere An-
stalten zum Teil irrig aufgefafst worden, als ob dadurch die Dimission
in E.xklusion verwandelt werde. Das Ministerium habe lediglich aus-
gesprochen, dafs es in der Regel nicht ohne weiteres einen dimittierten

Schüler einer Anstalt zuweise, sondern es den Bemühungen der Eitern

überlasse, ihren Sohn irgendwo unterzubringen. Erst wenn diese

eiTolglos blieben, könne das .Ministerium schliefslich angegangen werden,

und dieses werde dann eine geeignete Anstalt heraussuchen. Se. Ex-
zellenz erklärt bich dann einverstanden damit, dafs das Verbindungs-
wesen nicht blofs durch Strafen zu bekämpfen sei, sondern
auch durch Einrichtungen, welche den Schulern eine Art
angemessener Geselligkeit verschaffen. Dazu gehöre die

IMlege der Musik bei dem einrHaliijen Ausgehen d(?r Ol)erklässer in

der Woche und iWo. iVnleilung zu den Jug(Mids()ielen. Abg. lleeb

gegenüber betonte der Minister, er habe von lien Schulvorstünden und
Lehrern eine bessere Meinung. Jedenfalls habe der Abgeordnete einen

einzelnen Fall in einer Art : .ilisiert, die eine Kränkung des Standes

enthalte. Die richtigen Mittel zur Bekämpfung der Schülerverbindungen

seien, wie Dr. Hiiniruerschmidt angegeben habe, erstens die re^jel-

mäfsige Überwachung der Schüler durch den Pedell, woran es aber

häulig fehle, zweitens die ßeiziehung der Polizeibehörden und die Ent-

ziehung der Wirtschaftskonzession unter Umständen, drittens die Unter-

stutzung der Schule durch das Haus. Daher spreche auch er den
dringenden Winisch aus, die Ellern möilileii zur Aufrecliterhallung

der Disziiilin der Sc hule eine gritfsere, vertrauensvollere und liebevollere

Unlerstül/ung zu teil werden lassen. Den Abschiedsfcierlichkuilen
steht Se. Exzellenz nicht feindselig gegenüber, soweit sie in einem
mäfsigen Rahmen sich bewegen, hält es Yielmehr für selbstverständ-

lich und sogar erwünscht, dafs man bei einem fröhlichen Kommerse
am Ende einer langen Studienzeit sich nochmals zusammenfindet
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Sammlungen liiezu seien gestaltet, vorausgesetzt, dafe der Rektor die

Erlaubnis hiezu gegeben habe.

Der Referent Dr. Scliädler (IV. 224) betont noch in seinem .

Schlufswcrte, von der freien Vereinigung der Gymnasiasten, die mit
Erlaubnis des Rektors sicli die Mittel zu einer entfiprechendon Abschieds-
feier nach dem Absoliitoriiiin verschaffen wolle, unterscheide er die

geheimen Verbindungen, wo eine systematische Heranziehung
zur Lüge und Charakterlosigkeit gezüchtet werde. Gegen letztere

umiachsichtlich vorzugehen, darin werde der Staalsminisler den Beifall

aller Abgeordnelen finden. Von seinem Kollegen Reeb sei er von vorn-

herein überzeugt, dafs er mit seinen Vorschlägen keinem seiner Standes-

genossen irgendwie habe nahetreten, noch generalisieren wollen. Ein

einzelner Fall habe Reeb veranlafst, die oben ungegebenen Mafsregelo

zu wünschen. Redner könne jedoch denselben nicht beistimmen, denn
es hiefse doch gewissermafeen das Lehrkollegium wie kein anderes
ßeamtenkollegium behandeln. Es gebe nach dieser Seite hin schon

noch Mittel und Wege genug, um zur Kenntnis dieser Dinge zu kommen.

TUL SehuUiygieiie.

Nach den Bemerkungen des Referenten (IV. 73) erörterte man
im Finanzaiisschnsso die Wichtigkeit der Schulhygiene und be-
tonte zugleich das Zusammenwirken aller Faktoren, die

hiebei in Frage kämen, der Regierung, der Anstallsleilung
und des Amtsc^rztes. Insbesondere wurde darauf hingewiesen,

dafs die Amtsärzte ihre Untersuchungen und Besichtiguhgnn am besten

auch wfthrend der Sclndzeit vornfibmen, indem die einzelnen Anstalten

dann ein anderes Bild böten, wenn sie im n(^lriebe seien. Weiter
wurde dort auch das hervorgehoben, wenn auf diesem Gebiet«
nicht etwa ein idealer, wohl aber ein normaler Zustand
geschaffen werden solle, so werde es dann noch not-
wendig sein, in bezug auf das Gebiet der Mittelschulen noch etwas
in den Sack zu greifen, andererseits aber auch dem Ausdruck gegeben,
dafs die Amtsärzte nicht liber das Ziel hinausgehende, sondern aus-

ftihrbare Vorschläge machen sollten; denn auch diese, wenn ilberall

durchgeführt, würden schon einen entsprechenden Kostenpunkt bilden.

Bei der Empfehlung des Regierungspostulales von 10000 M.
(250 M. durchschnittlich für jede Anstalt) „ffir Vorkehrungen zur
besseren Reinhaltung der Oy m n a s i a 1 s c h ulrä ume" fügte

der gleiche Redner noch hinzu (IV. 241): ,,Ein Punkt, der gewifs die

volle Aufmerksamkeit verdiene it)i Hinblick auf die Hygiene und zu-

gleich auf die moralische (lew'öhnung, sei die Reinhaltung der Schul-

gebäude, und es lasse sich nicht leugnen, dafs nach dieser Seite hin

bisher wohl manches zu wünschen fibrig geblieben sei. Insbiesondero

werde vom ärztlichen und obcrärztlichon Standpunkt aus einer bi sseren

Handhabung der Reinlichkeit in den Gymnasien das Wort geredet,"

Ohne Debatte erfolgte die Annahme der Position.
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B. Standesangelegenheiten.

I. Prfifang niid Aiistelluiii^ der Lehrer.

]]n H('?iMO( linn[j dor Ko>t< ii ITir die Pffiriingoji der Lchrands-
kaiididaton war im Fuianzausscliusae dem i Icdatikcn An.sdruck gegeben

worden, um die Dauer und die Ausgaben lur die pliilo logischen
Prüfungen zu vermindern, sollten dieselben dezentralisiert, d. h.

an den einzelnen Landesuniversitälen abgehalten werden. Gegen diesen

Plan wandle sich im Plenum vor allem Ab'^. Dr. Ham m e rs c Ii tu i d t

(IV, 82). Er legte dar, d.ifs vor 185i eine derartige KinnchUmg be-

stand, aber solche unhaltbare Folgen zeitig! o, dafs man sie abschaffte,

und warnte, in den alten Fehler zii verfallen. Als gewichtige Be-
denken hob er hervor, die sichere Folge der Dezentralisation dürfte

bei dem besten Willen der Examinatoren sein, dafs die Beurteilung

der Kandidaten doch niclit mehr eine völlig gleich luäüsige wäre. Auch
dörfte es grofse Mi&helligkeiten zur Folge haben, wenn sich unter den
Examinanden die Anschauung bilden würde, dafs an den einzelnen

l'niversitfifen leieliler oder schwerer geprüft werde, und darnach die

Universilät {gewühlt würde. Ferner könnte sicli die CJcf;ilir heraus-

bilden, dals die Studierenden sich zu enge den Anschauungen der

einzelnen Professoren, ihrer ständigen Examinaforen, in bezug auf die

Wichtigkeit spezieller Studien anschliefsen, und dafs dann vielleicht

viele ihre Studien mehr nach dem Spezialililtenbolriob der einzelnen

Herren als nach dem wfdden, was für den praktischen Gebrauch )iot-

weniiig ersclieine, und die Hochschullehrer wären selbst wiederum ge-

neigt, die Examinanden mehr darnach zu beurteilen, inwieweit sie

im Stande seien, gerade ihren, der Professoren, speziellen Neigungen
zn (Vil^rfni. (u wif-; wäre es zudem zu bodauern. wenn die Rektoren
und I'rolessoren der Gymnasien ganz oder teilweise von den Prüfungen

au.sgeschlosson würden, weil in erster Linie auch praklisclie Schulmänner
mitreden sollten. — In seiner Antwort gab der Herr Minister an, der
Gedanke der Dezentralisation gehe von der Univer.silfd Wurzburg aus.

Er habe schon im Finanzausschnfs fjewis-^e Bedenken gegen diesen

Vorschlag gefuifsert und könne nielil verheiden, dafs die Bedenken,

die Dr. Ilanmiersclmiidt vorgebracht habe, die ernsteste Beachtung zu

verdienen scheinen.

Anfser dieser Abwehr der Dezentralisalionsbestrebi i-in brachte

Dr. 1 lamnierscliinidt (IV. 88) w^eitere Wiinsdie des Standes liinsielil-

lich der Prüfungsordnung vor, durch welche, wie er sagte, dem Stande

nicht viel genützt, die Miltelmäfsigkeil vielleicht mehr als wimschens-
werl begünstigt werde. Vor allem sei die Ablcgung der ersten
Prüfung abhängig zu machen von einem vierjährigen
Studium. Dringend zu wünsehcit sei, dafs die Kandidaten neben
ihrem s|)» /iellen Fachstudium auch auf den anderen Gebieten .sich

uujschautcu, insbesondere auch Logik und l'sychologie sludierten, und
sich einen allgemeinen Überblick über die Naturwissenschaften er-
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würben. Zur Erfüllung aller d'wscr Aufgaben dürfte ein dreijähriges

Studium zu kurz sein. Zweitens müsse nach dem Bestehen des
ersten Abschnittes das praktische Jahr an einem der
pftdagogischen Seminare erfolgen und dannnoch ein Jahr
zugegeben werden; dann erst solle man aufgrund einer
wissensc liaftlichcn A rbeit zum zweiten Prüfun^'sabschnitt
zugelassen werden. Die Notwendigkeit, diese innerhalb sechs Monaten
nach den Anstrengungen der Vorbereitung zum ersten Pnlfungs-

abschniit fertig zu stellen, habe zur Folge, ^afs die wissenschaftliche

Arbeit im Vergleich zu dem. wie sie nach der alten PrfiAingsordnung

zu leisten gewesen sei, jetzt gerinp:wprtiger sein (Ifirfle, und es er-

scheine ilitn nicht als wünschenswert für den bayerischen Gymnasial-

lehrerstand, dafs die wissenschaftliche Beffdiigung allzu gering an-

geschlagen werde, nämlich schon wegen des Niveaus des Standes und
dann auch noch deswegen, weil es doch erstrebenswert sein dürfte, da

und dort auch j)raktische Schulmänner, die mit der Praxis zugleich

wissenschaftliche Befähigung verbinden, an die Universitäten übergehen

zu lassen.

Daran knüpfte der Redner die Wünsche, es möchte im zweiten
Prüfungsabschnitt die dritte Note beseitigt werden, damit

nicht wieider im Laufe der Zeiten philologische Schulmänner vorhanden
seien, welche in beiden Abschnitten der Prüfung einen „Dreier" erhalten

hätten, und sich Mifshelligkeilen erfräbon aus dem =o'^'pnannten „Doppel-
dreier", und zweitens, es sollte ein ständiger technischer Vor-
sitzender die I'rutungen leiten, eben damit Ungleichheiten der Be-

urteilung hintangebalten und auch der Neigung zum Spezialitätenbetrieb

entgegengetreten würde.

Dr. Ortorer (IV. 85) mufs sich mit seinem Vorredner wohl
fin vorstanden erklären, dafs es dringend wünschenswert wäre, wenn
eine energischere Kultivierung der allgemeinen philosophi-
schen Studien endlich Platz greifen würde; er wünsche dies

übtigens bei alten Fakultäten. Von diesem Gesiclitspunkt aus wäre
eine Ausdehnung der Studien vor dem ersten Examensabschnitt auf

vier Jahre gerccbifortigf. Aber vom wirtsclianiirhen Standpunkt aus

sei dieselbe nicht ganz unbedenklich, nachdem l in ^^rof-cr Teil unserer

Kollegen eben aus Scliichten der Bevölkerung hervorgelie, die mit

äufeeren Gütern nicht gesegnet sei. Auch jetzt erreiche ein sehr

grofser Teil sein Ziel nicht in der bestimmten Zeit. Dem Vorwurf

ferner der Minderwertigkeit der jetzigen Prüfungsordnung
könne er nicht ganz beistimmen. Ilinsiclillich de? ..Doppel-
dreiers" legte er dar, wie mifslich es sein würde, wenn Kandidaten,

die vier, fünf oder sechs Jahre studiert, das erste Examen bereits durch-

gemacht, in den Zwanzigern weit vorgerückt seien, einfach vom Lehr-

fach weggewiesen werden sollten, weil sie im zweiten Abschnitt nicht

mehr das Prädikat „gut" bekommen hätten. Er sei der Meinung, dafs

es gute Gründe gewesen seien, die dahin geführt liätlen, dafs auch in

bezug auf die neue Prüfungsordnung die Abstufung der Noten ungefähr
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so gegebon sei, wie sie jetzt bestehe. Aus eigener EiTabrnng wisse

er, dal's Kandidaten, die das erste Examen bestanden hütlen, in sich

nicht die wissenschaftliche Tüchtigkeit fühlten, sich dem zweiten zu

unterziehen. Frfiher seien solche wenigstens für den Unterricht in

den unteren und mittleren Klassen befähigt erklfirt worden. „Wenn
wir diese III. Note wc|:nelinien aus dem zweiten Examensabsclmitt,

so halle ich dafür, dafs dann in vielen Fällen eine wesentlich mifs-

licherc Lage für die Kandidaten entsteht, als die gegenwärtige Prüfungs-

ordnung es im Auge hat".

Diese Ausführungen Dr. Orterers veranlafsten Dr. Hanimer-
schniidt (IV. 85), seine Ansichten dahin zu präzisieren, dal's er nicht

beabsichtige vorzuschlagen, die Universitätszeit va verlAngern, sondern
dafs der erste Prüfungsabschnitt nach vierjührigcm UniversitAtsstudium

slati finde, dann kflme das praktische Jahr und nach einem weiteren

Jahr, in dem die Philolof^en wie früher an einem Gymnasium prakll'^flif

Dienste leisteten, die wissenschail liehe Arbeit. Ferner sei er niciil

der Ansdiauung, dals diejenigen Kandidaten^ welche die Note II im
zweiten Examen nicht errungen hatten, etwa aus diesem Grunde vom
Fache weggewiesen werden sollten.

Darauf erwiderte Dr. Ortcrcr: Wenn dieser Weg eingeschlagen

werde, so werde das zweite Examen in die Schulpraxis htnein-

verlegt; dann kämen wieder dieselben Schwierigkeiten, denen das

allt' Spo/irilexamcn unlorworfen gewesen sei. Als die gröfsto habe
man glaubhaft gellend machen können, es sei die Ahleginig eines

wissenschaftlichen Examens neben einer vielfach intensiven lioscliäftigung

in der Schule ein Ding der Unmöglichkeit oder doch eine ftufeersle

Beschwernis. Daher seien viele Kollegen, die gewi& die Wissenschaft'

liehe Befähigung gehabt hätten, nicht zum zweiten Examen gekommen.
Kv wünsche, dafs die Herren die Exatnensgeschichlc vom Halse haben,

wenn sie in die Praxis der Schule eintreten.

Se. Exzellenz (IV. 86) fand die Anregungen dos Dr. Hammer-
schmidt an sich sehr beachtenswert und verkantile nicht, dafs eine

gewisse Ben ( liligung und Begründtmg ihnen innewohne. Auch hielt

er es dir wiuisclienswert, weim an die Stelle des dreijährigen ein

vierjähriges Studium gesetzt werde. Doch schlofs er sich sonst mehr
den Gegengrönden Orterers an. Sein Hauptbedcnken war aber,

daCs d i e neue Prüfungsordnung erst seit fünf Jahren ein-
geführt ist und si( Ii überhaupt noch nii lit erprobt bat;
man solle daher noch weitere Erfalirungen abwarten,
ßedenklic Ii scheine ihm die AbschaUung der III. Note im Examen, denn
er fürchte, dafs, wenn man nur zwei Noten mache, der Anreiz für

ein crnsthafles Studium doch ernstlich abgeschwächt werden krimite und
dafs zwei Nuli nabstufiue^'en gegenül)er der thatsäehlielien Verschieden-

heil «ler Kandidaten und ihrer Lei-Innjeii doch zu wenig sind.

In .seinem Schlufswort beinerklo hierüber der Ueferenl Dr.

Schftdler, er sei der Anschauung, die Pnlfungsordnung tiestehe noch
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ZU kurz« um Gegenstand der ErMerang zu sein. Solche Dinge müTsten
notwendig eine gewisse Zeit bestellen und eine gewisse Steligkeil er-

langt haben, dann erst solle auf grund der gemachten Erfahrungen, •

wenn nötig, an eine Revision herangegangen werden.

2. Bemerkenswert sind noeh die Worte des Abg. Dr. Andreae
8V. 218) über die pädagogische Ausbildung der Lehrer: Der
berbürdung der Schüler könne die ünterrichtsverwaltung nur da-

durch steuern, dal's sie für pädagogisch ausgebildete Lohrer sorge, die

sich der EntwickUing der Jugend freuten, die über der Beschilfligung

mit der Wissenschaft die Freude an Unterrichten nicht eingebüßt

hätten. Zu diesem Zwecke brauche man akademisch-pädagogische
Seminare, in denen dieses donum educativum zwar nicht gescliafifenf

wohl aber geweckt und gepflegt, geübt und ausgebildet werde. An
die intcllokfupllcn und moralischen Oiialitäten der Lehrer könne man die

Anfordenm;:! !i gar nicht hoch genug stellen, deshalb stimme er

Dr. Hanijiierschmidt bei, dafs die Zeit der Ausbildung an
den Universitäten nach der neuen Prüfungsordnung 7iel-

zu kurz bemessen sei.^)

3. Aus den Verhandlungen im Finanzausschüsse Jierichtete Dr.

Schädlor noch Folgendes (IV. 2:25):

„Anerkannt wurde, dal's neben den Eigebnissen des Spezial-

exaraens auch die praklisclie Thätigkeit und die Resultate des
ersten Examens berücksichtigt werden sollen."

„Gegenüber dem Hinweis, dais Mathematiker mit der IIL Note
Professoren geworden seien, wurde betont, dafs dies zur Zeit der
Not geschehen sei, und zweitens, dals jetzt ein Spezialexamen
verlangt werde."

Weiter wurde dann auch noch die Anfrage gestellt, wie im
Ministerium die Qualifikationsnoten behandelt würden, und darauf die

Auskunft gegeben, die Anstellungslisten der Assistenten winden her-

gestellt nach dem Ergebnis d(>s /.weilen Examens. Dieses Verfahren

sei lediglich eine Konsequenz der neuen Prüfungsordnun;,', die eine

wissenschaftliche Befähigung verlange. Damit sei aber niclit gesagt,

dafs die fraglichen Listen auch die Grundlage der Anstellung bilden^

Nach' den Intentionen des Obersten Schulrates solle bei der An-
stellung auch das Ergebnis des ersten Examens in betracht
gezogen werden. Das nämliche gelte für die Bewährung
in der Praxis.

II. Die Frage der älteren Professoren.

In dem eingangs angegebf>n(>ii Anl-alz'' bezeichnete Dr. Geb-
hard als eine der wichtigsten l^lalstorderungen das Postulat von
10 UDO Mark, um einer Anzahl entsprechend qualiüzierler älterer

') Damit liiiiifjt der srlinn wiodorlinit f^ciuifsfrt»' Wunsch des Rcdticrs /u-

saminen, dal's au den Universitäten und an der technischen lloeliscliule I'rufetisuren

fiir FXdagogik |feaclia£fen werden.
Blltter f. d. Oyimwldiidlwilir. ZZXTI. gallig. 46
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Gymnasialprofessoren Rang und Gehalt der Lycealprofess;oren

(Gehaltsklasse Vc) gewähren können. Dort glaui)te der Verfasser

des Ansatzes, die Hoffiaung aussprechen zu kdunen, „dafs es gelinge,

die letzten Bedenken zu b^itigen, welche der Einreihung Tcrdienter

Älterer Professoren in die Kategorie Vb (Rang und Gehalt der Rektoren)

im Wege stünden. Bei der Bedeutung dieser Angelegenheit für den
Stand der Gynuiasiallehrer hielt es der Ausschufs des Bayerischen
Gymnasiallehrer Vereins für seine Plhcht, in einer eingehenden

Denkschrift an das Staatsministeriam und die beiden Kammern dar-

zulegen und zu begründen, dals nur durch Gewährung von Vb
die Ansprüche und berechtigten Wünsche des Standes be-
friedigt würden. Leider entsprach den Erwartungen und Bemüh-
ungen nicht der Erfolg.

In dieser Frage ist es notwendig, den Verlauf der beiden
Ftnanzausschufssitzungen (am 2. und 5. März 1900), in denen
sie behandelt wurde, zu skizzieren; denn er läfst deutlicher als die

Plenarberatung die Stellung der Parteien und der einzelnen Persönlich-

keiten zur Frage erkennen. Was man :ins den Zeitungen/) dio liier-

über nähere Mitteilungen enthielten, eiiliiehmen kann, ist folgendes:

Zu Beginn der betr. Verhandlungen erwähnte der Referent Dr. Schüdl er

die Denkschrift des Gymnasiallehrervereins-Ausschusses und stellte die

Frage: I. Welche Konsequenzen treten ein bei Bewilligung dieser For-
derung für die übrigen Mittelschulen? 2_ Wie stellt sich diese Forderung
zum Beschlüsse der Kammer über die Änderung des Gehaltsreguiativs?

£incn Antrag zu steilen, behielt er sich vor.

Hierauf schilderte Korreferent Dr. Gas sei mann die höchst un-

günstigen BeförderungsverhSltnisse der Gymnasialprofessoren und er-

klärte sich prinzipiell für eine Verbesserung derselben, ohne vor Kon-
sequenzen zurückzuschcuen. Er fand das Verlangen jener Professoren,

welche wissenschaftlich qualifr/ifi-t seien und nur wegen .Mangel an
Stollen nicht liektoreii werdt'ii, wt nigstens in die bezügliche Rang-
und Gehallsklasse vorzurücken, als billig und stellte den Antrag, die

betrcflfendcn in Kategorie Vb des Regulativs zu befördern mit der Be-
gründung, dafe dadurch das Gehaltsregulativ nicht durchbrochen werde.

In seiner Erwiderung führte Sc, E.\z. der Kultusminister
aus: Die Bcfördcnniprsverhältnisse der Philologen seien nicht so schlimm,

als der Korreferent meine. Der Landlag habe sciion sefir viel für sie

gothan. Sie kämen viel früher zu einer besoldeten Stellung als die

Juristen. Wer zum Rektor qualifiziert sei, werde dazu befördert. Auch
sei das Lehensalter, in dem Professoren Rektoren würden, kein zu
vorgerücktes. Das Motiv zu seiner Vorlage sei der Vorgang in der
.lustiz, nicht eine vorhandene Notlage. Der vorliegende Vorschlag

könne nnt dem Gehaltsregulativ vereinbarlich erklärt werden. Er ver-

') Hauptsächlich Augaburger Abendzeitung, Aagvboiger Povtseitung, Friak.
Kurier.
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kenne nicht, dafs durch Gonohmigung der in Aussicht genommenen
Änderung des Gehaitsregulalivs in gewissem Grade präjudizierl werde.

Bei der Fortsetzung der Beratung (am Montag, 5. März) begründete
Abg. Kessler zuerst seine ablehnende Ansicht. Gerade nach den Dar-
legungen d<s Ministers bestehe kein Hodfirfnis für die Erhöhung der

Stellung der l'rofessüren, und er iiabe das Gei'ühl, dafs der Minister

Yon der Notwendigkeit seiner Forderung nicht fiberzeugt sei.

Sofort entgegnete dem Vorredner Se. Exzellenz, man habe
ihn mifsverstanden. Eine Avancemenlsverbesserung sei sehr wünschens-
wert. Wenn sein Vorschlag (V c) durchgehe, würden für die Philologen

au&er den 40 Rektorateji noch 60 höhere Stellen vorhanden sein.

Nach ihm ergriff Jos. Wagner, der an Stelle des abwesenden
Dr. Gasselmann das Korreferat übernommen hatte, das Wort, um dar-

zulegen, der Beschlufs auf Bevision des Gehaltsrcgulativs schlielse die

Genehmigung dieser Forderung nicht aus, da die Frage schon im vorigen

Landlage erörtert worden sei. Die Bewilligung der Oberlandesgerichts-

räte fordere als Konsequenz für die riiilologen die Überführung in V^b.

Wenn man darauf nicht eingehen wolle, so solle man wenigstens Vc
genehmigen. Die soziale Lage des Gymnasiallehrcrstandes verlange eine

Vorrückungsstelle»

Auch der Kammerpräsident und Ilektor Dr. Orterer trat

warm für die Interessen seiner Standesgenüssen ein, indem er betonte:

Bei vier anderen Kategorien sei ohne Entgegnung eine Erhöhung er-

folgt; warum wolle man gerade bei den Philologen eine Ausnahme
machen? Die rdteren Professoren hätten keine günstige Karriere hinter

sich; ihnen solle geholfen werden dadurch, dafs man ihre Stellung er-

höhe. Ein Vergleich mit anderen Kategorien ergebe, dafs die Lehrer

der Mittelschulen die einzige Kategorie bildeten, welche von den
Klassen III—I des Gehallsregulativs ausgeschlossen sei. In anderen
Ländern, so in Sachsen, sei schon länger für die Mittelschullehrer ge-

sorgt worden. Nach den Vorgängen im Juslizetat (Schairung von

10 Oberlandesgerichtsratsatellen) müsse auch hier etwas geschehen,

wo das Verhältnis zwischen den oberen und unteren Stellen noch viel

schlimmer sei. Die Dinge hätten sich entwickelt durch die
organisatorischen Mafsnahmen d«'r letzten 20 Jahre. Zu-

gleich wies der Hedner die Befürchtung von Konsequenzen in bezug

auf die Lyceal- und Universitutsprofes.soren zurück. Letztere hüllen

ein ungleich höheres Gehalt. Auch die bevorstehende Revision des
Begulativs könne kein Hindernis bieten. In mehreren Fällen seien

Beamtenkategoritni aus ein<'r Klasse in i-itn' höliore versetzt word(Mi.

Was dort geschehen sei, k(")une auch hier gemacht werden. Gerade
die Philologen sollten die ersten sein, welche der Rücksicht auf Änderung
des Gehallsregulativs zum Opfer fielen. Die Vertröstung aufdie Änderung
werde schmerzliche Gefühle hervorrufen, und in vier bis sechs Jahren

4ü*
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werde die Saclic liwlA anders sieben. Er halte die Überfuliniiig in

Vb für die beste Erl«di^jfung: allein er bescheide sich mit dem ESrrteich-

baren. Vc wenigstens solle bewilligt werden.

Abg. Schubert sprach sich für Vb aus. Den Einwand des

Ministers, dafe die Philologen fröher als die Juristen bezahlt würden,
wies er als nicht ausschlaggebend zunick. Zugleich legte er nochmals
die ungnnslif.on Befordening?aussichten der Gymnn?ialprofessoren, die

früli/x'itige Abnützung und die für diese Beamlenklasse so ungünstige
Sterblich kcitsstatisiik dar und zeigte, welche geringe Verbesserung

die ÜberfOhrung nach Vc ergeben Wörde. Daher sei der ViTunsch

der Betreffenden, in Vb einzurücken, berechtigt. Es liege hier nicht

eine Änderung des Gehallsregulalivs, sondern eine Beförderung vor.

Nach Schubert begründete der Minister Dr. v. Landmann
nochmals die Regierungsvorlage. Es sei bedauerlich, daCs in der

Denkschrift des (lyninasiallehrervereins-Ausschusses die von ihm vor-

geschlagene .Malsnahnie (Ve) als Degradation di-s Standes bezeichnet

worden sei. Die Vorteile seien zunächst allerdings gering. Aber mit

Vc könne man viel mehr Professoren, n&mlieh 60, eine Vorröckung
verschaffen. Es sollten nicht nur die am besten, sondern auch die

nur angemessen qualifizierten Professoren in dieser Weise befördert

worden. Nach seinem Vorschlage werde errciclif. dafs die (iynmasial-

prolessorcn nach lO jrdiriger Dienstzeit Kektoren wiirden oder Rang
und Gehalt von Lyccal]jrofessoren erhielten. Wollte man die Klasse Vb
nehmen, so mölsle eine strengere Auswahl getroffen werden. Es sei

nicht gul. wenn neben dem Heklor noch ein oder gar einige Pro-

fessoren mit gleichem Rang und (leliall wirken würden. Es würde
auch schwer werden, tüchtige Rektoren zu bekomnieu, wenn man
ohne deren Arbeit die nämliche Stellung erhalten könne. Sein Haupt-
bedenken seien die Ronsequenzen für die Professoren der Hochschulen.
Letztere müsse man dann unbedingt auch in Vb überführen, was
sofort etwa 60 000 Mark kosten wiirde. Auch kämen die Professoren

an den übrigen Mittelschulen in betracht.

Dr. Da II er bemerkte, er könne leider nicht für die Vorlage

stimmen. Ihm gegenüber habe der Vorstand des rjymnasiallehrer-

vereins das Postulat als Degradalion und als unanm liinbar bezeichnet.

Einer solclien Zurückweisung wolle er sich nicht aussetzen. Übrigens

In gleicher Weise erklrirle sich Abg. Lerno gegen die Forderang.
D.d)!'! wandte er sich g<'gen den Vcigjeieh mit den Juristen und bc-

liauptele. d;d'- deren Verli;Ul nisse bisher rjoeh ungünstiger waren als

die der Philologen jetzt sind. Man habe ihn gebeten, nur unter der

Bedingung für die Vorlage zu stimmen, dafs das Dienstalter allein

berdcksichligt werde.

Abg. Dr. Heim slaiid auf dim Sland{)unkl, dafs es sjrli wirklich

um eine Änderung des (lehallsri gulalivs handle. Angesichls der I\e\ isioii

desselben müsse man die l^jsung der Frage verschieben. Er müsse
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(las i^ostulat ablehnon, solange nicht auch etwas für die Realschulen
geschehe.

Die gleichen Gi ümle /Air Al)lohnung brachle /\bg. v. Voll mar
vor. Er erkannte an, dafs der Beruf der Philologen nicht beneidens-

wert Sri, er könne aber jetzt nicht fär die Forderung stimmen, da
eine Änderung des Gehaltsrcguhitivs vorliege. Auch mOfsten die Lehrer

an den Realschulen gleicliiuilf-ig behandelt wenlen.
Nochmals führte Dr. Ürterer aus, eine Änderung des (lelialls-

regulalivs würde durch Überführung in Vb niciil gegeben sein.')

Nachdem noch Jos. Wagner die Zustimmung zum Regierungs-

postulate beantragt Ii alle, begründete Referent Dr. Schädler seinen

Ablehnungsvorschlag. Der Ausdruck .Degradation* sei nur der Aus-
llufs einer augrnhlicklichcn Voislimmung gewesen. Thats;u hc sei. dnfs

die Helörili run^'s\ t i lulllrnsse der Professoren nicht günstig seien. Diese

niüfsten gebessert werden. Aber ein EingriU in das Gehallsregulativ

liege zweifellos vor. Für die Beteiligten werde es schmerzlich sein,

wenn jetzt nichts geschehe, aber für die Sache sei es vielleicht besser.

Bei der nun folgenden Abstimmung ward die Regierungsvorlage

mit allen gegen die i (liberalen) Stimmen (Jos. Wagner und
Schuberl) abgelehnt.

Nach einem solchen Verlauf der Finanzausschu&sltzung war
vorauszusehen, dafe auch die PI e n a r he ratung kein gÖQStigeres

Resullat ergeben werde. Die liberale Parlei war zu schwach, um
ihre Auffassung den andern drei ge^^'enüber (Centrum, Bauernbündlcrn,

Sozialdemokraten) zum Siege zu bringen. Diese bestanden darauf,

dafe eine teilweise Änderung des GehallsregulatIvSf wie sie die Vor-
lage (Vc) beabsichtige, nach dem früheren Kammerbeschlusse Yom
16. Januar nicht vorgenommen werden dürfe.

Die Plenarsitzung (1:^0. Sitzung vom 30. April, St. B, Bd. IV

pag. 2iÜ—233) zeigte folgenden Verlauf:

Zuerst referierte Dr. Schädler als Berichterstatter des Finanz-

ausschusses über den Beschluß desselben. Man habe dort hervor-

gehoben, dafs die Beförderungsverli t n nisse der Gymnasial-
pro fes so ren keine günsligen und si( Ii ifoiron früher (27% gegen

167<>) verschlechtert hätten; noch schlimmer stehe es mit den

Matheniatikprofessoren. Die frühe Abnützung der Lelirer

zeigten die vorgelegten Materialien. Es dürfe auch der Vergleich mit

anderen Ständen nicht aufser acht gelassen werden, und es wäre des-
halb auch nur ein Akt der Billigkeit, wenn dem Philo-
logen die gleiche Beförderung gewahrt werde wie dem
Juristen. Dem Einwände gegenüber, als wünli'U ibeiVb) die Gym-
nasialprofessoren in eine höhere Gehaltsklasse als die Universitäts-

professoren kommen, habe man bemerkt, derselbe sei nicht gerecht-

*J Aach bei dex" Erörteruog der l'osition fiir die Dreier erklärte der lledner:

„Die formale Schwierigfkeit, welche das Re^erungspostulnt (Vc) bereite, hätte

man veruKMili-n k"innen, wenn m-ni, wie er seilen zu v>'r-<.'1n"(!i nrn Malen wieder»

holt angedeutet habe, den Weg zu V b eingeschlagen hätte." (IV, 260).
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fertigt; denn Gehaltsregulaliv und Hang sei durchaus nicht das gleiche.

Um einen weiteren Einwand, daCs die Alteren Gymnasialprofessoren

im Gehalt mit ihren Vorgesetzten, den Rektoren, gleichstehen wärdeo,
zu entkrftflen, hübe man darauf hingewiesen, dals dies auch sonst
(beim Bauamt und Fabriicinspcktorat) vorkomme. Man habo im Finanz-

ausschufs geltend gemacht, dafs ein Philolo;^'o nach vierjährigem Studiuni

und einem Jahr Praxis Assistent mit IGiO M. Gehalt, nach weiteren fünf

Jahren pragmatisch als Gymnasiallehrer mid noch Tor dem 40. Lebens-
jahre als Gyronasialprofcssor angestellt werde. Auch habe man es als

niciit richtig bezeichnet, dafs es den best qualifizierten
Gymnasialprofessoren nicht möglich soi. Rektor zu werilen,
sowie dafs Gymnasialprofessoren nicht Rektoren geworden seien, weil

sie bereits zu alt gewesen seien. Seitens der K. Staatsregierung sei

das Bedürfnis der Verbesserung eines Avancements der Alteren

Professoren durchaus nicht verkannt worden. Hauptsächlich
hier bei diesem Anfrage habe man im Auge gehabt die Vor!„';'lnp:{» in

der Justiz, und es sei der leitende Gedanke gewesen die Üilligkeit.
Ausschlaggebend in der Behandlung der ganzen Frage sei (wie

ßchon dargelegt) die Stellung zum Gehaltsregulativ gewesen.
Zwar habe man von einer Seite darauf hingewiesen, dafs man die
Konsequenz nicht scheuen dürfe, weil fs sich um Abhilfe eines
dringenden Rechirfnisses handle, aber man iiabe nicht verkannt, dafs

1. eine Re vision des (JehaUsregulativ«^ })eschloäsen worden sei, ^. dafs

der Vorschlag eine Änderung desselben enthalte, 3. dafs die Wünsche
anderer Kategorien zurückgestellt worden seien, 4. dab der Vergleich

mit den Juristen nicht zutreffend sei, indem es sich bei diesen tbat-

säcljlich um einen Ausnahmefall auf f^'rund der Organisation handle.

»Eine Verbesserung der Verhältnisse der Philologen
wurde nicht abgelehnt. Ihr stand der Finanzausschufs
fast ohne Einschränkung freundlich gegenüber. Die-
selbe soll jedoch erfolgen auf dem richtigen Wege, auf
dem Wege der Revision des G ehal Isregul ati vs."

Nacli den Ausführungen des lief. Dr. Schädler, der den Finanz-
ausschufsbeschlufs empfehlen mufsle, nahm Se. Exz. der Kultus-
minister das Wort. Zuerst erklärte er, bei dem Kanimerbeschluls
vom 16. Januar habe die Kammer beabsichtigt, die sämtlichen auf
Revision der Gi haltsregulative bezüglichen Petitioqen zurückzustellen,

damit sie einer einheitlichen Würdigung unterzogen werden könnten.
Derselbe könin' nui- i IV-tilionen, niclit bei Regierungspostulaten An-
wendung linden. Halle man letzleres ahnen können, so hätte man
encrgisih gegen den ßeschlufs protestiert. Man solle noch einmal in

Erwägung ziehen, ob in der That lediglich aus diesem formellen
Grund das vorlicgeri(I(; I^ostulat abzulehnen sei.

Indem der Redner sodann zur materiellen St.'ite der Frage
Überging, konstatierte er, dafs bei der Aufstellung des lelzleu üeliails-

V) lif'i t'iiii'r s|>lit«'reii (it'li'j.'('nht " ^l)ra(•ll ilersollie Utnlnor. or \\iin*:f'}n', «lafs

diese Frage im interesse des beteilik^leit Lehrerstiindes eine befriuJigunde
Lösung bei der Regelung der Gehalte finden möge (IV. 234).
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rcgulativs das Iicssorl. des KulLusministeriums zu kurz gekoiniueii sei,

ddls die ilochschulprofeasoren nicht einmal den Gehalt eines Koilegial-

rates hätten. .Diese Erscheinung, dafs nftmlich gar kein
Avancement oder kein über den H egi erangsral hinaus-
gehendes gegeben sei, mache sich insbesondere bei dem
zahlreichen Personal der Mittelschulen fühlbar." Auf
343 Gymnasialprofessoren träfen nur 41 Uektorate. Durch die Ge-
nehmigung des Postulates würden noch ungefähr 60 L y c e a 1 -

Professuren begrQndet. Zwar bekftme ein großer Teil nnr 120 M.
Gehaltszulage, allein bei der nächsten Gehaltsvorrückung werde dann
schon ehi gröfsoror Vorteil eintreten, und der zuletzt erreichbare Ge-
halt werde dann jedi-nfalls um eini'^^o jiundert Mark grüfser sein, als

der Gehalt, den die betreHendun Gyinuasialprofessoren jetzt bekommen
könnten. Deshalb möchte er das Regierungspostulat dringend
empfehlen.

Dafs die Genehmigung desselben ein Gebot der Notwendigkeit,

ein Akt der Billigkeit und eine Konsequenz von anderen B»'\viliigutigen

sei, zeigte Abg. Dr. Hammerschmidt, unser Standesgenosse, in

klaren und beredten Worten.
Er erkannte an, dafe in den letzten Jahren gerade für das Lehrer-

personal an den Gymnasien sehr viel geschehen sei. Gerade dieses

berechtigte Interesse, das sich darin gezei^'t. hahv- die Hofl'nung ent-

stehen lassen, es werde sicli der lange bestehende Wunsch erfüllen, dafe

fQr die älteren gutqualifizierten Gyronasialprofessoren noch einmal die

Möglichkeit einer Vorrückung geschaffen werde. Schon vor 10 Jahren

habe Minister v. Crailslieim (als Stellvertreter des erkrankten Kultus-

ministers V. Lutz) die Zusage gegeben, dafs in dieser Sache el\va>; ge-

than werden müsse. Wie berechtigt der Wunsch sei, ergebe die Stati-

stik, nach der , weniger als die Hälfte von den höheren Stellen, die es

beim Forstwesen gebe* das unter den anderen Kategorien hierin an
letzter Stelle siehe, das höhere Lehrfach aufweise". Nicht nur von
den beteiligten Kreisen, sondern auch von atidi rer Seite habe man
mm dem Wunsche Ausdruck gegeben, die '^nl (jiialilizierten Professoren

möchten in Klasse Vb (stall Vc) übergeiüiirt werden, iledner cilierte

dann die Worte des Reiehsrates v. Schneider in der Sitzung vom
17. Mai 1898: ,Fur ein solches Verfahren h&tten wir ja in anderen
Slaatjjdienstzweigen eine Analogie, wie im Juslizdienst." „Es handle

sich darum, den Absland zu vermindern, wi h her das Lehrpersonal an
den Mittelschulen von den Meanilen der anderen Diciistzweige trenne,"

Auch Dr. Ur lerer habe in der Sitzung vom :i'J. April ISUS gesagt,

wenn diese 10 Oberlandesgerichtsrftie bewilligt Mrürden, sei es nach
seinem Dafürhalten gar nicht zu umgehen, dals dann auch die Unter-

richts- und Finanzverwaltung sogleich Vorsorge dahin IrefTe, dafs auch
den älteren Gymnasialprofessoren in entsprechender Weise nachgeholfen

werden solle; er sage, dafs im Falle der Genehmigung dieses i^ostu-

lates sich garrz unabweisbare Konsequenzen ergeben wurden. Den
Einwand des Abg. Lerno, der Vergleich mit den Stellen
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(1er 0 berlandesgerich Is rälc und der Jii.-lizverwallung überhaujtl

sei deswegen niclil am Platze, weil l)is l.sJU lOi höhere Richtci-

stelien aufgehoben worden seien, welchen spüler nur 40 genehmigte

Oberlandesgerichteralsstellen gegenüberstünden, wies- der Redner an
der Hand der Statistik schlagend als nicht begründet zurück.^)
nogonilbor dt^r woitercii Einrede, die Vorbildung des I.ehrpersonals an den
humaiHstisclien Gymnasien sei eine geringere als die der Juristen, wies

er auf die Thatsache hin, dafs in der Regel sich nur die besten Schüler

des Gyranasiiims dem Liehrfoche zuwendeten. Aucti sei man früher nicht

sofort nadi vier Jahren Stndinnis angestellt worden. Man habe bei dem
geringen Assistentengeliall jaiirelang in höheren und höchsten Klassen

die Stelle eines Ordinarius mit voller Verantwortlichkeil führen müssen.

') Sein»' Darlegunjjen stützten sicli nul" f. il._rptiil<^ Statistik luidi ileri Per^ "n il

hsten der K. bayer. Justizbeatnten in K. ^Stahls (l'sy-l; und .Schweitzers (llMHj;

Terminkalender:

Stand am 31. Juli 1874 (nach E. ätahla Terminkalender).

Laiul- uitd Studtgcrifl«tsa.sst's«;»»ren

Bezirksgerichtaasseaioren

,. im Justizministerium
II. nnd in. BexirksfiferichtflstaatmnwiUte . . .

I.ind- und St;idtrichter

lU/rirks^'i-riclitsräl*'

im .1 ii»t ],'miiiist<'riuiii . . . . .

Ii. und III. Appellutionsgerictits- uuU I. Uezirksi^frichts-Staats*

anwalte

58!

AppeIl;itionsfjerichtsräte

im Justizmintaterinm .

liezirkügerichtsdirektoreQ ........
142

Oberappellationsgerichtsrätt'

„ im Juätizitiiiti^tL'rium . . . . .

29

II. und III. iMrektor de» ül«erst«fn tjerichtsliuit'.«* ((>l»er-App.-üer.)

I. Direktoren der Appellationsgerichte
Miiiisft^rialriit''

Ubertitaatsaiuvältu . .

I. Ditpktor des Obersten Gerichtshofes (Ober-App.-Ger.) . . .

Prüsidcut n „
Präsidenten der Appellationsgerichte
(it'tit'ralstaatsanwalt

Minister .

85
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Aufserdeiii könnten die paar Jahre früherer Bezahlung nicht in belracht

gezogen werden, wenn es sich darum liandle, in späteren Jahren noch
eine VorrQckong erhoffen zu dürfen. Zum Beweise, dafs zweifellos

sich die Mittelschullchrer nach ihrer Vorbildung und auch nach ihren

Keniilnisson und ihroni Wissen den andoron Ständen getro.-l an dicSoito

stellen dürfen, führte er die anerkennenden Worte des iiciciisrales

V. Schneider in der nämlichen Sitzung an, sowie die Motive, mit

denen 1890 die Staatsregicrung die Rangerhöhung d&t Rektoren be*
gründete. Dort heibe es: »Die Rektoren dieser Anstalten hätten einem
Beamtenkollegium voi*zustehen, welches sowohl an wissenscbaP HduT
Vorbildung als an Zahl der Beamten mit den Kollegien eines Land-
gerichts wohl in Vop^'lfich gezogen werden könne. An Wichtigkeit

für die Staatsverwallung und an Betleulung für das Wohl und die

Zuliunft der Bevölkerung stehe eine solche Mittelschule und höhere

Kl !»«•*«•

Xle

XI a

VIId

VII a

Vb

III

II

Id

la

Stand am 4. Januar 1900 (nach Schwei taers Terminkalender).

Aititärichler {^i^'J) und III. Staatsunwülle (2'J)

II. StaatsannAlte an den I/tii<hn-ri( ht(>n

II. n im Justiziniiuäteriuiii

Olteruiiitsrichter

LanUgerichtsräte

„ im .Fustixminiiiteriiim

I. Staatsanwälte uti LaiKl^rcricliten . .

„ im Justizministerium .

Staatsanwälte an Olierlandeageriohten .

558

602
( Hit'rl.'iiuli'H^'orichtsrHtc

UegieruHgsräte im Ministerium

StaatMunriilte an 01>«^rl:intlcs}rpri(;liteti .

„ am ()l»<M"steii Landeogeric-Iit

Direktoren an T<:mdgeriehten
( I . fM i ht>

I mit Rang n. Gehalt v. Oberlande^richtariiten
Laiiügeriuhtüräte „ „ „ „ „
J. StMitsanwälte nn Landgerichten mit Rang u. Gehalt v. OI>er-

landesgerichtsriten . .

Oberregienmg.sriite im Ju.sti/.mini8turium

Käte des Obersten LandeH^erichteS .

Präsidenten der Landgerichte . . . .

a06

MintsterialrSte

II. Senatsprüsident des Obersten Landesgerichts .

.Senatspräsidenten der Oberlandesgerichte . . .

Oberataatsanw&lte an Obwiandesgerichten . . .

00

l. Senatspräsident am Obersten Landes^ericlil

Generalstaatsanwalt .

l'riisidenten der Oberlandesjjeriebte . , . ,

Präsident des Obersten Landesgerichtes . . .

Minister

19

9

496

2

•295

2
17

2
2

1

'»2

l!t

12

3

1!)

2a

6
1

7
5
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Sludienanslall einem Landgerichte sicher nicht nach.' Auch gelte bei

den Beamten an der Staatsbibliothek die gleiche Vorbereitungszeit

nicht als Grund, um vom Einrücken in die höheren Stellen fern*

zuhalten. Wolle man den Genufs anderer Vorteile entgegenhalten,

wie die Nebeneinnahmen, so solle man wissen, dafs der staatliche

Dienst besonders in späteren Jahren die volle Manneskraft erfordere.

Dann möchte er sich gestalten hervorzuheben, dafs gerade die Juristen,

besonders in höheren Verwaltungsstellen, recht beträchtliche Neben-
einnahmen hätten, wie sie sich ein Lehrer der Mittelschulen nicht

leicht verschaffen könne. In bctrelf der Ferien wolle er botonon. dafs

trotz derselben das Aussciieidealter der Lehrer an den Mittelschuleji

im Verhältnis zu den anderen Beamten ein ganz bedauerlich, ja

erschreckend niedriges sei, wie die Statistik beweise. Nachdem
Dr. Hammerschmidt noch den Ausdruck „Degradation" in der Denk-
schrift richtig dargelegt hatte,*) widerlegte er die Äufserung, alle

wirklich gut qualifizierten Professoren würden Rektoren, durch den
Hinweis auf die Worte des Ministers in der lleichsratssit/.ung vom
17. Mai 181)8, wo dieser anerkannt habe, dals eine Stockung im Avan-
cement der älteren Professoren eingetreten sei und dal^ verschiedene

Fh^rren, die sehr wohl würdig wären, Gyinnasialrektoren zu werden,
diese Stelle nicht erreichen könnten. Auch könne er der l'^nterrichts-

vorwaltung Namen von Professoren nennen, die, wiewohl zum Hcktt)r

qualifiziert, doch keine Aussicht hätten, wegen der geringen Slelienzahl

zu dieser Würde zu gelangen. Wenn man die vorliegende Regicrungs-

forderung ablehnen sollte, möge man wenigstens bei der bevorstehenden
Revision des Gehaltsregidativs den Wünschen der Lehrer Rechnung
tragen.

Als letzter iledner in dieser Frage trat Dr. iieim auf. üm der
Gerechtigkeit willen müsse er die Vorlage ablehnen, und zwar auf
Grund des Beschlusses vom IC. Januar, um zu bewirken, dafs

bei einem neuen Regulativ unserer Beamlenverhältnisse oben und
unten nach gleichen Normen verfahren werde. Jetzt würden bei den
einzelnen Ministerien Leute mit gleicher Vorbildung ganz ungleichmäfsig

Za 8ammen fassang.

1874 1900

Kl«m Alizalil <l<'i'

_ Ht. ll>'n
KUaae

.\li7.ahl der

VIII c—a
VIb u.a

III!»

IIu
la

4ö(»

681
1 11?

s>

Amtsriuhler
Landgericlitsräte

( )lterliitiilpj<;jeri<;ht«riite

Miuiüterialrüte etc.

XI 0—

a

Vlld—

a

\h
III u. U

I

603
«03

>
+ 21
-1- «4 Stollen

+ U Stellen

I):ts Wort „I)ef,'i ;iil itioii" wurde nicht im HinMit k auf andere Staude
l^ebraDeht, sondern es koinint an der Steile der Deuksdiritt vor. wn die drohende
V o r s c, Ii I (• eil t <>r u n fr di;r A v a n (! !n o ti t s v r r Ii ä 1 1 n i s s e des oirrenon
Stunde» dargelegt wurde: Die späteren Ivunkursu würden gegenüber den triihereu

degradiert erscheinen.
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behandelt. Viel krasser würde der Vergleich mit den Beaniteü im
Ressort des Verkehrsministers als mit den Jaristen. Dort avanderten

Leute mit drei Semester Polytechnikum nodi w^it über den Gymnasial-
professor hinaus. Man gebe dem gleichen Zivilministerium auch das
gleiche Avancement.

Hierauf wurde auf Antrag der Abg. Daller und Rachniai« r die

Diskussion geschlossen und so den Abg. liecb, Jos. Wagner
und dem ersten Karomerpr&sidenten Dr. Ortcfrer^) selbst das Wort
abgeschnitten. DieAbstimmungergab— Ablehnung des Regierungs-
postulates.

In der Kammer der Reichsräte (Sitzung vom 9. Juni 1900, St. B. I.

238 f.) beantragte Referent Auer die Wiedereinsetzung des
Regierungspostulates mit der Begründung, es' sei ja allgemein an-
erkannt worden, dafs dio Gehalte der Gymnasialprofessoren einer

Verbesserung bedürften. Auch sei es eine Inkonsequenz,
wenn die sog. „Dreier" eine Aufbesserung erhielten, die besseren hin-

gegen leer ausgehen sollten.

Auch der folgende Kedner Minister Dr. v. Land mann fand

es unl)illip'. wenn nur das eine gemacht würde, wenn lediglich

für die älteren Gjnuiasiallehrer etwas geschulic, dagegen für die

Alteren Gymnasialprofessoren, wel«he wegen Mangels
einer genügenden Zahl von Rektoratsstellen zu einem
Avancement nicht gelangen könnten, nichts geschehen
würde, so wie es in der zweiten Kammer beschlossen worden sei.

Unterstützung fand Se. £xz. bei Herrn Reichsrat v. Schneider,
der nach ihm in Iflngerer Rede ausführte: Wie bei den Juristen
dem drückenden Mifsvorhältnis der oberen und unleren Stellen durch
Scli.ifVung von ( )berlanflesg(Tichtsratsstellen abgeholfen worden sei, sn

mübse auch hier analog bei den Professoren vorgogan^,'eM werden.

V'orderhand begnüge er sicli niil dem Erreichbaren. Dann fuhr er

fort; „Ich möchte aber jetzt schon nicht unterlassen, meiner

^} Bui der uuiiiittelbar fulgendou Beratung der Position für die „Dreier"
ättfiwrt« sieb der letztere (TV, 234) : Der Konseqoenswegen mSssemim klar «oMprechen,
dllfl dl0 f •> r rii .1 1 •« S f Ii w i o r i fr k i* i t des K i ti g ro i f ! n > in das Gehaltsregiilativ

allerding« i u erheblichem Mal'se begründet gewesen t>ei ; freilich wäre sie
zu vermeiden grewesen, wenn ein anderer Weg, den er aohoa sn
versc h if il e iif II Mal.ii klar a ii

iyr
o d eutet habe, nämlioh der Weg ZU

Vb eingeschlagen wurden wäre.
Darauf benehen sich wohraneh tpBtere Worte desselben Redner« (IV. 236):

Er bitti^ ilio Stn if srt'tritTUTitx. sie mrif^p, wenn sie wiederum in die Lufrts komme,
die Verhältnisse des Gehultäregulativs zu ändern, dieselben von Grund aus, etwa
in der Weise, wie Dr. He im angedeutet habe, noeh einmal überprüfen und eine
richtigere A V» s t u f u n g im Rang n ii d i n d e ri (> e h ri 1 1 s v e r h ü 1 1 ii 1 .s h e n

durch alle Klassen des LehrerperHuuuls an unseren Mittelschulen
innerhalb der Staatsverwaltung eintreten lassen. Er glaube, dafs

dann aus diesen erneuten Krwägungen ein Resultat bervorkonimen kr.rme, wie Herr
Kollege Dr. Haiumerschmidt mit seiner vollen Zustimmung bereits gesagt habe,

das alle Kreise n befriedigen geeignet sein dorfte.
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Überzeugung dahin Ausdruck zu geben, dafs die nun in

Aussicht genommene MaTsregel eine dauernde und nach-
haltige Abhilfe nicht zu gewähren vermag, und deshalb die
13i!le an die K. Slaalsregiorung richten, die nächste beste
(leiegenheit, jedenfalls die vom hohen Landlaj,'e bereits
gu Igeliei fsone Revision des Gehaltsregulalivs vom Jahre lS9i
zu benutzen, um einen weiteren Scliiitt in den von mir be-
reits gekennzeichneten, berechtigten WQnschen zu thun.
Und zwar habe ich hier die von mir bereits fi über empfohlene Mafe-
regel im Auge. Es würde sich darum liandein, einer Anzahl älterer,

gutqualifizierter Gymnasialprof'cssoren zu ermöghchen, in diejenige fle-

halls- und iiangsiufe einzurücken, welche iler dormaligen unserer

Rektoren enispricht." Im weiteren Verlaufe seiner Rede schilderte er

die ungünstigen Beförderungsverhaltnisse ' bei den Alt-, die Oberaus
schlimmen bei den Neiiphilologen und Mathematikern. Das Sinken
des Beförderungsni voaus bedentf^ ein Sinken des ganzen
Standes, was durch die Einreihung einer Anzahl von Pro-
fessoren in Vc nicht ausgeglichen werde. Auch die Schule
müsse Schaden leiden. SelbslversUUidJich würden alle Professoren

in Vc streben, Rektoren zu werden, um ihre materielle Lage zu ver-
bessern, und so eine weitere Erhr»hung der Altersstufe der angebenden
Rektoren kaum zu vermeiden sein. l>< iti Didcjiken wegen derTTniversitäts-

professoren könne er kein durchschlagt'ndfs liewiciit Ijeiniessen. An Rang
und auch Dotierung stünden sie höher, hi bezug auf lelzterea Punkt
werde bei Berufungen und Festhaltung ihrer Inhaber von der Erm&ch*
tigung, a})weichcnd von dem Gehaltsregulaliv ihren Gehalt festzusetzen,

ein mehr oder minder umfassender Gebrauch gemacht. Al)gesehen da-
von wäre zu erwägen, ob nicht die Kategorien, welche jetzt innerhalb

des Ressorts des Kultusministeriums in Vc untergebracht seien, in

Klasse Vb eingereiht werden sollten.

Diesen wohlwollenden Worten glaubte der Referent v. Auer in

seinem Schlußwort etwas entgegnen zu müssen. Nach seiner Ansicht
gehe es zu weit, auch Hang, Gehalt und Titel eines Rektors, ohne
dessen Stellung zu bekleiiien, zu erteilen. Doch hielt auch er es

für gerechtfertigt, wohlverdienten Professoren euie Gehaltserhöhung
zukommen zu lassen. Die Summe von 10000 Hark wurde sodaon
einstimmig bewilligt.

Nach den gesetzlichen Bestimmungen mufste diese Position noch-
mals vor die Kammer der Abgeordneten gebracht werden

.

Das geschah in der 164. Sitzung vom 2i3. Juni. Iiier erklärte Ref.

Dr. Schädler wiederum, es könne nicht geleugnet werden,
dafs für den Stand der Gymnasialprofessoren ein Stillstand resp. ein

Zurücktn ten hinter anderen Ständen, die im Etat berücksichtigt

worden seien, hervortrete. Es werde darum die Aufgabe sein, dieser

Ungleichheit gelegentlich der Revision der Gehalte abzuhelfen. Für
den Augenblick glaube der Finanzausschuüs auf seinem Beschlüsse

stehen bleiben zu müssen, wenn aach nicht verkannt werden solle,
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dafs sich die Lage insofern geändert habe für das hohe ilaus, als

dasselbe durch Annaiime der Position für Seminarlehrer nicht strikte

den Standpunkt des Finanzausschusses eingehalten habe.^)

Nach dem Berichterstatter bat Se. Exzellenz der Kultus-
minister nochmals dringend die Kammer, die bei den Präparanden-
lehrern die Bedenken wegen des Gehaltsregulativs nicht geltend gemacht
liabe, die für die Gymnasialzeichenlehrer und Gymnasiallehrer ohne
Spezialexamen die Postulate bewilligt habe, aucli jetzt im Interesse

dieses Standes, der durch verschiedene Umstände in seinen
Beförd er ungsverh Allnissen soäufserst schlecht gestellt
sei, das Gleiche m Ihun. Die Gymnasialprofessoren auf die bevor-

stehende lievision des Gehaltsregulativs zu vcrtrö-tcn. wie es der Herr
Referent soeben wieder gelhan habe, sei sehr wohUvoilenii, aber es wäre
ihnen lieber, wenn schon jetzt etwas für sie geschehe. »Es ist mit Recht",

äu&erte Se. Exzellenz sich dabei, «schon wiederholt hervorgehoben
und soeben auch vom Herrn Referenten wieder angedeutet wordcai,

dafs bei Aufstellung de? Gehaltsregulativs für die pragma-
tischen Slaatsbeaniteu das Personal des Kultusministeriums etwas'
schlecht weggekommen ist, insbesondere das Personal,
welches an den Anstalten för Kunst und Wissenschaften und an den
Mittelschulen verwendet wird, indem für dieses Personal die Be-
n>rderung, abgesehen von den wenigen Stellen an der Kgl. Hof- und
Slaatsbibliothek, abschliefst mit dem Rang und Gehalt des Regierungs-

rales und auch dieser Rang und Gehalt des Regicrungsrates (Klasse Vb)
nur für eine verhältnismäfsi g geringe Anzahl von Person en
vorgesehen ist. Auch die Hochschulprofessoren stehen in einer

' niederen Gehaltsklasse; sie stehen sogar nur in Klasse Vc. Dieser

Umstand iiat zur Folge, dafs das ganze technische oder nicht-

juristische Personal des Ku 1 In s m i n i s t e r i u ms in bezug auf
sein Avancement gegenüber den Juristen schlecht daran
ist, und es wird Aufgabe des Kultusministeriums sein,
in späterer Zeit fär Verbesserung dieser Verhältnisse
nach Möglichkeit zu sorgen."

Zwar wies noch der Zentrumsabgeordnete Reeb dor Kanmier
und namentlich seinen politischen Freunden nach, dafs man alle
Postulate der Regierung, welche zur Beseitigung besonders
starker Mifsstflnde in den Avancementsverhältnissen eingebracht

worden seien, angenommen habe, so das «für die Fabrik-
inspektoren, Strafanstaltsdirektoren, Präpa rand en-,

Zeichen- und älteren Gymnasiallehrer: die bescheidene

Forderung für die älteren, verdienten, gut qualifizierten Gymnasial-

') Gegen den Beschluls vom KJ. Jan nur und gegen den Finanzausschufs-

beschlnfs liatte das Plenum der II. Kam nu r die Positiun votk 10000 Mlc für iie

alieren Präpurandeidehrer genphiuipt und die lVa}jni:itisiening ihnen verliehen— 'ein offener und klarer l»urchbrucli des (lelialtsregulativs. Selbst Abg. WSrle
gestund dieses zu. A\><^. l>r. l);ill<'r meinte, damit komme unier allen Verhält-

niMen eine grofse lln«jlei<-)du'it heraus, was die Kammer nicht zulassen dürfe, da
es auf das alleraafserste unangenehm berühren würde.
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Professoren abzulehnen — und zwar aus formalen Gründen —
darin findn or eine Härle. Von Jahr zu Jahr trete der Fehler des

Gehaltsregulalivs von 1892 mehr zu tage. Was die Gymnasial-
professorcn anstrebten, sei nur die möglichste Annäherung an die

Avancements- vmd GeliaUsTerhftltmsse der übrigen Beamtenkategorien,
denen sie gleichstünden sowohl in bezug auf den Umfang der Vor-
bildung als aucli hinsichtlich der Schwierigkeiten der Berufsaufgabe

und der Bedeutung ihrer Berufsleistung für die Allgemeinheit, für das

Vaterland. Wenn das vorliegende Postulat auch nicht alles bringe,

was die Gymnasialprofessoren erstreben zu dQrfen glaubten, so sei es

doch ein Schritt vorwärts.

Nach einig'^n kurzen Worten des Abg. Dr. Ilammerschmidt,
in denen er einerseits Sr. Exzellenz dem Kultusminister den Dank
aussprach, weil er heute vor dem ganzen Lande unumwunden
anerkannt habe, dafe fSr das Personal an den Mittelschulen weniger
höhere Stellen vorhanden seien als bei den anderen BeamLenkategorien,
und dafs diesem Mangel bei der nächsten Revision des Ge-
haltsregulalivs abgeholfen werden solle, andererseits die Kammer
nochmals erinnerte, dais die Anregungen auf die Besserstellung der

Alteren Gymnasialprofessoren im hohen Hanse jederzeit Zustimmung
gefunden habe und dals das Regierungspostulat eigenllirh nur eine

Konsequenz der Anschauungen sei, die wiederliolt in dfr Kammer
zum Aii>(li iick gekommen seien, wurde dann bei der Abstimmung die

Vorlage mit Majorität abgelehnt.

UL Die Dreierfrage.

Einen besseren Erfolg halle die Kgl. Slaalsregierung mit dem
zweiten Postulat von lOOÜÜ Mk., um eine Anzahl (pialifi-

zierter älterer Gymnasiallehrer ohne öpezialpr üfung zu
Gym nasialprofessorcn zu befördern. Da man hier von keiner

Seite einen Eingriff in das Gehaltsregulativ sich konstruierte, so wäre
die Erörterung ganz glatt verlaufen, wenn nicht die Frs^e über die

Belorderungsverhällnisso der Heallebrer und über die Realschulen
damit verquickt worden wäre.

fm Finanzausschusse*) (5. März) berichtete der Referent
Dr. Sch&dler über die einschlägigen Verhältnisse und fragte, ob
die Vollberechtigten dadurch nicht be(?inlrächligt werden würden, und
welche Folgen für die anderen .Mittelschulen •ladiu'di entstunden.

Korreferent Jos. Wagner äufserle sich dahin, dafs ein Einbruch in

das Gehaltsregulativ nicht gegeben sei, ferner dafe die Konsequenzen
für die Realschulen und Progymnasien gezc^n werden müfsten, und
befürwortete aufs wärmste die Atmahme des Postulates. Minister
Dr. V. Landmanii «rklärte. rr habe iirsj»rünglich alltn eine r)iiiii-

quennalzuluge von oüü Mark zugedacht, aber das Finaiiznnnistcrium

>) Narli ili ii Ht-rirlit- II in < I r Attgflburger AbendxeituDg, in der Aiigsbarger
PostzeituJig utiü im l'Vänk. Kurier.
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habe diesen Weg — als Änderung des Gelialtsregulalivs — wegen der

Folgen abgelehnt. Deshalb habe er sich zu dem vorliegenden Postulat

entschlossen. Es sollten nur die bestqualiflzierten Lehrer befiHrdert

werden, vor allem jene, welche den Titel , Professor* schon erhalten

hätten. Die Beförderung sollte ungefähr 7 Jahre später erfolgen als

boi den Vollhnrochtigten. Diese Professoren sollten nur in den unteren

Klassen verwendet werden. Auch er halte dafür, dafs der Vorschlag
keine Änderung des Gehallsregulalivs bringe. In Konsequenz kämen
an den Progymnasien 7 Herren in betracht. Die Gehaltserhöhung
ballen die betn {Tenden Gemeinden und Kreise zu tragen. Bei den
Realschulen würden zunächst die Mathematiker ausscheiden, für die

es keine Dreierfrage gebe; ferner die Reallohrer, welche keine Hoch-
schulbildung besäisen, so Zeichenlehrer, einige Lehrer der Chemie und
neueren Sprachen, sowie andere, die nicht mit I oder II quali-

fiziert seien. So blieben schlieMch etwa SO Herren an den Real-
schulen übrig, welche in betracht kämen. Für diese würden die

Landräte schon die nötige Summe bewilligen, zumal der Staat die

Pensionslasl der Realschulen übernommen habe.

Dr. Heim sprach auch für das Postulat, durch das nach seiner

Ansicht auch das GehaltsregulatiT nicht geändert werde. Doch er-

suchte er den Ausschufs, nur unter der Bedingung zuzustimmen, wenn
der Minister erkläre, dafs die Realschulen ebenso behandelt würden.
Es solle das unwürdige Verhältnis, dafs die Landr&te die Mittel für

die Realschulen zu bewilligen hätten, aufliören.

Nachdem Dr. Orter er und Lerno das Postulat ebenfalls em-
pfohlen hatten, da das Examen von vielen Znfftlligkeiten abhänge,
ermunterte Dr. Dalier den Minister, in bezug auf die Reallehrer die

Kreise pari passu heranzuziehen. Abg v. Vellmar wollte das Postulat

auf die Reallehrer ausgedehnt oder bis zum Kapitel „Realschule"' zurück-

gestellt wissen. Dr. Heim erklärte nochmals, für ihn sei die Gleich-

stellung der realistischen und humanistischen Anstalten dieToraussetzung
zur Genehmigung dieses Postulates. Die Versicherung des Wohlwollens
des Ministers genüge allein nicht. Dr. Orterer fand dies bedenklich

und wies auf die älteren Rechte der Gymnasiallehrer hin. Auch der

Kgl. Staalsininister fügte hinzu, er wnlrde es lebhaH bedauern, wenn
die Zustimmung zum Poslulate abhängig gemacht würde von der

sofortigen Einbeziehang der Reallehrer mit Note HL Einem Antrage
V. Voll mar s, nach »ältere Gymnasiallehrer* einzusetzen „und Lehrer
der Industrieschulen, gewerblichon Fortbildungsschulrn, Raugewerk- und
Realschulen" und zugleich den Betrag auf 16 000 Mk. zu erhöhen,

widersprach der Kgl. StaaUminister sofort, gab aber die Zusicherung,

er werde alles Mögliche thun, um die Landräte zu veranlassen, die

Lehrer an den Realschulen demjenigen an staatlichen Schulen unter
Voraussetzung gleicher Vorbildung gleichzustellen. Den weiteren Worten
Dr. Heims, dafs es etwas Unwürdiges sei, wenn in jedem Kreise die

Reallehrer anders behandelt würden, stinuiilf Jos. Wagner bei,

wünschte aber nicht, dafs die Sache auf die Spitze getrieben werde;
es möchten sonst beide Teile nichts erhalten. In seinem Schlu&wort
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betonte der Referent nochmals: Gleiche Vorbildung, gleiche Behand-
lung, worauf in der Abstimmung der Antrag v. Vollmars ab-
gelehnt, das Regierungspostulat mit allen Stimmen (.auiser Heim
und V. VoUmar) angenommen ward.

Im Pleniiin wurde diese? Position in der öffentlichen (126.)

Sitzung am 30. April (IV. 23i-:239) verhandelt. Nach dem Referat

des Bericliterstatlei's Dr. Schädler, der einen kurzen Überblick über

die Erörteningen im Finanzausschafs gab und mit der Empfehlung
des dort gefafsten Beschlusses schlofs, ergriff Präsident Dr. Orterer
das Wort. Habe man auch die Position für die alleren Gyranasial-

prot'essoren abgelehnt, so hindere ihn dieser L'insiand nicht, diesem

vorliegenden zuzustimroen, weil er in jeder Zuwendung nicht allein

eine materielle Beihilfe, sondern auch einen weiteren Schritt zur

Hebung des gesamten Ansehens unseres Standes und damit der Schule

ersehe. Natürlicli müf<ten auch die Konsequenzen für die Progymna^ien
und Real-cliulcn gezogen werden, wozu JSe. Exzellenz allen ihren Ein-

llufs, um auf dem Wege der Verständigung etwas zu erreichen, auf-

bieten möge.
Abg. Datier glaubte, sich dahin äufeern zu müssen, dafe keine

Änderung des Gehaltsregulativs vorliege, weil die Bestimmung, dafc

die , Dreier* nicht Gynuiasialprofessoren werden, nicht durch das

Regulativ, sondern durch die Schulordnung getroffen worden sei. Bei

den traurigen Erfahrungen, die man mit den Landrfilen gemacht habe,

scheue er sogar vor einem Zwange nicht zurück und sei

horeit, ein Gesetz milzuscli äffen, um solche Verhältnisse,
wie sie früher bestaadeo ballen, nicht mehr aufkommen
zu lassen.

Dr. Heim sprach hierauf Ober die Lage der ReaUehrer nnd
erklärte, nur dem Postulate zu-tiintnen zu wollen, wenn der Slinister

eine bestimmte, ihn befriedigende Erklänui;r aliirebe.

Jos. Wagner freute sich, dafs sein Vorredner wenigstens be-

dingt für das Postulat eintrete. Auch er fand keinen Einbruch in

das Gebaltsregulativ, wünschte gleiche Ordnung der Lehrer an Pro-

gymnasien und Realschulen, w obei der Minister einen gelinden Druck
ausüben möge auf die Gemeinden.

Der Kgl. Staatsmini-ter war erfreut, daf» da? vorliegende

Postulat von keiner Seite bekämpft wurde, und gab die Zusicherung,

er werde alles aufbieten, dafs die Städte, beziehungsweise die Land-
i 'N . in bezug auf die Gehallsverhällnisse und die Nebenbezüge die

Lehrer d« r Propymnasien und der Kealseliulen den Gynuia-iallehrern

gleiehstellen. und er hotfe. die>(\s Ziel im We^'e der Verliandlung

— wegen der unbedeutenden Summen — eventuell mit Zwang zu

erreichen.

Abstimmung: einstimmig angenommen.
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IT. Bewüligung neuer SteUeo imd B^mttlger Mittel
für die Oyrnnasleii.

1. Auch die übrigen Poslulate der Slaalsregierung zur Ver-
besserung des Avancements wie zur Vervollständigung
neugcgi ündeter Gymnasien (Ingolstadt und Ludwigshafen) fanden
keinerlei Beanstandung seitens der Kammern (IV. 239). Genehmigt
wurden also 10 Gymnasinli)rofessoren dor Philologie, 7 der Mathematik,

7 der neueren Sprachen gegen ebensovicle Gymnasiallehrer der vierten

Altersklasse, ferner 5 Gynmasiallehrer gegen ebensovicle Assistenten

der zweiten Altersklasse und 2 philologische Professoren für Ingolstadt

und Ludwigshafen. Bei dem Referate über den ersten Punkt bemerkte
Dr. Schadle r, dincli l^owilligimgen des Landtags habe man erreicht,

dafs die Beförderung zum Gymnasialprofessor nach 15 — 16 Jahren

erfolge. Auf dieser Höhe das Avancomont zu halten, sei
der Zweck gegenwärtiger Forderung. Zudem sei dem Ge-
danken Rechnung getragen worden, dafe dauernde Parallelkurse an den
vier oberen Klassen mit Gymnasialprofessoren besetzt würden. Auch
nm dem Gesichtspunkt der steigenden Frequenz seien die geforderten

Stollen nicht übertliis-i;/. Bei der Befürwortung des Postulats, an den
Gymnasien Kaiserslautern, Landau und Neustadt a. H. Gymnasial-
lehrerstellen für Itfathematik zu errichten, äußerte sieh der

Referent, die Anstellung fachmännisch geblldf tor Lehrer liege im
Interesse des (Tnterrichts. Ferner habe man im Finanzausschufs den
Wunseh für berechtigt <rofunden, dafs auch an den Progymnasien der

Mathematikunterricbt von geprüften Fachlehrern gegeben werde. Dem
stehe noch gegenüber, daCs eine solche Anzahl von Mathematikern zur

Zeit noch nicht disponibel sei.

Aufserdem vcranlalste die Errichtung eine» Gymnasium.«; in

Gün/. bürg die Schaffung vier neuer Stellen: I Rekt. und je 1 l*rof.

der neueren Sprachen, der Philologie und der Mathematik — die zwei

letzten erst vom 1. September 19U1 an (V. 444).

S. Ebenso wurde die Bewilligung von 3 Religionslohrer-
st eilen (2 kalb, in Rosenheim und Regensburg, Alt. G., und 1 prot

in Augsburg (St. Anna) ohne Debatte ausgesprochen (IV. 21^6).

3. Das Gleiche geschah bei dem Postulate von 2186 Mk. zur

Schaffung von 15 pragmatischen Lehrstellen nach Klasse Xle
des Gehaltsregulativs für ältere entsprechend qualifizierte
Zeichenlehrer an den Gymnasien. Die Krrv^'o, ob hier eine Ändernn';'

dos Gehaltsregulativs vorliege, wurde im Finauzausschufs allseitig dahin

beantwortet, dafs eine neue Klasse nicht eingefügt werde, sondern nur

in eine bestehende Klasse eine neue Kategorie hinzukomme. Auch
das Plenum schlob sich, dieser Ansicht an (IV. 239).

4. Für das Gymnasium Meffon Tutd die Üliernahme de>; (welt-

lichen) Turnlehrers auf Staatslonds keinen Widerspruch, da es wohl
Blltter f. A, OyinBulaliiehwIw. XXXTI. Jabr 47



738 £. Brand, Der Landtag 184)9/1900 und die Gymnasien.

nicht angängig sei, dafs ein Ordenspriesler uen obligalurischen Turn-
unterricht erteile (IV. 239).

5. Die Petition von 2H Reli^'ionsliilirern an liiininnisti-

sclion Gymnasien, es mö;j;o den sei hon nacli /, cli ii jähri j^or

Dienstzeit vom Tage der Ernennung an gcrechnci, zugleiiTi

mit den pragmatischen Rechten der Gehalt der Gymnasial-
professoren verliehen werden, ward der Kgl. Slaatsregieruni;

zur Kenntnisnahme hinubergegebcn. Dm- Hcf^Mcnt orwähnlo
die Bedeutung dieser Lehrer und empfahl die Einldlinu);,' eines Spezial-

exaniens lür dieselben, während Dr. Daller die Schwierigkeit der

Regelung hervorhob, .weil die Religionsprofessoren, so ungleichaU^rig

angestellt warden" (IV. 241).

6. Vom Auss( husse des bayerischen GymnasiaUurnloinervereins

war eine Petition eingelaufen, welche um Einreihung der Turn-
lehrer an den Gymnasien nach zehnjähriger und längerer
Dienstzeil bei a ii '^m' m essen er Qualifikation in die Klasse Xto
des Gehaltsregulalivs für die pragmatischen Htainlen bal. Nach
dem Referate des Dr. Schädler (IV'. 212) waren darin betont die

Anforderungen des Unterrichts, der eine grofsc Umsicht, eine an-

gestrengte Aufmerksamkeil, einen nicht geringen Grad pädagogischen
Geschickes, eine ausgedehnte Turnfertigkeit, eine unverwüstlieho Arbeits-

freude, eine stets jugendliche Frischo uner.-chöpflicliL' Geduld or-

fordere, ferner (tie Bedeutung dessell)en für die körperliche und geistige

Entwicklung der Jugend, dann die grofsen Turnabteilungen, die grofse

Pflicbtstundenzahl und die Schwierigkeit, Disziplin zu halten, aufserdem
die nicht unerhebliche Verantwortung und die Gefa' lio eigene

Gesundheil zu nnirr'/rabcn. Auch wiesen die Petenten hin auf die

Folgen der Zurücksetzung seitens gar mancher Mitglieder des Lehrer-

kollegiums, ja sogar seitens der Schüler und deren Eltern, und sprachen

die Befürchtung aus, dafs dieses Fach zu untergeordneter Bedeutung
herabsinke. Ihr Wunsch war nur, dafs für sie jene Stufe der Prag-
matik das Eiiü/it I IjiMe, welchr' IVir die übrigen Gymnasiallehrer die

Basis ihrer zukunlligen Karriere .-^ti. Unter Anerkenung de.ssen, was
hieran berechtigt ist, wurde schon im Finanzausschusse der

Unterschied hervorgehoben, der zwischen den Turn- und Zeichen-

lehrern auch im Hinblick auf ihre Vorbildung bo>lrlil nnd beschlossen,

die Petition der S t a a t > r c g i o r u n g als .Material für die
Revision der Gehaltsregulati ve hinüberzugeben. Diesem
Vorschlag stimmte das Plenum bei. Dort sprach sich nur
Dr. H a m m 0 r s c Ii in i d t hierüber dahin aus, es sei zweifellos

die Bedeuinng des Turininlerrichts der de.s Zeicheniniterrichts an den
(Jynuiasien in jewi--» !- Ilin-icliI glejchzuslellen. und ans dies(MU Cirunde

erscheine ihm iler Wun-^ch der Tundehrer, ähnlich wie die Zeichen-

lehrer behandelt zu weixlcn, ein berechtiglor. Auf der anderen Seite

verkenne er freilich aueli nicht die Richtigkeit des Einwandes, dafs

die Vorbildung der Turnlehrer eine viel geringere Zeit in Anspruch



E. Brand, Der Lnndtng' 1899/lfiOO und die Gymnusien. 739

nehme, als wie dio der Zeichenlehrer, Daher wolh^ er die Fra^^e an-

regen, ob es nicht vielleicht zweckmälsig erscheine, die V'orbereitungs-

zeit der Turnlelner (die Turnlehrcrkurse) zu verlängern. — In seiner

Erwiderung sagte Se. Exzellenz, dieser Wunsch sei schon in anderer
Form aufgetreten, ndmlich in der, dalb fQr die Turnlehrer das Gymnasial-
absololorium gefordert werden möchte. Diesen und ähnliclion Fragen
könne er erst dann näher treten, wenn ihm <lie Mittel ZAir Verfügung
geslelll sein würden, um das nötige .saciiverstäntligo Organ anzustellen,

welches die Frage des Tutnwesens ex professo und gründlich sein.eni

Studium zu unterziehen haben werde. ^)

y. ErhShnng des Stnndenkonorurs.

7. Zur Erhöhung beziehungsweise Ausgleichung des
Stnndenhonorars dos Fach- und Nebenunterrichts an den
(staatlichen) Gymnasien von 90 Mk. auf 108 Mk. jährlich für die

Wochenstunde enthielt das Budget eine Forderung von 15498 Mk.,

was für viele Kollorjen eine Erhöhung ihrer Nobeneinnahnvni })pdeutet.

Der Referent beantragte die Bewilligung dieser Sinntne mit der

Begründung, es erscheine doch nicht angezeigt, dals der Unterricht,

der ganz der nämliche sei, verschieden honoriert werde an ver-

schiedenen Orten, und die Lebensverhältnisse hätten sich an den
einzelnen Orlen geändert. Iliezu fügte er den Wunsch, es möge auch
bei übrigiii Atistallen eine (Jleichregelung herbeigeführt werden.
Genehnngung ohne Debatte. (IV. 239).

Tl. Verschiedenes.

Noch andere Punkte, dio den Gymuaslallehrerstand nahe an-
gehen, wurden vorgebracht. Dahin gclxtren :

1. Die IJberbürdungsfrage der Lehrer durch über-
füllte Klassen und die Korrekturlast namentlich in der
iV. und V. Klasse. Schon im Finanzausschusse hatte man nacli den
Bemerkungen des Referenten darauf hingewiesen, es möge nach
dieser Seite hin ilie cntspreclicndo Abhilfe eintreten (IV. 1%). - Im
Plenum bradile Dr. Ilani mersch m id t die Sache nochmals zur

Sprache und betonte, es sei in der Zeil, die für den deutschen Unter-

richt zur Verfugung stehe, nicht möglich, die Aufgaben besonders in

groCsen Klassen entsprechend zu würdigen und durchzusprechen (IV. 202).
— Ihm slimmt(^ Dr. Or lerer bei und ITdu-te auf diese Überbürdung
der Lehrer auch ihre sehr rasclie Abnützung zurück, eine .Sacho, die

ernst genug sei, um zu erwägen, was hier an zuffdligcn Ursachen

schuld sei und welche Schuld auf die bestehenden Bestimmungen
unserer Lehr- und Schulordnung entfalle (IV. 211). — Se. Exzellenz
versprach diesem Wunsche möglichste Berücksichtigung (IV. 223).

') Das Posfiilat fBr einen „Turninspektor" wurde in der Kaoimer ab-

gelehnt. (IV. 33y).

47*
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2. Bettefis des Quallfikalionswesens der Miltelschuliehrer

brachte Dr. Schftdler als Ergebnis der Verhandlungen hierüber im
Finanzausschufs ungefähr Folgendes vor (IV. 72):

Die früheren Bestimmungen, wornacli die sämliichen Quahfikalio-

nen des Lehrcrpcrsonals von den Kreisregierungen nachgeprüfl werden
sollten, seien durch die Verordnung vom 18. Januar 1900') aufgehoben
worden. Lediglich besäglicb der AnstalterorstAnde seien diese zur
Angabe eines Urteils veipflichtet, das sich hauptsächlich auf diejunigen

Verhältnisse beschränken solle, welche der Regierungskompelenz unter-

stellt F;eien, wenn sie auch befugt seien, auch In anderer Richtung
ihre Zusätze zu machen.

Allerdings sei in der Verordnung über den Obersten Schulnit

bestimmt, dafs dieser die Qualifikationen gutachtlich festzustellen habe,

was aber schon seit vielen Jahren aufser Übung gekommen sei. Man
verfahre jetzt in der Weise, dafs sich der < )bfMslo Schulrat bei An-
stellung und 13erördeniii|.' von i.t hri'i-ii auf grund der Originalqualifi-

kationsbögea von den Qualilikationsverbältnissea Kenntnis verschalle.

Nachdem jetzt die Nachprüfung der Qualifikation durch die Kreis-

regieningen in Weglhll gekommen sei, so habe Se. Exzellenz die Er-
wägung der Frage zugesagt, ob dieselbe nicht zmn Schutze der Quali-

fizierten in anderer Weise eingerichtet werden müsse.

Die Anregung, die 0 e lie i ni qu a 1 i fika t i on den Beteiligten
vollstunilig mit/. II teilen, liabu nur eine geteilte Aufnahme ge-

funden, und als empfehlenswert habe man hervorgehoben, dafs der
Ämlsvorstand kollegial jedes Voikoninmis, das zum Gegenstand der
Geheimqualifikation gemacht werden könnte, dem Bei redenden mit-

teilen, und erst, wenn dies ohne Erfolg sei. der Eintrag in die Ouali-

likation gemaeiit werden sollte. Das Qualilikationsgcschäft solle Hand
in Hand gehen mit einem persönlichen Benehmen mit den Kollegen,

und der Vorstand nicht nur das Ungiinstige, sondern auch das Günstige
von und über den Lehrer in seinem Berichte anfuhren. Dafs hieboi

die Gerechtigkeit oljeiianstehen müsse, darin seien alle Ausschuls-
milglieder einer Anschauung gewesen.

Im Plenum kam die Sache niclit zur Besprechung.

3. Auch den Wunsch sprach Dr. Ilammerschmidt aus, es möchte
die Anzahl der Stipendien für Reisen nach Italien vermehrt
werden. Ein gröfserer Nutzen könne gestiftet werden, wenn mehrere
kleinere Stipendien als einzelne grüfsere verliehen würden. Wenigstens
solle man denen, die aus eigenen Mitteln eine Reise nach Italien zu
ihrer Ausbildung in der Archäologie unternähmen, die Kosten für ihre

') IHesiT Krhil's bezweckte vurullcin, «liirdi BeseitifTunef der Kreisregierungen
als eiiii-s Mittelglieiles eine Krleicliterun«,' iiiitl Veieiiifacliniiir des Verkehrs zwischen
den Vorstüiuleu der Mittelsehiden und dem Mtiiisteriuni herbeizuführen. In aUc.n

Personal- and unterriclitsteclinisehen Fragen sowie in Saclien der GeUlbewilliguiig
für aufserordentliche Arboitea solle der Verkehr zwischen beiden ein direkter
sein, während in hygienischen und allen Baufragen sowie in Disciplinarangelegen-
heiteii die Regierung nicht ausgeschaltet wurde. Auch bezüglich der Urlaube and
Pensionierangen kaf der Erlafs yereinfachende Bestimmongen.
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Slellvcrlretung ersetzen (IV. 20:5). ..Dieser Wunsch'*, enlgegnele hier-

auf der K. Staat srninist er. ..ist mir an sich sympathisch", allein

die Vennehrung der iieusprachlichen Stipendien halte er für dring-

licher, weil das Französische obligatorisch sei, die Archäologie nur
nebenbei zur Belebung des Unterrichts verwertet werde, um die Lektüre

der Klassiker anregender und genufsreicher zu machen (IV. 220).

4. Weiter erinnerte Dr. Hammerschmidt an die Frage, ob nicht

den Lehrern an den Mittelschulen überhaupt ein Zu sc hu Ts zu einem
Arbeitszimmer p^oproben worden solle. Bei den Jurisien habe man
(Ins Bedürfnis aiu rkaniit, an die Mitt(?lb( liullehrer, die es viel nötiger

inUluii, aber nicliL gedacliL. Auch Eisenbaiui-, Post- und Zollbeamte

hfttten Zuschüsse in Form von Funktionszolagen, man möge auch die

Bedflrfiii?si der Mittelschullehrer nicht vergessen (IV. 204). — Für an
sich sehr begründet erachtete der K. Staatsminister diese An-
regung. Denselben Anspruch, den das Justizpersonal in dieser Be-

ziehung mit Erfolg erhoben habe, könne auch, wie er glaube, das
Oymnasialpersonal erheben. Aber — die Sache sei von grofser finan-

zieller Tragweite; nach einem ungefähren Oberschlag würden dazu
2— 300000 Mark nötig sein. Bei der fortwährenden Steigerung des

Gymnasialetats .sei die Sache jetzt unerfüllbar. Man werde sich also

hier vorläufig bescheiden müssen; allein wenn es möglich sei, den
Wunsch durchzuführen, sei er gerne dazu bereit (IV. 221).

5. Weiter wünschte Dr. Ilammerschmidt, man möge hie und
da auch praktische Schulmänner, die mit der Praxis zugleich wisseu-

schaflliche Befähigung verbhiden, an die Universitfllen übergehen lassen

(IV. S.3 u 1G8). Se, Exzellenz pflichtete ihm vollständig bei und
boiUe, den Wunsch schon in nächster Zeit erfüllen zu können (IV. 86).

(). Da.s Verhältnis zwischen dem Anstaltsvorstand und
den Lehrern der Anstalt wurde i m Finanzausschüsse berührt.

Nach dem Heferate des Dr. Schädler hierüber ward dort hervor-

gehoben, da& dieses bei aller Wahrung der Rechte des Anstalts-

vorstandes denn doch auch ein gewifs kollegiales sein solle. Aber
man habe auf einzelne Fälle hinweisen können, in denen das nicht der

Fall sei. Manchmal herrsehe ein Ton, der etwas mehr an das
militaristische erinnere UV. lyö).

7. Der gleiche Redner referierte, dals im Finanzausschüsse den
Wünschen Ausdruck gegeben worden sei, bei Beförderungen die

Herren möglichst in loco zu lassen und jene möglichst bald
bekannt zu geben. Letzterem solle entsprochen werden. Dem
ersteren habe man das berechtigte Verlangen der alleren Herren, an

die betreffenden Orte zu kommen, als berücksichtigungswerter gegen-

übergestellt (IV. 225).
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8. Den Schlufs dieses Abschniltts mögen die den Gymnasial-

Iclirerstand ehrenden Worte Sr. Exzellenz bilden:

„Der Herr Abgeordnete Dr. Orterer hat schliefälich den Wunscli

gc&uüsert, es möchte der überwiegenden Mehrheit der Wünsche, welche

in der letzten Philologenversammlung geäufeert worden sind, eine

wohlwollende Prüfung zugewendet werden (iV. 211). Meine Herren!

Sie können überzeugt sein, dafs diese Prüfun^^' eine
wohlwollende sein wird, schon mit Rücksicht auf die

grofsen Verdienste, die sie Ii der Stand, von dem diese
Wünsche ausgehen, um das Vaterland stets erworben
hat" (IV. 223).

C. Errichtung neuer Gymnasien.

l. Zuerst kam in der Kammer das Postulat für ein neues
(6.) Cymnnsium in Miinchen zur Berat lUT^r (IV'. 2r.-_'

Schon im Fi n a n/.aiisschu.-se hatte sich dagegen eine starke Oppo-
sition erhoben. Wiewohl nmn dort anerkennen mufsle, dais alle

Münchener Gymnasien an Überfüllung leiden, dars das Ludwigs-
gymnasium besonders eine Reihe unbrauchbarer S( Iml/immer habe,

machte man prin/.ii>iv!l It- iul. man soll.' nicht alle Anstalten in «1er

Orofssladt zentralisieren, sondern solcht! aut dem Ilachen Lande ent-

sprechend verleilen, bezweifelte, ob das Land verpflichtet sei, in

München nwh weitere Anstalten zu schaffen, und hielt den Beitrag

der Stadl in der Höhe von 50000 .Maik nicht Im rnlsprecliend, um
so weniirer. als kleine Sladli' -an;': biMlcuf i-inl lirilinr Opfer brächten,

um ein (iymnasinm zu erhalten. Diesen .'Standpunkt vertrat in der

Plenarsitzung Dr. Heim mit aller Schärfe. Vergebens suchten die

Abgeordneten v. Vollmar, Sickenberger, Schirmer, Dalier,
Jos. Wagner und Sc. Exzellenz das Postulat zu reiten, vergebens

stellten die Abgeordneten Kohl und Reiserl Anträge auf ZuriH k-

ver\vri>nng desselben an den l'inauzausschufs, — die Majorität (00

gegen Ol) lehnte das Postulat ab.
Zugleich ward die Resolution mit grofser Mehrheit an-

genommen, dafs dir Beitra<:sleistung für die Neuerrichlu n

g

von .M i 1 1 e U c h u 1 e n in /uknnl't 1»*'! gröfseren Städten, welche
bereits eine gleiche Mit lelscliule besitzen, m indestens den
Aufwand für den Bauplatz und in der Hegel ein Viertel
der Baukosten zu tragen habe.

Auf Antrag des Referenten v. Auer versagte die erste Kammer
dir /iHlinmmn*: /n ditsen beiden Rex hiüssen und setzte das 0. Gym-
nasium wieder ein. In seiner Hegründung legte der Rerichlerslatter,

ohne Widerspruch zu fmden, dar, schon fonnell habe er an diesem
Beschlüsse zu beanstanden, da& die Frage, was eine gröfscre Stadt
ist, sehr relativ sei imtl eigentlich nur nach dem Verhältnisse zu
kleineren Städten /,u beantworten sei. Auch sehe er nicht ein. wai'um

muu diese Bcitragspllicht nicht schon bei der erstmaligen Errichtung
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eines Gymnasiums statuiere. Die Errichtung dieser Mittelschulen sei

Pflicht des Staates. Es bestehe kein Gesetz, nach welchem einer

anderen Koritoralion die V^erpflichtung einer Beilragsleistuiig auf-

gebürdet werden kümie. Er könne daher der Anschauung der Kam-
mer der Abgeordneten nicht beipflichten, dafe es för eine Gemeinde
überhaupt nur Pflichl und von Interesse sei, zu den Kosten der Er-
richtuur,' einer Mittelschule einen Hi ltrup' zu leisten. Es sei überhaupt
schon niifsli'h, wenn die Korporationen, die dem Staate angehfirten,

che gesetzliclien \ erpüiclilungen, die sie hätten, von sich auf den Staat

abwälzten. Noch mifslicher at>er scheine es ihm zu sein, wenn der
Staat seine Verpflichtung wiederum auf die unteren Korporationen
abzuwälzen bestrebt sei (I. 2M).

In der Kanuner der Abgeordneten führte hei der wiederholten

Verliandlung die Frage des G. Gymnasiums noch einmal zu einer er-

regten Debatte (164. Sitzung vom 23. Juni). Ref. Dr. Schädler t>e-

richtete hier zuerst über die wiederholten Verhandlungen des Finanz-
ausschusses. .Man }i;the /.war dort anerkannt, dafs für die l'nlerrielits-

verwaltung ilie Al»li Imun;.' des Postulates unangenehme und mil'sliclie

Verhältnisse hcrbeilüluou könne, aber durch scharfe Normen über die

Aufnahme, habe man betont, werde diesen Unannehmlichkeiten wieder
gesteuert. Auch die Erörterungen im .Miiiieliener Raihause, namentlich
ein Gulacliten des Stadlscliulrales Dr. Kersclienslriner — das durch

Indiskretion den Weg in die Ullentliclikeit getunden halle — seien

nicht geeignet, für die Vorlage günstig zu stimmen. Vergebens be-

mühten sich deren Freunde Abg. Sickenberger, v. Vollmar
und Dr. Hammerschmidt und auch Se. Exzellenz die Majoriläl

umzustimmen. Die Vorlage ward abgelehnt imd damit auch die

eventuellen Millel zur AnslcUung der nötigen Lohrer.

2. Naturlich fanden unter solchenUmständen auch die Pcti Honen
um Errichtung eines humanistischen Gymnasiums im Osten
der Stadt München keinen Anklang. Da der .Ma-^'islrat sich selbst

ablehneiui hiezu verhielt, ging man in der Kanuuer älter diese An-
gelegenheit zur Tagesordnung über mit der Begründung, da£s

dieselbe noch nicht bereift sei und die slädlischen Behörden zur

Sache keine Stellung genommen h&tten (IV. 245).

3. Um so gröfsere Bereil Willigkeit zeigte die Kanuner, in

kleineren Slüdten Gymnasien zu errichten. Das grölkto Glöck
hatte Günzburg. In dem Finarricausschufs und in der Plenarsitzung

sprach man sich für die Peliliuii des dortigen Sladtmagistrals um
Errichtung eines humanistischen Gymnasiiuns so günstig aus, dafs dio

blaalsregierung ein Naciilragspostulal einbrachte, das ohne Wider-
stand sofort genehmigt wurde, nach dem Grundsatze, dafs das Land
selbst und auch die kleineren Städte mit Gymnasien bedacht werden
sollten, oder, wie Dr. .Schädler an einer and<'ren Stelle saj^le, dafs

es in der Tendenz lieirf. die 'jrofsen Zentren an und für sieh nicht

auch zu Zentren der Bildung zu machen, dafs vielmehr das Bestreben
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sei, Gymnasien u. s. w. auch hiQauszuyerlegen, d. h. sie besser zu
verteilen. (IV.

4. Dies war aucii der Grund, dafs die Petilion des Sladtmagistrats

von Weiden zur Bewilligung der Mittel zur Errichtung emes huma-
nistischen Gymnasiums im Fitiairzausschuls ,,yon allen Seiten sym-
pathisch gewürdigt*', in der Plcnarsilzang von den Abgeordneten Hie rl,

Jos. Wagner cinpfohlon und von dem Kgl. Staatsmin islo r die

Zusicherung gegeben wurde, mit HCkksiehl auf die besonderen Verlifdl-

nisse der Stadl Weiden wolle man ausnahmsweise soyar noch etwas
weiter gehen und sich damit begnügen, wenn die Stadt Weiden den
Bauplatz bereit stelle uml die Kosten des sechsUassigcn Unterbaues,

was Real- und Personalexigenz betrelVe, zu tragen sieh bereit erkläre.

Daraufhin ward die betreffende Petition nach dem fast einstimmigen
Besclilufs der Abgeordnetenkammer der Staatsregierung zur Berück-
sichtigung hinüborgegeben. Die Reiclisräte beschlossen indes auf An-
trag des Referenten HinO hergäbe zur Würdigung, womit sich

auch die zweite Kammer einverstanden erklärte, da, wie Dr. Schädler
bemerkte, dadurch in re wohl Iceine Änderung erfolgen dürAe (IV. 248;
V. 5Ü8).

5. Eine Petilion der städtischen Kollegien in Lohr um Er-
richtung eines humanistischen Gymnasiums dortselbsl war
zu spat eingelaufen; man konnte sie daher im Finanzaussehufs nicht

mehr vorberaten, noch im Plenum auf die materielle Würdigunj^ ihres

Inhalts eingehen. Doch ward in beiden Sitzungen das Bedürfnis eines

Gymnasiums in Lohr anerkannt, wie Abg. Kefsler konstatierte, und
auch von dem Kultusminister bestAtigt, und zwar mit Rücksicht
auf die Überfullung der Gymnasien in Aschaflfenburg und Würzburg,
sowie die weile Entfernung derselben von Lohr und die gute Frequenz
des dort bestehenden Progymnasiums. Da überdies die Stadt Lohr
sich zu grofsen Leistungen bereit erklärte, hoiite Se. Exzellenz den
geäu&erten Wünschen entgegenkommen zu können (IV. 250).

6. Alle Postulate, welche sich auf Um- und Neubauten von
Gymnasien bezogen, wurden debattelos bewillitrt ; nur bei Speier erre^jte

die Platzfrage eine längere Erörterung, da liieniber vier verschiedene

Petitionen und eine Denkschrift bald diese, bald eine andere Stelle

für den Neubau vorschlugen (IV. 251—282).
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XX. ATpteil-LiTTg»

Re2eDsioneD.

Karl Gutzkows Slollung zu don religiös-ethischen

Problemen seiner Zeil. Ein kleitior Beitrag zur Geistesgeschichte

dos 19. Jahrhiiiiderls. Von Dr. August Gaselmann. Augsburg,

Schlosser. 1900. VIII u. 128 S.

In einer Zeit, von der der Verfasser im Schiiir>\v()tl bemerkt,

dafs sie ihr Interesse all/n sf-lir don materiellen, wirlseliall liehen Fragen

zuwende, um noch viel Teilnahme lar die Werke eines Gutzkow
Öbrig zu haben, die sich in so überwiegender Weise mit religiös-

ethis« lu ll Problemen befassen. — in einer solchen Zeit war eine litera-

rische Untersuchung wie die des Verfassers entschieden kein sehr

dankbares Unternehmen, zumal auch die in der Natur des Sloiles

liegenden Schwierigkeiten gewil's keine geringen waren und ohne viel-

seitige Kenntnisse auf philosophischem, hislorischem, literuturgeschicht-

lichem, zum Teil auch auf theologischem Gebiet, sowie ohne ein

hohes Mals von Gewandtheit in der Darstellung nicht bewrdligt werden
konnten. Diesen Erfordernissen einer erfolgreichen, populären Behand-
lung seines Stolles hat sich aber der Verfasser duivlmus gewachsen

gezeigt und vollauf geleistet, was der Titel seiner Schrill erwarten lüDst;

in ansprechendster, klarer und fiüssiger Darstellung hat er nicht nur die

Art und Weise, wie Gutzkows Charakter und seine freigeistigen An-
schauungen sich in und mit seiner Zeit entwickelt haben, sowie den

Znsammenhang der Entstehung und Je> liiltalts seiner Werke mit den

ZeilslnWuungen niisvrm Verständnis naher ^lebracht, sondern uns eben

damit auch ein fesselndes Bild von dem su aufserordenllich bewegten
geistigen Leben jener gärungsvollen, uns so nahestehenden Zeit ent-

worfen. diMcMi genaue Kenntnis die unerläfsliche Vorbedingung eines

richtigen Verständnisses für die Stellung des Dichters gegenüber den
religirts-etliisrhen Problemen nicht blofs seiner Zeil (wieder Verlasser

sich ausdrückt), sondern der neueren Zeit überhaupt ist. Auch die

Anordnung des Stoffes mufs als sehr zweckentsprechend und äber-

sicbtlich bezeichnet werden. Nachdem die Einleitung uns in grofeen

Zögen ein Cesamlbild von d u geistigen Strömungen der Zeit ent-

worfen hat, in welche Gutzkows Entwicklungsjahre tlelen (um 1830),

bescliäfligt sich der erste Teil (S. 5—54) mit ,,d<MU Entwicklungsgang

des Dichters und den religiösen Kontliklen seiner Jugendzeit", wobei

zuerst die widerstreitenden Einflüsse und Eindrücke der Kindheit, der

Gymnasialzeit und der Studentei^ahre des Dichters in gründlicher
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Analyse dargelegt und darauf die ersten radikal-negalivcn, gegen alle

positive Religion und Eihik zu Felde ziehenden Schriften Gutzkows,
besonders die berfichtigte „Wally", nach ihrem rehgiös-sillliclieu f It halt

besprochen werden, und zwar in einer Weise, die durchaus den Ein-

druck der ßenuihung um f,'erechte Verteilung von Licht und Schalten

macht. Der zweite Teil (S. 55— 114) bringt dann unter der Über-
schrift „Die religiös-ethischen Probleme der reiferen Werke" eine Dar-
legung 1. des religiösen Programms G.'s (im allgemeinen), 2. seiner

Anschauungen über Geistesfreiheit und Priestertum, 3. Über Natur
und Moral, i. über Humanismus und Pietismus, 5. über Katholi-

zismus und rroleslanlismus, G. Allgemeine Gedanken des Dichters

über Religion und Christentum. — Den Schlufs des Ganzen bildet

ein Rflckblick und Ausblick — eind sehr geschickte, Cibersichtliche

Zusammenfassung des Gesamtinhalts der Schrift und eine Darlegung
der Bedeutung, die Gutzkows Persönlichkeit und seine liierarischen

Produkte auch für unsere Zeit noch zu haben vermögen, und die der
Verfasser in den Worten zusammenfafst (S. 128): ,,Sü wenig wir in

politischer Beziehung ausruhen dürfen auf dem, was die Idealisten der
fünfziger Jahre erstrebt und die Kftmpfer der siebziger Jahre errungen

luilaen, ebenso wenig darf das Interesse und der Kampf für die reli-

giösen und geistigen Güter erlahmen, wir früheren Geschlechtern

verdanken. Von religiöser Erschlaffung und Gleichgiltigkeit aber be-

wahrt uns nichts so sehr, als das Studium eines Schriftstellers, der

für die religiösen Ideale alle seine Gaben und Krftlte eingesetzt haL"
Ob man dem Urteil des Verfassers über Gutzkows Charakter

und seine religiOs-sittlichen Anschauungen in allen Stücken beizupflichten

vermag, ist eine Frage für sich, die sich jedenfalls nicht ganz von
der Stellung trennen lüfst, die der Leser selbst zu deu betrelTeiuien

Problemen einnimmt. Soviel aber ist sicher, dafs der Verfasser aul

Grund genauester Kenntnis des Lebens und der Werke des Dichters

aufe gewissenhafteste bemüht ist, objektiv zu urteilen und also An-
spruch darauf erheben kann und im stände ist, unsere Meinung von
einem so vielfach falsch und einseitig beurteilten Schriftsteller wie

Gutzkow zu beeinflussen und zu klären. Wird sich schon hierdurch

die Lektüre des Buches für jeden reichlich lohnen, der sich des Inter-

esses für religit^ethische Fragen, namentlich soweit sie auch in unserer
Taterländischen Literatur eine Rolle gespielt haben, noch nicht ganz
entschlagen hat. so nicht minder durch die vielseitige anderweitige

Anregung und Belehrung, die mit dieser Lektüre verbunden ist, und
die in einer Form geboten wird, welche sich von gelehrter Trocken-
heit und geflissenllidiem Heraushängen wettschiehtiger Kenntnisse
durchaus frei hält.

Auch die äufsere Ausstattung des Werks ist eine sehr gelungene,

der Druck sauber, deutlich und korrekt.

Regensburg. H. Schott
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Gerhards französische Schulausgaben No. 6:

Henry Gr^ville, Perdue. Im Auszug ffir den Unterricht heraus-

gegeben und mit Anmerkungen versehen von Heta von Hetzsch.

I. Teil: Text und Anmerkungen im Anhang. 2. durchgesehene Auflage.

Leipzig und Wien, Raimund Gerhard. 1898. pp. VI+174, geb. Bf. 1,50.

II. Teil: Wörterbuch, pp. 28. M. 0,25.

No. 6:

Francis Ponsard, Charlotte Corday. Drame en 5 acles, en vers.

Für den Unterricht herausgegeben, sowie mit Anmerkungen und

Wörterbuch versehen von Dr. Otto Weddigen. I. Teil: Text. Leipzig,

und Wien, Raimund Gerhard, 1898. pp. VI+138 geb. M. 1,30.

11. Teil: Sachliche Anmerkungen und Wörterbuch, pp. 35. M. 0,25.

No. 7:

Mme. Suzannc Gngncbin, Une Trouvaille. Nouvclle. Autorisierte

Schulausgabe, im Auszug herausgegeben, sowie mit Anmerkungen und

Wörterbuch versehen von Mela von Metz?ch. I. Teil; Text. Leipzig

und Wien, R. Gerhard, 1808. pp. VII-f-164. geb. M. 1,50. II Teil:

Anmerkungen utul Wörterbuch, pp. 33. M. 0,25.

Diese Schulnusgnb(^n des bt^kaniilcn Leipziger Verlages für Sprach-

wissenschaft und l'ädagügik entsprechen in ihrer Ausstattung dim An-
forderungen, die der Leklüre-Kanon-Ausschufs des allgemeinen deutschen

Neuphilologen-Verbandes fQr solche zu stellen pflegt; sie enthalten

dickes, gutgeglättetes, aber holzfreies Papier mit grollton Typen im
lichtigen Abstand der Zeilen. Alle drei enthalten die, wenn auch
nicht zahlreiciien, Anmerkungen hinter dem Text, und zwar sind

bei Vi und VII die Anmerkungen mit dem S|i( zial-Wörterbuch be-
sonders geheftet, wahrend bei V das Wörterbuch allein aparl

zu haben ist.

Das letztere Bändclien von Henry Greville (nom de guerre lÖr

Frau Durand, geb. 1842), ist berechnet für den Gebrau( !i in den oberen

Klassen höherer Mädchenschiden, sowie für die Tertia und Secunda

der Gymnasien und Reaischiden. Die Erzählung behandelt in an-

ziehender Weise die Entwicklung der kleinen Marcelle, die durch eine

Verkettung von Umständen vater- und mutterlos in Paris zurück-

gelassen ist, und ci^'rK l sich unseres Erachtens schon durch den SlolT

am besten iiir Mädchenschulen: die Sprache des Buches bietet eine

gutf Einfiilniin^' in die Verhältnisse des täglichen Lobens und in die

Konversation. Als Richtschnur für die Behandlung der Anmerkungen
wurden, wie das Vorwort bemerkt, die bekannten Kfihnschcn Forderungen
(Zeitschr. f. firarfz. Spr. u. Litt Bd. XIII, 5) angenommen. Manche
der Anmerkungen, wie über ITavre, franc (Münze), New-York, scheinen

uns in ihrer Allgemcinheil überflüssig.

Charlotte Corday. das Drama Ponsards, in dem er sich der

Romantik am meisten nähert, ist fast unverkürzt abgedruckt; es ist
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750 Daudet, le Petit Chose erkl. von Lion (Ackermaan).

nach dem Herausgeber für die Obersecunda und Prima aller Schulen,
aucii der Mridchenschulen (?), bestimmt. Nach dem Prinzip desselben

dürfen seine Anmerkungen dem Sduller der höchsten Klassen nicht

zu viel Erleichterung gewähren; dann begreift man l)ei>piels\veise nicht

II, p. G die Notiz über die Verba, die den Akkusativ regieren, oder
die Übersetzung von Non, jamais! «Nein, niemals!" (!) Die sachlichen

und historischen Anmerkungen, auf deren Wert im Vorwort besondere
hingewiesen wird, sind in /.iemlich flacher Wi i-o aus den Kompendien
ahpes« hl icben: unter andern ver','1. man Teil II. p. 8 die Notiz über
Catilina für einen Schüler oberer Klassen! Dagegen bietet p. 9 die

Erkiftrung zu £gide nichts als „Ägilde (!), Schild''. Oberhaupt sind

trotz der in beide Teile auf Zetteln eingelegten Fehlerverbesserungen,

die bei sorgföltiger Korrektur leicht, hätten vermieden werden können,
'noch eine ganze Reihe auffälliger errata stehen geblieben.

Susanne Gagnebin, diu Verfasserin der Novelle in Nro. 7, ist

eine Schweizerin, lebt in Lausanne verheiratet und ist die Leiterin

eines grofsen Mädchenpensionates. Wenn der Band von der Heraus-
geberin auch für die oberen Klassen aller }iöhoi-en Schulen bestimmt
ist, möchten wir die Geschichte dieses l in li Ikin los doch wohl mehr
den Töchterschulen zuweisen, für die sie ilirem ganzen Inhalte nach
bestimmt ist« ohne dabei dem sprachlichen oder moralischen Wert
der Geschichte nahe treten zu wollen. Audi h'wr sind, da das Bändchen
für di'' höheren Klassen hnslimml. i-t, die Anmerkungen viel zu

leicht oder vielmehr zu zahlreich: ,,cüunr wird stets mit avoir kon-
jugiert" und älmliches hat hier nichts zu suchen. Überhaupt ist dies

immer der leidige ctrculns vitiosus: Was beabsichtigt die Anmerkung
und wie weit darf sie bei der betr. Stufe gehen? Eine Frage, deren
richtige Beantwortung zu oft übertreten oder falscli angewendet wird.

A. Daudet, le Pellt Ghose. Im Auszuge mit Anmerkungen,

Fragen und einem Wörterverzeichnis zum Schulgebrauch herausgegeben

von Prof. Dr. G. Th. Lion. 3. verb. Aufl. Dresden, 6. Kähtmann, 1898.

pp. 164+40+ 69. geb. M« 1,30. (Bibliothuqne fran^ise 51).

La Guerre franco-allemande 1870—71. Nach Chuquet, Roüsset,

Gorrdard, d'Hörisson, Achard, Monod u. A. für den Schulgebrauch

mit Anmerkungen und einem Wörterbuch herausgegeben von Prof.

Dr. F. J. Wershoven. Mit 3 Karten. Dresden, 6. Kühtmann 1899.

pp. 10 Ii 57 + 16. geb. M. 1,40 (Schmagers Textausgaben 34).

Dafs Lions Ausgabe von Daudet in 3. Auflage erscheint, Ist eine
Gewfdir für ihre virlfarho Uenülzung in der Praxis. Dieser neuen
Editio geht eine Vorbemerkung für die an den preufsischen Mädchen-
schulen unterrichtenden Lehrkräfte voraus, in der eine Lanze für den
(besonders gebundenen, deshalb auch entfenibaren) Questionnaire ge-
brochen wird, der u. E. allerdings überflüssig scheint, Von dem
Originalwerk ist nach dem Vorwort melir als ein Drittel abgedruckt;
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inruM-halb der Kapitel wurde nur da gekürzt, wo der Inhalt es

nutwendig machte. Die Ausgabe enthält also mehr als die Schul-

ausgabe bei Velhagen & Elasing, wo die zahlreichen Anmerkungen
unter dem Text stehen. Diese Rarzong von Daadets Roman gehört be-
kanntlich auch unter die Kategorie jener Ausgaben, die in dem Rechts-
streit zwischen französischen und einom deutschen Verleger (Herrn

Külitinann) durch Urleil des Reichsgerichtes vom 4. November 18i)9

als unrechtmülsig erklärt wurden, ein Urteil, das bei Verlegern von
Schulausgaben und deren Kommentatoren grolke Aufregung verursachte,

da die Gefahr nahe lag, es liönnten unserer Jugend keine billigen

kommentierten Ausgaben französischer Autoren mehr in die Hand ge-

geben werden. Doch scheinen die Verleger durch Sonderabkommen
mit den Uriginalbesitzern und teilweisen geringfügigen Preiserhöhungen

der üefahr begegnet zu sein, allerdings zum Teil mit grofsen Opfern,

die sich besonders die ol>en erwfthnte Firma zum Besten ihrer treff-

lich ausgestalteten Schulausgaben kosten liefs.

Aufscr" dem Spezialwrn terbuch enlhrdt das Buch also noch An-
merkungen und Questionnaire. Die Annierknn'^^en, meist sachliciier

und phraseologischer Art, sind, wie bei dein bekannten Schulmann und
Praktiker nicht anders zu erwarten, sorglull ig und gründlich. Sie geben
uberall in erschöpfender Weise Auskunft, bei geographischen Punkten
und grammatischen Notizen für unsern Geschmack fast zu Tiel; jeden-
falls ein Kommentar, in dem aufser dem Notwendigen noch weitere

Belehrung {jt bolen wird. tJt i der Durchsicht fiel uns nur auf die über-

flüssige Anmerkung zu p. 30'' des dates coinme cela, einfach durch

„solche Daten" zu geben, und zu 160** (Uadagascar), wo der Bericht
' über die Insel nur bis 1852 geht und das Wichtigste fiber die Besitz-

nahme durch Frankreich fehlt.

Wershovens Ausgabe ist zwar unter Schmagers Te.vlau^^gaben

eingereiht, aber mit Kommentar und Wörterbuch versehen wie

die Bändchen der Bibliotheque fran^aisc desselben Verlages. Eine

verdienstliche Zusammenstellung; sie enthält zunächst üt>erslchtliche

Gesaratschilderungen des Krieges nach den Werki ii von Chuquet,
Rousset und Correard, dann einzelne Episoden nach den vielgelesenen

«rilerisson, Sarcey und Halövy, nach Monod und Achard. Wünschens-
wert wäre es, wenn die Verfasser, z. B. im Inhaltsverzeichnis, bei den
einzelnen Stöcken genannt würden, um dem Lehrer den Vergleich

mit den Quellen zu ermöglichen. Drei sehr instruktive Kärtchen von
den Metzer Schlachtfeldern, von Sedan und Paris sind dem Bändchen
beigegeben. Die Anmerkungen des in der pädagogischen Literatur ja

ebenfalls längst bekannten Verfassers beschäftigen sich mit Personen-

und Sachdetails, nicht mit der (Jrammalik. Nur um die Kontrolle der

Anmerkungen zu dokumentieren, erwähne ich zu p. 8^ bei Beifort

Ausspi adu : zu p. 2',> : Müssen die officiers d'Afrique gerade nur 1830
bis 17 in Afrika gedient haben? zu p. r^O-'' Leides, ergänze: ,,in

Husarenuniform" ; zu p, 37"" adjudanl sciicinl \V. nur den adjudaid-

sousofticier zu meinen; die adjudants können auch Offiziere sein,

cf. Sachs, Wdrterbuch.
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Schmagersche Textausgaben, Nro. IS:

Gelebrated Bfen of England and Scotland. Herausgegeben von

Dr. 0. Schulze. 2. Aufl. Dresden, 6. Kubtmann 1898. pp. 84. M. 0,80.

WArterrerzeicfanis M. 0,35.

English Library, Nro. 31:

Florcncc Montgomery, Misanderstood. Nach der S!3. Aufl. des

Originals. Im Auszüge mit Anmerkungen, Fragen und einem Wörter-

buch zum Schulgebrauch herausgegeben von Prof. Dr. C. Th. Lion.

2. Aufl. Dresden, Kühtmann 1899. pp. IV + Ui + ^0 -f 47. geb.

M. 1,S0.

English Library, Nr. 33:

Justin M'' Carthy, English Lilerature in the Rcign of Queen

Victoria. Twü ciiaplers from thc author's "Hislory of cur own Times".

Mit Aninerkungon. üttorarhistorischom Anhang und Namen- um! Sach-

register zum Scliulgebraucli herausgegeben von Dr. R. Ackermann.

Dresden, Kühtmann 1899. pp. VIII + 1 13 -f 43. geb. M. 1,20.

Für Nro. 12 der Textausgaben, 'Gelebrated Men etc.', spricht der

Umstand, dafe sie bereits in 2. Auflage benQtzt wird; dem Buche ist

ein (besondere s iu ftetos) Wörterbuch mit Lautsclirifl beigegeben, das
uns nicht v()i li( -t. Die in rlmiselben enthaltenen Lebensbeschreibungen
berühmter Männer sind nach dem Vorwort verschiedenen in England
viel gelesenen Jugendschriflen entnommen, deren Namen ebenfalls

wenigstens im Vorwort zur besseren Orientierung fOr die einzelnen «

Stücke hätten notiert werden können, ebenso wie die Autoren der
letzleren. Ob die sprarhlichen Gesichtspunkte, welche „für die Reihen-
folge der Hiograpbii II mafsgcbend sind", wirklich so gewichtig waren,

um vom geschiciiliichen Stan(l])unkle aus ein solches Durcheinander

zu bringen, lassen wir dahingestellt. Denn es folgen auf Nelson —
Livingstone und Gordon, diesen aber Newton und James Watt, auf

diese wieder die Stephensons. Vater und Sohn, wAbrend eine kurze

Skizze über Alfred the Greal den Reigen schliefst. Felicia Hemans'
der Jugend so teure Ballade Casabianca von dem heldenmütigen

Admiralssohne bei Abukir (p. 13) ist im InbaltsTerzeichnis nicht an-
geführt. Die Ausstattung ist solid und sorgfältig.

M i s u n d e r - t o 0 d erscheint in dieser Ausgabe ebenfalls in

2. Auflage, die sich von der 1. (189V) dadurch nnlerscheiilet, dafs die

neu überarbeiteten Anmerkungen neb:5l den neu liinzugelüglen Fragen
einem besonderen Hefte überwiesen sind. Es geht dem Text ein

Vorwort für Lehrer zur Rechtfertigung dieser Schulausgabe
TOraus; da die Verfasserin das Buch nicht für Kinder, sondern für

Eltern und Erzieher besfinimto, an die sich die Tendenz des Buches

richtet. Hier ist von dem Buche, dessen deutsche Bearbeitung,

net>enbei l)emerkt, auch schon die 3. Auflage erreicht hat, aus päda-
gogischen und prakll ( Ih II Cimi len nur etwa die Hälfte abgedruckt.

Die tp. Iii) erw&uule Tauchnitz- Schulausgabc der Erzählung be-

^ i^uo Ly Google
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.stiiimil diese besondiTS als Lektüre für liühere Müd dien schulen,

wck'liri- Ansicht wir uns anschliefsen. Ein orwünscliler kurzer Abriis

über Leben und Schaffen der Verfasserin Florence Moiilgomery, etwa
in der Einleitung, fehlt gänzlich, was bei einem pädagogisch so wort-
vollen uqd bedeutsamen Buch doppelt zu bedauern ist. An den An-
merkungen sind keine Ausstellungen zu machen.

Zu Nro. 33. Es? wird dem Referenten als Heransgeher des

Bändciicns goslatlel sein, sich hier kurz zu fassen. Wie in der Vor-

rede ausgelülirt, schien dieser kurze und praktische Überblick aus

dem gröfseren Geschichtswerk für viele zum Nachschlagen und zur

Lektüre geeignet, und besonders auch wegen stM'nes guten EngUsch
für unsere oberen Klassen {jceignel. Die Aufgabf dos Herausgebers

war es, die fortlaufende DarsleUung der Übersicht wegen in verschiedene

Abschnitte und Gruppen einzuteilen, und Autoren und deren Werke
im 0rncke entsprechend hervorzuheben. Aufser den Anmerkungen
lieferte er zu den kurz gefaxten Namen und Titeln des Textes einen

Anbang mit näheren Daten über Leben und Werke der Autoren nach
den verschiedensten Quellen, ausführlieh gfnug. um so die Handliabo

zu fernerem Studium und zu weiterer Lektüre der einzelnen zu bieten.

Ulrich, Dr Willielm, Der französische F'amilienbrief. Eine

Sanunlung von französischen Billetten und Briefen des Familienlebens

mit Anjzabe der Regeln über die französische Korrespondenz zum

.Schul- und i'i ivatgebraucli. Stuttgart, IbU?. Jos. Höllische Verlags-

liandlung. pp. 101 in 12*.

Ulrich, Der englische Faniilieid)rief, Eine Sarnndung von eng-

lischen Billetten etc. Stuttgart, 18^7. J. Botlisclie Verlagsliandlung

pp. 103 in 12".

Diese beiden sich gegenseitig entsprechenden Werkchen geben
als Muster zur Einführung in den französischen resp. englischen Brief-

stil eine Reihe gut ausgewrdilter Briefe für die verschiedensten Be-
ziehungen und Lagen des Lebens, die, wie einzelne Prot)en beweisen,

aus der Praxis genommen und demgemfifs in gutem idiomatischen

Französisch und Englisch gehalten sind. Handelsbriefe sind, nach den
beiden gleicldautenden Vorworten, absichtlich ausgeschlossen. Zur
Verwendung erscheinen sie besonders passend an Töchterschulen und
Instituten, da die Stoffe reichlich auch dem Ideenkreise der weiblichen

Jugend entsprechen; doch geben sie si 11 ist verständlich auch für andere
jMiltelschulen und für das Privalstudium j)raktische und notwendige
Aulschlüsse, in der Einleitung über Brief - Anfänge und Schlüsse viel

Nötiges und Unnötiges, so be«>ndera Anreden und Titulaturen, welch
letztere Ftage für die Sprache Albions wichtiger ist wie für Frank-
reich. Die Übersetzung einzelner Ausdrucke scheint dem Referenten

nicht immer exakt, so p. ß une circulairc mit .,Ürncksache" ?, oder

der englische Titel Lord und Lady, mit „Freiherr, Baron, Freifrau'*

u. s. w.?
Butter f. a. Oymn—lalwlmlw. XXXVI. Jabig. 48



I6i Jak. Krall, Onindrifs der altoriental. Oeschiohte (Melher).

Aufsor den kürzeren Billels enlliäll jedes Bündchen 72 Briefe,

als Zugabc bei I drei Briefe der Me. de Sövigne, einen von J. J.

Rousseau und zwei von P.'L. Courier; bei II je einen Brief von Lady
Monlague, Lord Gheslerfiold, Earl of Chalbam, William Gowper, Dickens

und Lord Byron, von lelzlereni den berühmten Brief an Goclbe von
Livorno ans vor seiner Abreise nach Grieclienland.

Bamberg. Dr. Ackermann.

Neues auf dem Gebiete der allen Geschichte.

Wenn wir es im folgenden unternehmen, eine kur-ie Über^iclit

über einige neue Erscheinungen auf dem Gebiete der alten Geschichte

zu geben, so beginnen wir billig am besten mit einem kurzgefaßten

Handbuch, welches der Ältesten Geschichte gewidmet ist:

Jakob Krall, Grundrifsdcr altorientalischen Geschichte.

L Teil bis auf Kyros: IV und 2Q0 S. Preis 5 M. Wien 1899, AIhred

Hdlder, K. u. K. Hof- und Universilätsbuchhandlung.

Der Wiener Ägyptologe J. Krall, welcher seit 1881 an der Wiener
Universität Vorlesungen über allorientalische Geschichte hält, hat es

hier unternommen, ein Handbuch herzustellen, in welchem die

sicheren Ergebnisse der Wissenschaft knapp und klar zu-
sammengestellt sind. Er that dies hauptsächlich in der Rück-
sicht auf die Studenten, deren Vorkenntnisse, welche sie für diesen

Teil der allgemeinen Geschichte vom Gyimm^inni mitbringen, gewöhn-

lich änfsersl v'erin^r sind". Ich mafse nur nun nicht an. im folgendrn

dieses Handbuch etwa in Bezug auf die Erfüllung der Anforderungen,

welche der Verf. sich selbst gestellt hat, prüfen zu wollen ; denn dazu
mangelt mir die Kenntnis der sprachlichen Quellen,^) sondern ich

möchte nur darlegen, wie Krall seine Aufgabe durchfuhrt, und vor

allem zeigen, dafs diese Schrift niclit blofs dem Studenten von Fach,

sondern auch dem Lehrer am Gymiiasiuin. welcher die aUorieritalis( he

. Gescliichle ptlichlgemüfs zu beiiaudeln iuil, als eine sicliere Grun«ilagc

für seinen Unterricht dienen kann, umso mehr, als gerade in diesem

Punkte unsere gebräuchlichen Geschichtslehrbücher mehr oder minder
Ungenaues. Unvollständiges oder Fehlerhaftes bieten.

Da die bisherigen Quellen eine Behandlung der Geschichte der

vurdL'rasialischen Völker im Zusammenhang erst mit der Vertreibung

der Hykschos aus Ägypten und mit der Erhebung der Kassitendynastie

in Babylon ermöglicht, so werden im I. Teil des Buches die genannten

M In .lli--r'f l?"zifliimp' kann in;in sirh auf koni]i('tfnte Hotirteilpr verlnssen,

wie ileii A|jvpttilogt;u A. Wii'iloiuanii, diT in tler Noiicii l'liilol. lluiitlsrliau 1!MK),

Nr. 2, S. 3l'ff. «Ins Buch nls durchans auf der Höhe des au^enhlickliclun Slaniles

der WiHgenschaft ^ti-lieiid liezciclinet, und «ler» Ass\ ri<iltj<ren P. Jensen, der im Litt,

/cntrullil. lfl<H> Nr. 2.s eini^'e I{enieri<uni.,'en zu den seinen Simlieii näher liej^emhui

Partien maclit. und dann f.irUahrt: „Die äfiyiifisehen Partion drs lluches entziehen

s'u-h iiieiticr licurti-ilnn«.'. Ks erscheint a'"'r st'll>stverstiindliidi. >l:i!'s Tuan einem
Manne, der im ganzen so .sicher geht in Uehieten, tlie er nur aus anderer l)ar*

Htellung kennt, blindling» folgen darf, wo er sieh auf heimischem Boden befindet.''
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Völker getrennt behandelt und zwar zunächst die älteste ägyptische

Geschichte. Das 1. Kapitel ist einleitender Art und eiilliält Al)hand-

Inn^MTi iTher Ägypten und den Nil, über die Chronologii'. die Quellen

der ägyptischen Geschichte, die Mythologie, den Totenkullus unil das

Schriftwesen, alles knapp und klar. Das 3. Kapitel bringt die Älteste

Geschichte des Landes bis zur Vertreibung der Hykschos, geordnet

nacli Dynastien in der Weise, dafs bei den einzelnen Königen jedesmal
genau an^'ogi b( ii wird, was wir über sie selbst und ihre Thaten oder

über hervorragende Persönlichkeiten, die unter ihrer Regierung lebten,

aus den betreffenden Gräbern, aus Inschriften etc. jetzt wissen. Hinter

der XI. Dynastie, mit welcher Theben in den Vordergrund tritt, wird
in § 14 Hofstaat und Verwaltung in dieser ältesten Zeit dargestellt.

Mit der XII. Dynast i o he i n n t die Zei t des mitt leren Reiches,
mit der XIV. ist die Kruiigsinacht in vtHligcr Auflösung begriffen, wo-
durch den Hykschos die Eroberung erleichtert wurde. ^ 16 bespricht

die Beziehungen zum Ausland und § 17 die Hykschos, welche wohl
als Araber zu bezeichnen sind. Kapitel 3 behandelt die Babylonicr

und Assyrer als Einleitung zu den folgenden Abschnitten; es wird über
die Einteilung der Semiten, die Landschaft Habylonion. die babyloni-

schen und assyrischen Städte gehandelt (letzter Punkt besonders genau!),

über die Chronographie und Chronologie, Mythologie und Schriflwesen,

Das 4. Kapitel bietet dann die älteste Geschichte Babyloniens, die

des sogenannt<'n alten Reiches: in dic^ser Zeit tritt uns die mesopota-
mische Kulturwelt in cuh r Reihe kleiner Staaten entge^'t'ii, welche

kaum mehr als eiiu- Staiii mit eigenem Kult und das umlieironde

Gebiet umlassen. Kine Lücke von über einem halben Jahrtausen«!

liegt zwischen dieser Periode und dem mittleren Reich von Babylon;
die Quellen sind ganz spärlich, erst mit der 1. babylonischen Dynastie
wird der Grund sicherer. Das 5. Kapitel behandelt die Kanaaniter,

nämlieli Völker Syriens, (iie phönikisrleii Strultc und die Kultur

der PiKinikier, das (k Kaj)itel die nördliclien und ösllithen Nachbarn
der Semiten, besonders die Chatti, die Elamiten und die Völker

Kleinasiens. Damit schliefet der 1. Teil des Grundrisses, der also

wie gesagt die Einzelgeschichte der orientalischen Völker bis zu dem
Punkte horabfnhrl, wo eine zusammenhruigende Betrachtung möglich

ist. — Der II. Teil tragt den Titel: Die Vo rhorr schal t Ägyp-
tens. Von Amosis I. bis zum Ende der Uamessiden: Das neue
Reich. Dieses beginnt also mit der von Theben ausgehen-
den Vertreibung der Hykschos und nicht, wie es manchmal in

unseren Geschieht slehrbüchern dargestellt wird, erst mit der 2G. Dynastie!

Besonders reichhaltig sind die Kapitel 1 und 2 dieses Teiles: Die

Thetmo-irleii und die Ilamessiden. Der Lehrer der alten Gesdiiiliti'

am Cynuiasium wird daraus entnehmen, dai's die Tlietmusiden mit

mehr Recht einen Platz in der Schule verdienen als die verschiedenen

Ramses; denn ohne sie wäre ein Ramses II. nicht möglich gewesen.
Vor allem ist Thetmosis III. hervorzuheben; sein Grab ist das ältesle

Felsengrab eines Königs; damit hören die KTuiigsgrüber in den Pyramiden

auf. Auch darauf mufs in der Schule hingewiesen werden. Das
48*
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3. Kapitel behandelt Rubylonien nnlor rlor r{. Dynastie, den Kassi-

königen. und zugleich die älteste (iesciiichte Assyriens, das 4. die

phönikischen Kolonien, Phönikien unter den Tlietniosiden und Hames-
sidcn, seine Niederlassungen in Kypros, im östlichen Millelmeer und die

Fahrten nadi Tarsis. Der III. Teil des Buches ist der Schilderiing

der Vorherrschaft der Assyrer und !hl)ylonior gewidmet, von Tiglath-

pilesar bis Nabonit. Für die Regierung Tiglathpilesar I. geben seine

Annalen ziemlich auätülirlicii Kenntnis, dann folgt eine Lucka von
etwa 100 Jahren bis zum 2. Konig dieses Namens in der Mitte des

10. Jahrhunderts, wo die Quellen wieder rcicldicii fliefecn; nebenbei

wird die Geschichte der IV.— VII. babylonischen Dynastie kurz, be-

handelt, sowie ausführlicher die Geschichte Israels bis 7.um Untergang
der Dynastie Omris, also die Ansiedlung der Philister, die Israelilen

in Ägypten, die Zeit der Richter, Saul und David, Salomo und die

getrennten Reiche von Jerobeam bis Jehu, der, als Feldhauptmann
zum König ausgerufen, die Dynastie Onu is vernichtet. Die ägy|)tische

Geschichte \vir<l unbedeutender: in der XXI. (tanilischenl. XXII.

bastischen) und XX III. (tanitischen) Dynastie sieht zwar Syrien unter

ägyptischem Kuilureinllul's, aber beim Vordringen der Assyrer gegen
Westen wird Syriens HoITaung auf ägyptische Hitfe meist getäuscht.

Das 4. Kapitel dieses Teiles gibt die Geschichte Phöniziens Ton Hiram 1.

bis Phygmalioo, d, i. 969—774 (Gründung Karthagos 8 Ii/ 13, Utlika
287 Jahre vorher gegründet, also schon IIOII). Nun be-

ginnt im 5. und 6. Kapilt'l eine ganz ausführlirht' Darstellung der

Geschichte Assyriens von TiglaLhpilesar II. bis zum Falle von Nmive.
Hier ist vor allem darauf hinzuweisen, dafs schon unter Asur>
na z i r p a 1 II. (885—860), Salmanassar II. (800—825), S a m s i - R a m -

man IV. (825-812) und Raniman-nirari III. (812 — 783) ein
glänzender Abschnitt assyrischer Geschichte zu ver-
zeichnen ist, erst unter den drei nächsten Nachfolgern geht die

Macht Assyriens bedeutend zurück, so dafs Jerobeum II. von Israel

es ermöglicht, sein Gebiet in altem Umfong wiederherzustellen. Mit
Tiglathpilesar III. (745—727) beginnt eine neue Glanzzeit.
Alles Glei( lizciüge wird in die Darstellung dieser Epoche assyrischer

Geschichte eingellochten, so die Eroberung von Babylon, der Einfall

der Alhiopen in Ägypten (welche die XXV. äthiopische Dynastie bilden.»,

endlich die Erobcrutig Ägyptens durch Ässarhadon (681 — 668) , die

Einfölte der Kimmerier und der Skythen unter Asurbanipal (668 - 6S6)

und die Entstehung des mcdischen Reiches. Hier ergeben die
assvrischen Ouellen deutlich, dafs ein einheitliches
Knnigtum bei den Med er n Iiis in die Zeiten Asurbani-
jfuls niclit bestand und dais Kya.xares, der Zerstörer von
Ninive, der erste Mederkönig ist, von dem wir Sicheres
wissen; die von Herodot und Etesias sonst angeführten
medis( Imii Ivönigsnamen kommen als solch o von medi-
sehen Hfuipllingen auf assyrisc h ^n Inschriften vor. In

diesem Punkte wären aKso unsere (Jeschichtslehrbücher zu berichlijjea.

§§ 85 und 86 behandeln den Untergang dos assyrischen Reiches: be-
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tcili^t ist der Hainilo Necho durch sohlen Vorslofs gegen Syrien, der
(he Assyrer auf ihr Sfaniinland boschrfinkt (er sclilägt und liUcl Josias

von Judda bei Me'jiddo); die Bahylnnier {unter Nabnpalusur) nehmen
es auf sicli, den Necho wieder aus Syrien hinauszudrängen uutl über-

lassen im wesentlichen den Medern unter Kyaxares die Hauptaufgabe,
die Zerstörung von Ninive, über welciie uns nähere
Details fehlen, his 4. Jahr dauert die Okkupation von Syrien
unter Necho, da gelingt es endlich den Chahiäern unter dem Sohne
des alternden Nabupalusur, Nebukadnezar, den Necho bei Karchondsch

6U5 aufs Haupt zu schlagen. — Das letzte, 7. Kapitel, des III. Teiles

schildert das babylonische Reich, zunächst die Regierung Nebulcad-

nezars und des Kyaxares, ausführiicli die erslere, von letzterer wissen wir

nur wenig; genau fixieren lafsl sich die Schlacht zwischen
Kvixares und Alyattes von Lydien am 2 8. Mai 585,
wählend welcher eine Sonnenfinsternis eintrat. § 88
bespricht die Regierung der ägyptischen Ednige der XXVi. Dynastie

;

hier ist hervorzuheben, dafs die belcannte griechische
Sö Id n er i n sc h r i f t vo n Ab 11 s i m b r 1 a II f P s a m elik IL (596—590)
z u r ü c k jj: 0 f ü h r l u n d als Jahr der Eroberung Ä 'j: y p t e n s

durch Kambyses 527 festgcsf^zt wird. § 8<J, Die letzten Könige

von Dabylon, klärt uns namentlich über die Verhältnisse bei der Er-

oberung Babylons durch Gyrus auf: Nabonit, der letzte König,
residiert in Temä, sein Sohn Belsarusur führt in Babel
die Geschäfte.

Eine wert volle* Beigabe bilden Neuberechnungen der Neumonde,
welche 1515 14-62 als Ilogierungszeit Thetmosis III. und vernuitlieh

1301— 1235 als die Kanises II. er<reben. Aulser diesem chronolotrisclKMi

Exkurs enthält der Anhang ein Literaturverzeichnis, geurdnel nucii

Zoitschriflen, allgemeinen Darstellungen und Beitragen zur Geschichte

der einzelnen im Grundrifs bohandelten Länder. Sehr erwünscht wäre
die Beigabe eines ausführlichen Namensverzeichnisses; denn wenn der

Verf. auch fortwährend durch Biu kweise der DetiHichkeit und dem
Zusammerdiang Rechnung trägt, .so würde doch ein solches Verzeichnis

sehr zur raschen Orientierung dienen ; es w ürde freilich bei der Unzahl

von Namen, die das Buch enthält, ziemlich umfänglich werden.

Leider ist der Druck des Buches nicht besonders sorgfältig Qber-

wachl worden; zahlreiche (11) Drucicfehler sind zwar auf S. 800 am
Ende des Buches verbessert, trotzdem aber sind noch gar manche
stehen geblieben, so S. 6. Z. C die statt das; S. 25, Z. 2 v. u. From-
landes st. Krem dl an des: S, 68 fehlt Z. 22 v.u. nach stand der

2. Teil des Hauptsatzes; ferner ist der sprachliche Ausdruck an ver-

schiedenen Stellen zu beanstanden: S. 9, Z. 16 v. u. liest man: die

Literatur, auf welche aber auch Manet hos Thätigkeil nicht spur-
los vorübergegangen war; S. 10, /. 7 v. u: wird als Werk seiner

Zeit gehalten: 8. ;J6. Z. 8: Dafs die Seh lacht von üaugaincla in der

Nähe dieser einst weltbeherrschenden Stadt lag.
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Dorn Itilialte iiacii ücckl sich Icilweiäu luil dum eben besprochenen

Buche von Krall:

G. Sleindorff, Die Blutezeit des Pharaonenreiches
(Monograpliion zur Weltgeschichte, herausgegeben von Prof. Dr. Ed.

Ileyck. Band X). Mit dm Kuristbeilagen, 140 Abbildungen und einer

Karte. 176 S. Preis 4M. Bielefeld n. Leipzig, Velhagen & Ektsing. 1900.

Entsprechend der Beslinimung der Sammlung, einzelne Abschnitte

der Weltgeschichte in einer klaren, jedem Gebildeten verst&ndlichen

Darstellungsweise weiteren Kreisen vorzuführen, fehlt hier jeder ge-

lein-le Apparat. Aber eben deshalb wird das Buch fiir viele und
nirbt zum mindcslcn IVir die Scluilo grolse Anzleiiungskrart besitzen

und wirklichen Wert babeu. Der Agyptüloge Prof. Dr. Georg Steindorff

in Leipzig schildert uns hier mit der Sicherheit eines Fachgelehrten,

der sein Material vollständig beherrscht, die Blütezeit des Pharaonen-
reiches. Was vt^rstehl er darunter? So zioinlich dasselbe, was man
sich aus Kralls (Iruudrifs selbst herausnehmen kann: In drr Periode,

die von der Thronbesteigung Tlmlmosis Iii. (1515 v.Chr.) und dem
Tode Amenophis IV. begrenzt wird und ungeßLhr das fünfzehnte vor-

cbristliche Jahrhundert umfafet, hat das Pharaonenreich seine Blute

erlebt; denn kaum 70 Jahre nach der Vertreibung der ITyksos war
J^ypten eine Wclliiiachl gcwordon, seine Grenzen erstreckten sich

nach Norden und Süden .soweit wie weder vorher noch nachher jemals,

und dem entsprach der Wohlstand im Innern. Aber, wird man fragen,

wo bleibt da die landläufige Auffassung, die auch unsere Schulbücher
gewöhnlich wiedergeben, wonach.RamsesIL der Grofse (1312— 12i6)

der hervorragendste aller Pharaonen gewesen ist? Dafs diese Auf-
ftissung geändert werden nujfs, lehrt sclion ein Hlick auf die bei Krall

exzerpierten Quellen. Es ist aufser Zweifel, dafs Thutmosis III. (1515

bis 14(>!2 v. Chr.) die bedeutendste Erscheinung auf dem Thron der
Pharaonen gewesen ist, und wenn überhaupt ein ägyptischer Herrscher,

so verdient er den Beinamen des Grofsen weit mehr als Ramses II.,

der dadurch ganz mit Unrecht diesen Ehrenlilrl empfangen hat, dafs

man spiUer das. was Thutmosis III. geleistet, auf Ikaruses irriir nher-

Irug. Diese Auflassung ist die Grundlage von Steindorlls Darstellung;

dieselbe Ist in den Kapiteln I—Vlll rein historisch: nach einer kürzeren

Einleitung, welche die Wiederentdeckung Ägyptens und seiner Denk-
mäler, die Mängel und Lücken der ägyptischen (n>schichtsdarstellung

und die Bedeutung des Nils behandeil. IV)Igeu »lie Anfänge der ägyp-
tischen Geschichte, das alle und niilllere Ueich, die Herrschaft der

Uyksoa, daim von Kapitel IV an der Befreiungskrieg und der Auf-
schwung unter den Thutmösiden, deren Geschichte zunächst bis auf
den Tod Amenopbis III. (um 1302 v. Chr.) herabgeführt wird. Ich

bemerke, dafs Steindurtf in der Darstellung der Thronfolge der Thul-
mösiden den neuen Aufstellungen von Sethe. Untersuchungen zur

Geschichle Ägyptens I folgt : Darnach ist Tluitmüsis I. zum Rücktritt

gezwungen worden und Thutmosis III., der Sohn des Königs von einer

Frau niedrigeren Hanges, der seine allein erbberechtigte Halbschwester
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HalschopsowL't luMialcii niufsle, roj^iorlü erst allein, dann mit Halscliop-

sowt'l zusammen ; dann ward dieise bei Seile gosehobon und bald

Tliuliiiüsis 11., gleiclii'alls ein Solm Tliulmosis I. von einer Prinzessin

Mutnofret, seinem Bruder entgepfongestelll, und schließlich hat Thtttp

mdsis I. sieh noch einmal der Regierung bemächtigt. Dann starben

Thutmösiä I. und U. rasch nacheinander, Thutmösis III. nahm Hatschep-
sowel wieder in Gnaden auf; erst als diese starb, im 21. Jahre seiner

Regierung, wurde er Alleinherrscher, und im id. Jahre begannen seine

gewalligeu Eroberungszüge nach Nubien einerseits und Syrien andrer-

seits. — Bezüglich seines Nachfolgers Amenophis II. t)erichtet Stein-

dorff, im Frühling sei sein Grab geöffnet worden und die Leiche

mit dem BlumenscIiniUck, den ihr fromme Hände bei der Bestattung

gesliflct hatten, gefunden worden: um ihren Hals waren Gewinde
von Bläüerii und Blüten gelegt, auf der Brust ruhte ein kleiner Strauls

von Akazienblülcn. Sollte dies nicht eine Verwechslung sein mit
Amenophis I., von dem Krall S. 66 sagt : „Seine Mumie, von Guir-

landen bedeckt, wurde in Deir-el*Bahari geftinden und ist noch nicht

ausgewickelt":'

Mit Ivapitel IX l)*ginnl Steindorlf die Darstellung der Bliite des

Pharaonenreiches in kulturhistorischer Beziehung, er schiltlert die

Thfttigkeit und Befugnisse des Königs, seine hohen Beamten, den
Vezier etc., die Finanzverwallnng, das Hu r, behandelt sodann die

auswärtigen Besitzungen, Nubien bis in die Gegend des heutigen

Charlum, die Expedition nach Punt, Syrien unter ägyptischer Ver-

waltung. Besonders klar und allgemein versländlich sind in Kapitel XI
die Darlegungen über die ägyptisclie Schrift, die vier verschiedenen

Klassen der Schriftzeichen, den Übergang von den Hieroglyphen zur

hieratischen und demotischcn Schrift; daran reihen sich kürzere Be-
merkungen über (]i<' schöne Literatur, sehr ausfilhrliche dagegen über

die religiösen Ansclianimgen der Ägypter und den Tütenkult. Die Zeit

der Thutniüsiden war auch die Blütezeit der ägyptischen Baukunst,

die eine ausführliche Schilderung erfährt, während die Skulptur längst

nicht mehr auf der Höhe steht, die sie im alten Reiche erklommen
und teilweise noch im mittleren Reiche behauptet hatte. Einen hohen
Rang aber nahm das Kunstgewerbe ein. Mit ilcm letzten Kapitel XIV
kehrt der Verlässer wieder zur rein historischen Darstellung zurück:

er schildert die Regierung der letzten Könige der XV^II. Dynastie, wo-
bei den breitesten Raum einnimmt die Erzählung von den merk-
würdigen religiösen Neuerungen, die Amenophis IV. gegen den damals
in Ägypten dominierenden Knlt des Amnion und dessen niftehtigo

Priesfersclialt in 'riul)en nnlernahm, und bei denen sich ein nuino-

Iheistischer Zug nicht verkennen läfst. Nach sehiem Tode siegte die

Reaktion und die alte Ordnung wurde wiederhergestellt.

140 wertvolle Illustrationen schmücken das Buch ; dieselben sind

durchaus nach Photographien hergest(^llt, darunter eine gan/.e Reihe

nach Originalpliotographien des Eu'ypl Exploration Found. und sehr

sorgfältig ausgewiUdt. lJn<er Urfeil g<'lit also dahin: Steindorll's Buch
ist in seinen Angaben durciiaus giündlich und zuverlässig, es hält

Digitizec v^oogle
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sicli streng an die Quollen uiiii ist frei von jegUchor phanlastischer
Schilderung: der Leiirer der allen (ieschiclile vermap^ daraus fTrofseil

Nutzen zu ziehon, und auch die Schüler werden es mil lebhaflem
hilerusse lesen.

(Fortoetaning folgt.)

München. Dr. J. Melber.

Dr. Wilhelm Lerniann, Athenatypen auf griechischen
Münzen. Beitrüge zur Geschi(lit(' der Atliena in der Kunst, Mit

zwei Münztafeln als Anhang. .Müiu lien 1900. G. H. Beciische Verlags-

buchliandlung. 5)2 pp. 8". 3,50 AI.

Ausgehend vom Sliidiiini der .Münztypon komnil II. v, Fritze
in einem sehr verdienslliciuii Aufsalz') zu dem Hesuitale, dafs die

ältesten, den Athenakopf tragenden altischen Geldslücice nicht, wie es

ganz besonders Head annimmt,*) auf die Zeit Solons (591) zurück*
gehen, sondern dafs sie der Tyrannis des Peisistralos ihren Ursprung
verdankrn. Zu dem nfnulichen Endergebnis führt uns in neu anf-

genunnuener, surglälliger ünlersuchung das I. Kapitel der Lermannschen
Schrift „Der Alleste Alhenalypus der attischen Münzen. Seine Ent-

stehung und Verbreitung" (p. 1—21). Der Verf. weist speziell auf die

II. Tyratiiiis des Peisistralos hin (\). II). — Dieser fdleste Typus wird
.sodann unUr steter P.enKksichligung der einschlägigen Literatur^) und
besonderer Betonung der jeweiligen stilistischen Elgenlündichkeiten und
Wandlungen bei seinem Auftreten außerhalb Athens (Lampsakos

—

Arkadien—Korinth; Kardia) verfolgt bis herab auf die Zeit der Perser-

kriege, speziell bis ins erste Jahrzehnt des fünften .lahrhunderls.

Hieran schliefst sich von selbst die Frage, wann dieser Typus
von jenem anderen jüngeren Schema abgelöst wurde, das als be-
sonderes Charakteristikum die Ölblfttter am Helme der Athena auf*

weist. Etilge^-en der allgemeinen, besonders auch von Flead vertretenen

Ansieht,*! dii.' neue Art der Prägun;: preho auf Hijtpias (5i'7l zurück,

weist der Verf. in seinem II. Kajdtel .,t'l)er liie Eulslehung und Ver-

breitung des jüngeren, spälarchaisdien Alhenalypus der ullischen

Münzen" (p. 21—58) in überzeugender Weise nach, dafs der neue
.Münztypus gleichzeitig mit dem nach zweimaliger Zerstörung neu ent-

standenen Athen unter des Tlienii>lokles Ägide ins J/hen getreten.

— Der weitere Gang der Unteisui hung beschätligt sich mit der Ver-

breitung des Typus aufserhalb Athens,'') insbesondere komml hiebei

') I>i(! .Miinzlyiien von Atb«n im G. Jlid. v. Clir., ^eitocbr. L Numism. XX
(lh97) p 142 SS.

') cf. lÜHt Nu tu |. n — ('atal. of Greek Cnina X. (Attica-Megari»>A«gina)
p. XVI a. «uwie ib. p. 1 ; pt. 1.

•) Insbea. Six, Xtim. Vhrtm. 1895 p. 169 m
um. ]>. Cit^il Itr Mus (.Vttica e-t.) ]» XVI. ><<i\\ie il). \>. tJ

)>1. III. — An spätere Eiitstclmng dachteu bereit« llowartii, Num. Cbrou. lü^'i

p. 246; Six, ib. lAm p. 6 und v. Fritze, Nam. Ztsehr. 1H97 p. 147.
') cf. hiezu: Furtwängler, Meiaterwerke p. 143 aa. (IX. groragriecblsche

Münzen ).
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Italien in Betnulil, wo — ausgehend von Thurii — Neu-Sybaris, Kyme,
Neapolis sowie eine lleilie von anderen italischen Städten den (auch

bestimmten Veränderungen unterstellten) Alhcnakopf auf ihre Münzen
prftgen. — Auch dem Orient bleibt dieser Typus nicht ferne; Nach«
prflgungen finden sich seihst in ]3nktrien.')

Das III. Kapitel (p. 58— 8'.)i heliandclt ..IMiidiasische Kunst und
AliuMialypen auf Münzen''. Besonderer Beliebtheit erfreute sich bei

den Steropelschneidern der Kopf der Parthenos, der im Westen und
namentlich auch im Osten eifrige Nachbildung flind. Auch die ganze

Gestalt der Parthenos ist auf Münzen in nach Motiv und Stil un-

verkennbarer Weise verwendet, so z. B. ^^chon um die Wende des

fünften Jalu'hnnderls auf Silhermünzen von Side in Panipliylien. V^on

anderen Athcnatypen aus phidiasischer Zeit lassen sich sodann auf

Münzen nachweisen der hckniose, an die Lemnia erinnernde Typus
(so Heralclea und Tarent), der Typus der Athena Velleiri (attische

Bronzemünzen) und (etwas dürftig freilich) die sog. Promachos (attische

ßronzenuinzen aus der Zeit der Antonine).

Als besonderer Vorzug der Lermannschen Arbeit ersctieinl es,

dafs der Verf. nicht, wie es bei Spezialuntersucliungen des öfteren zu
geschehen pflegt, öl>er dem Teil das Ganze vergifsl. Weiter Blick und
das Bestrel» n. stets den Zusammenhang mit der rJesamtkunst zu

wahren, macht sii Ii überall geltend. Der Verf. hat sich mit Erfolg

die iiioderne archaologisehe Arbeitsweise zu eigen gemaelil, welche

ganz besonders auf (iruud eingehendster stilistischer Beobachtung ihre

oft überraschenden Besultato gewinnt; Beobachtungen, die uns die

L«emnia wiedergeschenkt und so manchem Künstler gleichsam eine

Auferstehung gebracht haben. So sind im I. Kapitel behufs der kunst-

hi>torischen Fixieninj,' der fdtesten Athenatypon auf Münzen neben

sorgtrillij/er Abwägung der geschichtlichen Angaben und sonstigen Tiiat-

sachen nnt (beschick und grofser Sachkenntnis eine ganze Reihe von
archaischen Bildwerken der grofsen und kleinen Kunst zum Vergleiche

herangezogen. Der Hauptsache nach ist gcwifs das Richtige mit

sicherem iilick erkannt, wenn auch die eine oder andere Beobachtung

etwas subjektiv ei s( lieinen mag. So z. B. finde ich keine besondere

Verwandtschaft zwisclien dem Kopf auf der Münze Br. Cal. pl. II. 6 und
dem Athen. Mitt 1883 pl. VI. 3 publizierten Kopf von Abdera; letzterer

ist viel weicher, laxer, malerischer behandelt als der viel derber auf-

gebaute Athenakopf (cf. p. 10, Anm. 2); auch hätte vielleicht (Ibid.) die

Zusammenstellung von Br. Cat. II. 7 mit dem Akropolismädchen ephem.

arch. 1887 pl. 9 mit mehr Zurückiialtuntr geschehen können, wenn
sclion im allgemeinen die berühmten Tunten" gutes Vergleicbungs-

material auch für Athena abgeben, wie bereits Stais bei Gelegenheit

der Besprechung des „Scbweiiisopferreliefs" (ephem. arch. 1886 pl. 9)

p. 179 bemerkt: . . . „xaiu rii äika { t^fi^Bqa *Ai>iiva ovdo^ iiufpiffCt

Aurh die ciiisciriap'i^'-i' iitri- l,'' ( Ii M|ir'ii.''iini»' Hmlct mit bes. He/.Ufjiialuiii'

auf Köhler, ..('lier attische (ioldprägung"", Mum. Ztschr. lölid jj. 5 ss. in Kaj». 11

Berücksichtigung (p. 4{}88.).
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Als Grundlage für die Erörlcrungcn des wertvollen II. Kapitels

benülzt der Verf. einen im Perserschiille gemachten Münzfimd (cf. opli.

arcli. 188(> p. 78 An. 1). Aus der Thalsache, dafs sich unter all den

(GO) Gcidslückcn keines der jüngeren Reihe mit den Ölbaumblädcrn
am Helme gefunden hat,^) schlieft der Verf., vor dem Perserbrand

habe dieser jüngere Typus überhaupt nicht existiert, sei also erst

na eil der (zwoiinali^'t'n) Rrandkatastropho entstanden. Das hat manches
für sicli; zwingend jedüdi isL der Schlufs nicht, da die verschiedensten

Möglichkeitea fOr das event. Fehlen neuer Geldstücke ohne besondere

Mühe sich finden lassen. Niclilsdestoweniger aber dürfte die Datierung

Lernianns vollkonunen richtig sein, da die weiteren aus den histori-

schen Verhältnissen und der stilistischen Analyse hei^'chrachfcn Gründe
durcltschlagcnü sind. Dan neue Atlribul des Olivenkranzes weist ge-

wiss auf „den Sieg der waffenfrohen Göttin über ihre Fehide** hin

die ganze politische Konstellation ist überhaupt einer Neuerung über-

aus günstig. Der Ilauptbeweis indes liegt in den vom Verf. treffend

zusauimengestellten stilistischen Analogien mit anderen einschlägigen

Kunstwerken, wie der Athcnu des üginetischen Oslgiebels, dem Kopfe
des Harmodius, einzelnen Vascnbildcrn streng rf. Stiles, dem Arethusa-
köpf auf syrakusanisrlicii .Münzen gerade des Jahres 479. Gut ist auch
die Beobachtung, dafs d'T Stil des neuen Typn? jünger erscheint als

jener der nnbarndier/.ij.' in ilic Fnllsc hi< hl i^^cwurfcnen Akropolismädchcn;

überall wurde eben mit dem zierliclien Archaisnms gebrochen und
Neues versucht

Beizupflichten ist den Resultaten der Erörterung liber die reiche

Entwicklung, welche der attische Allienalypus in Italien auf phidiasischer

Grundlage gefimden hat, sowie (iic l](ni;tfiltm^r iK-^; injf (p si^Miierenden

Meisters. HesoiKiere Beacliluiig viTiiienl in diesem Ahsehuitte ein

Exkurs über die Uioskureii vom Monte Cavallo (p. 45 Anm. Ij, welche

immer noch so gerne für lysippisch ausgegeben werden. Mit Recht
tritt Lormann dieser Ihörichten Ansirhl enlgegi n und stellt sich mit

guten Griin<leii auf die Seil«- Furtwänglers (cf. Meisterwerke \k I:2>^ss.).

Beathtiuig liälte hiebei noch verdient das tnir in Rom seinerzeit sehr

aufgefallene, an die Tyrannenmöider eriniitTude Bewegungsschema.

Die Ausführungen des III. Kapitels, welches zeigt, wie phidiasischer

Stil und phidiasische Kunsttypen (Lemnia, Parthenos und weiter Proma-
chos und der Typus Velletri: die S il. ira aus ilem Piräus?) sich —
speziell auf Münzen — über die arilike Welt verbreiten machen dem
sich besonders hierin selbständig an die .Schule Furtwänglers an-

scbliefsendcn Verf. alle Ehre. Die Spuren der betr. phidiusischea

KunstwOTke sind mit grolser Sachkenntnis und sichcrem Urteil gefunden
und bis zum Ziel verfolgt. — Anerkennung verdient die nüchterne

') Kin retratruchmon jünirert'n Stils sflicint .luf irgend imii*> Weise erst später
im MiiHouiii zu iIiMii urs|)riin^:1i(.-heii Fuml )iirizii|ri*ki>mineii /.u xeiti.

llci den liilfratiiraiigHlieti vermisse ich: Köbort „I>er jsalnni' Ollcimn
in il*T r(-Ii)^'i<">si-ii Vur><ti'liiiii|Qr der tirieckeii". l'rogr, d. Muxgymn. io M.Uucheu
l^'M; u. u. 1» si, II, .-is, 42.
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Haltung in der Promachosfrage ; auch über den lorso Medici düi'Ae

das Urleil noch nicht reststehen.*)

Wenn auch, wie selbstverstftndlich, der Schwerpunkt der Arbefl

auf der kunstgeschichllichcn Seite liegt, so hat der Verf. doch auch
da und dort gezei<^'t. linfs or audi andere mit dem Sloire zusammen-
hängende kulturiiislorisclio Fragen zu würdigen weifs (vgl. p. 13; 17

bis 19; :25 Anm. 1; 38--4U; 52-57 u. s.). Geben ja gerade die

Mänzen manch wichtigen Aufschluß über die wechselseitigen Be-
ziehungen der Staaten zu einander. Das Kapitel ,3Ifinzen" dflrfte

eines der interessantesten, freilich auch sdnvierigsten in einer künftigen

Geschichte des antiken Handels und Verkehrs sein.

Der Schrift, mit weleher sich der junge (iclelnte so vorteilhall

in die archaologisclie Literatur eingeführt hat, sind zwei sehr hübsche
und instruktive Münztafeln (mit 17 bezw. 14 Figg. meist inedita) bei-

gegeben; auch sonst verdient die Ausstattung Lob.*)

München. Dr. E. Knoll.

Monographien zur deutschen Kulturgeschichte. Bd. III.

Hermann Pe t e rs, De r A r z t und die Ileilkunst in der
deutschen Vergangenheit. .Mit 15".] Abbildungen und Beilagen

aus dem 15. bis 18, Jahrh. Preis broch. 4 Mk., geb. d,öO Mk. Verlag

von £ugen Diederichs. Leipzig 1900.

Über Plan, Umfang, Eigenart <ler IHustr.ifion dieser neuen
Sammlung von Mon'iirrnphinti winde in diesem Jahrgang unserer

Blätter S. 491 — 495 austulirlicher berichtet, wo auch der Inhalt der

beiden ersten Bände kurz skizziert ist. Inzwischen sind zwei weitere

Bände erschienen, auf welche hier hiiJi,( w ii sen werden soll.

Der Bruder des bekannten Afrikareisenden Carl Peters, Hermann
Peters in Nürnberg, behandelt im III. Bande die Heilkunst in der

deutschen Vergangenheit und den Arzt. WissenschalUiche Darstellungen

der Geschichte der Medizin fehlen uns nicht, wohl aber eine mehr
populäre Zusammenfassung der Entwicklung der Hellkunde In Ver-
bindung mit der Standesgeschichte der Arzte nach der kulturgeschiclit-

lichen Seite hin. Diese versuchl der vorliegende Band in gelungener

Weise zu geben, übrigens lielirl er auch eine Ueschichle des Apolheken-
wesens und tler Apotlieker in Deutschland, was im Titel vielleiciit

noch hätte Ausdruck finden dürfen.

Begonnen wird mit der Heitkunst der alten Germanen durch
Zauberspruche und Kräuter, die meist in den Fländen der Frauen
lag; hielür hellte als Beweisstelle auch Tacitus Germania cap. 7 am
Ende uud das Waltharilied v. 87i 11'. angeführt werden können. VVeiter-

') cf luLvu lunienlings IK'rrmann, „Keues sum Tono Medici". Jahreshefle

d. ÖHterr. arch. Iiiatit. II. p- 1^5 ss.

') An kleinen DrucKver>ehen ist jni berichtijrfn : p.H Anm. A lies: Hist
imiii p. 311 statt "51; ]> 10 Anm 2 lies: K|)lit'iM. 1>'^(» |)l t> statt

J)!.
<>; v;^'] au<li

die uicht sachiichea Druckfehler p. 64, 2. Zeile vuii unten; p. Ül Aniii. 2, 2. Zeile

von anten; p. 82 Anm. 2, 4. bezw. 2. Zeile von unten.
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hin lag die Heilkunst ganz in der Hand der Goistlidion und hltihle

besonders auf den Hochschulen von Sak'rno und Moiilpellier. Wi lch

grofscs Ansehen diese auch in Donlschlund besafsen, beweist uns

unter andeieuj Uailniann von Aue in seiiieni armen Heinrich, der

hier hätte angeführt werden sollen. Galen und Hippokrates galten bis

auf die Kreuzzüge als Autorität, dann folgten die Araber mit ihren Ab-
rrdiirnittehi und ihrer Tlioorio dcv Ohilentziehung (Adi'rlar-, Schröpfen):

dieses und die Hanibeschuuung ist die Hauplttiätigkeil des mittel-

alterlichen Arztes. Erst der Einüuls des Humanismus vermochte hier

Wandel zu schaffen und den berähmtcn Paracelsus (1493—1541)
brachte seine eigene gesunde Anschauung zur Heohachtung der Natur.
Zwar kamen jt't/.t auch anatntnische Studien auf. wilhrend man frülHT

den Bau des menschlichen Körpers rein tlieorelisch aus griechisclieri

Schrillslellern kannte, und auch die Chemie trat in den Dienst der

Heilmitlelbereitung, aber Chirurgen galten noch als Handwerker, von
der Geburtshilfe wurden die Arzte femgehalten und erst im 18. Jahr-

hundert änderten sich die Anschauungen. Hand in Hand geht danut
die Enlwicklimg des Apolhekerwesens und dadurch, dafs der Verfasser

interessante statistische Angaben über die Preise der Apotheken, über

die Nachteile der zeitweiligen Freigabe des Apotliekergewcrbes, über
die Visitationen der Apotheken etc. beibringt, gewinnt seine Darstellung

sehr an Wert. Sie erstreckt sich bis zum Anfang des 19. Jahrh.

und scidiel'st mit der Schilderung der Heslallungsarten und einigen

interessanten Todesabbildungen, wie überhaupt die zahlreichen, teil-

weise nach seltenen Originalen hergestellten Illustrationen dem Ganzen
besonderen Wert verleilien.

Ebenso ist hervorzuheben das IJ( imilien, an geignctt ii Stellen

medizinische oder mit der .Medizin zusammenhängende Aiisdiiicke zu

erklären, z. U. Quarantäne (S. 24), Lazaret (S. 24), Drogist (S. 32),

Charlatan (S. 44), Begine (S. 46), Veitstanz (S. 61); auch sprich-

wörtliche Redensarien werdi ii hie und da gedeutet, so „er schreit

wie ein Zahnhrcelier" (S. ii)- dieser Beziehung wird das Buch
erst durch das am Schlüsse der Sammlung erscheinende Schlagworl-

register der Benützung noch zugänglicher werden.
Nur die formelle Seite der Darstellung läfet manchmal zu wünschen

ilbrig; dies empfindet man umsomehr. wenn man unmittelbar nach
diesem Bande den IV. durchstudiort, die sich frorade hierin neben
anderen Vorzügen in vorteilhatler Weise heraushebt.

IV. Band. Richter und Rechtspflege in der deutschen
Vergangenheit von Dr. F. Heinemann, Bibliothekar der Bfirger-

bibliothek zu Luzern. Mit 159 Abbildungen und Beilagen nach den

Originalen aus dem 15. bis 18. Jahrh. Verlegt bei Sugen Diederichs

in Leipzig 1900. 14i S. Preis broch. 4 Mk., geb. 5,50 Mk.

Dieser IV. Band schildert das deutsche Rechtsleben von den
ältesten Zeiten bi- xniti fiikrafttrclen unseres langersehnft-n «'inhoit-

lichea Bürgerlichen Gesetzbuches und zwar mit einer Suclikenntnis,
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Üborsichtliclikeil und Klarlioif, dnf^^ man diosn Mnnor^iapliic wolil zu

(Ion gelungensten der Saninilung wird rechnen dürfen. Natürlich zer-

fällt die Darstellung in zwei Abschnitte, das alte deutsche Hechtsleben
einerseits und seine Umgestaltung dorch die Rezeption des römischen
Rechtes vor etwa 500 Jahren andererseits. Man würde jedoch fehl

gehen, wenn man blofs eine trockene, streng \vi??ens('hanHche Er-
örterung erwarten würde, viclmelir weif-: der Ver(as?;er dnreh ein-

gestreute Gilate aus den Quellen oder aus gleichzeitigen Literaturwerken

anderer Gattung seine Darstellung zu beleben, ja mit lebhafter

Schitderungskraft versetzt er uns wiederholt direkt in die alten Zelten,

iSfst uns selbst gcwissermafson teilnehmen an einer mittelalterlichen

Gerichl«5*il/.nng und zelfif uns ebenso anseliaulicli die ThfUigkeit des

Richters und der Urteiler (ScljolVeni in zivilrechtlichen Händeln wie

im peinlichen Stratverfahren. Die verschiedenen Arten der Ordale

(Gottesurteile) werden eingehend behandelt, besonders aber sei hin-

gewiesen auf die anscliauliche Schilderung der weslphülischen Feme,
welche der Ve rfasser auf Grund der neueren Untersuchungen S. 42— 53

gibt; wir erhalten klare Aufschlüsse nicht hlols über Entstehung,

Organisation und Ausbreitung, sondern auch über Auswüchse und
schlie&tiche Unterdrückung der heimlichen Gerichte, kurz die hier

gegebenen Ausführungen sind geeignet, manche folsche und gruselige

Vorstellung zu beseitigen. Mit dem Niedergang der Schöffenherrlich-

keit und dem Aufkommen der höfischen Rielifer vollzog sich auch die

i^ildung eines eigentlichen R i e h t f r s l a n d es und unter dem
Einflüsse der CJeistiichkeit und ihres kanunischen Hechtes ward die

Brücke geschlagen Ober die Kluft germanischer und romanischer
Rechtsprechung. 131 1 wurde in Ilalberstadt zum ersten Male nach
dem römischen Prozefsverfahren Recht gesprochen und um 14IJ0 unter

Kaiser Sigismund war es bereits sieirreieh durchgedrungen. Mit dem
römischen I n q u isi l ionspr oze s s e zugleich wurde auch die
Tortur auf deutschen Boden geschmuggelt. Nun schildert

der Verfasser das neue, fremde Recht, Folter und Inquisition, die

Humanisten und die kleinen Leute als Gegner des römischen Rechts,

die Wertscli;il/.ung oder Geringschätzung des Richters und Juristen in

der Literatur wie im Volksniundc, die verschiedenen Arten der Hin-

richtung, die Leibes- und Elirenslrafen, die Soldalenrichter, soziale

Stellung und Unehrlichkeit des Scharfrichters, um schlielslich den Um-
schwung zu kennzeichnen, der sich im vorigen Jahrhundert zu Gunsten
des heimischen Rechtes vollzog. Justus Mosers Verdienst wie der

Einflufs von Rousseaus Nalurcvangelium werden gekennzeichnet,

Friedrich des Grofsen Rechtsreforni. die «^nw altigen Umwälzungen der

französischen Revolution, Napoleons Traum von einem europäischen

Gesetzbuch und einem internationalen Kassationshof, der doch teil-

weise im Code Napoleon sidi verwirklich! e, leiten hinüber zu dem
nationalen Zug in der lieelitsbewegung des 10. Jaln liiniderts, und so

schlif f-t di r Verfasser mit einem Hinweis auf die Bedeutung des ein-

heilliciien Bürgerlichen Gesetzbuches und die Stellung des entthronten

römischen Rechtes zu demselben.
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159 Reproduktionen nach Holzschnitten und Kupferstichen dienen
zur Veranscbaulichung des Textes, nach teilweise seltenen Originalen

zeigen sie namentlich fast alle Arten der Folter, sowie die Hinrichtungs-

arten und Leibesstrafen, Gerichtssitzungen der verschiedensten Zeiten olc,

nur von der heiligen Feme gibt es bildliche Dar?tellnngon nicht. Schliefs-

lich sei noch beigefügt, dafs die Vcrlagshandlung neben der aller-

lümlichen Ausgabe auf grauem Papier nunmehr auch eine moderne
Ausgabe auf wei&em Papier herstellen Id&t (zum gleichen Preise) fOr

solche, die sich mit der crsteren nicht befreunden können.

München. Dr. J. Melber.

Literarische Notizen.

K. Reiscrts Tasrlu'uburli für d i i» Lohr er an hühereu Unter-
richt s h n s t a 1 1 o n Huf das Schuljahr 1900/1901. 12. Jahrgang. Muaebeil 1900.
J. Lindauorsche Ihichliandlung (Schöppin^j). D.izu als Hi-ilage, welcho irotroimt

nicht ahgegolien wird: Persourtlstatus der Gymnasien, I'rogyiimasien, Latein?«rhuleD,

Iiidusiriescliuleu, Realschnlen und Landwtrtsohaflnohulen im Königreich Bayern
narli dem Stande vom 15. Au<niRt 19(K). lierausgegeben von Gymn.-Prof. Dr. Stapfer
und Keallelirer N. Martin, l'reis zusainnien geb. 1.20 M. — Wiederum rechtzeitig

SU Beginn des Scliuljaliret 1900/1901 ist das bekannte Keiserfsche Taschenbuch
nunmelir im 12. Jahrgang er^rhipnen. Handlichkeit und I{raiirht)arkiMt »h'.-Kelben

haben sich im Laufe der Jahre iaiigst erprobt, abgesehen von den zahlreichen,
im letzten Jahre nötig gewordenen Änderungen bei den allgemeinen Nokisen ist

die Kinrichtung des ganzen Buches die alte geblieben. Dagegen sei be«<«nder.s

daraufhingewiesen, dafs der beigegebene Personalstatus heuer einer durclitrreiteudfii

Revision nnteraogen wnrde» die namentlich auf eine genaue Herstellung der Namens-
verzeichnisBe ans den rMn^elnen Konkursjahren bis ls99 herab Wert legte. Dies
wird besonders den jüngeren Herren Kollugen willkommen sein. Aufserdem
erscheinen als neue Kategorie G zum ersten Male die Landwirtschaftsschulen, bei
der Aufzählung der liehrer nach Konkursjahren uud Fächern die Oyrnnasialzeichen»
lehrer, welche zu Gymnasiallehrern ernannt wurden, und die Landwirtschaftslehrer.
Zu bemerken ist, dal's hier die Nummer 5 irrtiimli(;her Weise zweimal sich verwendet
liudet; bei Chemie müiste G. stehen. Aufserdem ist wiederum die Privatlat«ia-

schule Amorbaeh fibersehen worden, welche man naehtragen mSffe. Im übrigen
sei das Bfichlein anoh hener wieder snm Gebrauche bestens empiohlen.

Alte Meister. Yerhig von E. A. Seemann in Leipzig. Die Sammlang
erscheint als Lief« riiii^'swerk ; man abonniert uif 1' n .1 ilir^'-a[i<,' vnn fünf Liefe-

rungen = 40 Tafeln für 20 M. Jede Tafel ist auch einzeln für 1 käuflich.

Der Firma E. A. Seemann verdanken wir in den lebeten Jahren eine ganse
lleih<- i'r-i. !it i<_'i'i- Publilcatiniioii zur K'tinslgeschichte. welche auch in dienen Blätt^M-n

wiederhol i Krwühuung gefunden haben, so die kunstgeschicht lieben Einzel-
darstellungen von Adolf Philipp! (bisher 4 Bände); die Sammlung „Be-
riihmle K u ii s t ^ t ä ( i c ri" (bislicr f> Ilr-ftcl: die Sammlung „Dichter und
Darsteller" (bisher 3 Bände). I berhaupt ist an Zusammenstellungen bildlicher

Darstellungen sur Kunstgeschichte wahrlich kein Mangel mehr, nnd doch ist das,
was ilie ulictu-rwülintf Firma liier bietet, völlig neu in seiner Mee imd .\us-

fiihrung nnd verdient daher besondere Beachtung. Das neue, breitungelegte

Unternehmen bringt niimliuh die Perlen der EurojüiiBchen Galerien nach nnd nach
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in farbigen, originalgetreuen Wieik'rgiilicii lür einen craUunlieh billigen l'reis,

indem 8 «olobe Bildttr, jedes in pasnendem Pasiepartout ond in einer eleganten

Mappe vereinigt, nur auf 4 M. zu «tehen kommen. Die uns vnrlirrrf'n lcri In iden

ersten Mappen enthalten farbige Itcprodnktionen nach Bikkrn vim liciuluandt,

Jan van "hfity Terborcli, Jan VermetT v;iii Delft, PVanz Hals, Uerchom einerseita,

andrerseits von RatVael. Tizian. Andrea (Irl Sarto. I'ra Bartolomtfieo, Sebastiano

del Piomlx), Melozzo da Forli, AlbertinL-Ui, AUori, Moretto, Mau murs gestoben,

daffl diese Blätter von weitem den Kindruck von wirklieben kleineu Gemälden
machen und sd eine ganz andere Wirkung üben wie die gewöhnliclie Photographie

oder lithographierte Blätter. Die Bildgriilse beträgt 13 : 17 cui, mit Patiuepartout

22: 28 cm; bei diesem GriilsenVerhältnis ist die farbige Wiedergabe besonders
wirksam bei Bildern mit Einzel fig^ircn wie Terbnrchs Konzert, Jan van Eycks
Mann mit der Kelke, Reinbrandts Selbstporträt etc.; weniger deutlich wirkt da-

g^en ein Bild von der GriHst uti ! dem iPigarenreichtnin wie Rembrandts Nacht-

wache. Daher hat sich die Verlagshandlong entschlossen, im Oktober hieven eine

grolse Ausgabe in Passepartout (etwa 54:48 cm) zum Preise von 10 M. xu ver-

anatalten. Natürlich kann der Inhalt der l>eiden ersten Mappen noch kein ge-

nBffendes Bild von dem l'lane des ganzen Unternehmens geben, aber nach der Ver-
sicnerung des Verlages ist Vorsorge getroffen, dafs „schon innerhalb weniger Jahr*
gänge ein lückenloses Bild der GesoBiohte der Malerei, vorkdrpert in ihren Orofs-

meistorn, dargeboten wird''.

Sehr interessant ist an sich schon die angewendete Technik der Photographie
in ilrei Farben und der <iaraus sich ergi'1)enile Druck in drei Platten, Gelb, Rot
und Blauj grofse Schwierigkeiten waren zu überwinden, bis wirklich brauchbare
Dreifarbendrucke errielt wwden konnten, so dafs die Farbenwerte des Originales

und der Kopie einander genau entspreclien.

Jedes dieser kleinen Gemälde läfst sich leicht unter Glas und Rahmen
bringen, wobei man sich die Sache so einrichten wird, dafs man beliebig wechseln
kann. Auf diese Weise nun ist das neue rnternehmen auch für die Schule nutz-

bringend zu verwerten: wenn im Geschichtsunterricht die ^'ameu MuriUo uud
Veiasquez, Rvbens und Van Pyk etc. begegnen, so wird man doch auch dem
Scliiiler durch Aussttdliinj,'- eines nixl <les anderen ihrer bedeutendsten Werke im
bchaukasteu von ihrer Kunst eine Vorstellung zu geben suchen. Dafs dies nun
mit diesen prikshtigen Farbenreproduktiouen in ganz anderer Weise möglich ist

als mit den bisher verwendeten einfarbigen Bildern, das dürfte dO(^ SOrort klar

sein. Man mache also nur einmal den Versuch!

Adiilf Philiiijii. K n n s t g e s e h i c h 1 1 i c Ii e Einzeldarstellungen.
IV. Bauil: Die Kunst der Nachblute in Italien und Sfianien. Mit 152 Abbildungen
im Text. VIII mid 2bH S. Preis .5 .M. In]. zig. Von K. A.Seemann. 11>00. —
Mit Ver^rniigen geln ri wir Kenntnis von dem Erscheinen eines neuen Bandes der
kunstgescliiciitliclieii Kin/eldarstellungen von A. Phili])pi, der die gleichen Vorzüge
aufweist wie seine Vor^'änger (cf. die Besprechung des 1. Bd. Jahrg. 1S97 S. 740.

des 2. Bd. Jahrg. S. Ü.s:^ tV., des :;. Bd. .l.dirg. H!>1> S. r.lsfj. Dieser Band ist

der Schilderung^ eines Teiles der Kunst des 17. Jahrhunderts gewidmet. Dieselbe

gliedert sich in aswei geographistd» weit von einander getrennte und ihrem
Charakter nach ganz vers<;biedene (iebiete : das romanische (Italien und S])anien).

welches eben in diesem Bande besprochen werden .sull, und das germanische
(Belgien und Holland), dem ein in Vorbereitung befindlicher V. Bd. gewidn\et sein

soll („Die Blüte der Malerei in Belgien und Holland in 3 Büchern mit ungefähr
r>00 .Abbildungen). Die Darstellung des vorliegenden IV. Bandes gliedert sich in

2 Bücher: 1. Italien im Zeitalter des Barock (Bernini — die Caracci und (niido

Reni — Caravaggio und Ribera — Poussin und ( laude Lorrain). Zunächst wirt^

der römische Barock, der in seinen Anfängen auf den grol'sen Michelangelo zurück-
geführt wird, in seiner Eigentümlichkeit uud Bedeututig für die Arcliitcktur untl

Skulptur dargelegt; es wird gezeigt, wie der neue Stil haupt^ii« blich von der
Dekoration der fnnenränme Besitz nahm, wie er von Rom ausging und seine

nauptpllegestätte in den .lesuitenkir-.dien faml. Bernini und sein iNel»eidinhler

Rorromini werden als die Ilauptmeister genauer beti'achtct, insbesondere wird in

Bernini die Barockskuli>tur grandUeh nmf geistreich charakterisiert — Die Malerei

Digitizcd by Gc.iv^^i»^
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der HoclirenaissiinrtT war in sich abjjeschlossen, keiner Stfi^ffriin;,' 'nlor Entwicklung
mehr fäbif; daher zeigte itich zunächst in der römisuhon Üchule schon bei Kattaols

TOohsten Naebfolgem der Verfall in der Gestalt det ManierismuB
;
gegen diesen

(M'liolii'ii sich in Holognii ilit^ Ciriicci (<1. h. Luthtvifü. 1 555— KJU», und seine \'t>ttprn

Agostino und Annihiile); ihn* Hedeutung gf;?i*niilH»r der llDclirenaissance wird kurz
und treffend S. IS anjjegehen: „In allem Msderischen halien sie gegen ('oreggrio

und di<' Vfnt'/i:itu>r vt-rlnron, dafür haben sie mit den l\>rmiMi Michelangelos auch
die plastische AuH'assuug eingetauscht, die ihre sämtlichon Hilder beherrscht.'*

Von ihren Werken werden vor allem die Fresken in der Furrii>sina in Rom be-
•proeben. Während der Arbeiten daselbst trafen sie mit anderen Künstlern zu*

Bammen. Aas diesen wird besonders Caravaggio wegen seines Wirklichkeitssinnes

gewürdigt, der vielfach verkannt ist; denn der allgemciiiL- Kunstgeschmack war
und ist teilweise noch fiir die Caracui und ihre Schüler und JSachiolger. AU
solebe werden behandelt die drei Bolognesen Guido Reni, Domenichino, l*rancesko
Albani. tV im r <j)ucn ini> aus ( ento li 'i ft ilnffii i. KUM) kam Rubens nach Italien

und gewann lierührung mit den Rulognesen, besonders mit Guido lleni, Andrer-
•eita findet der Wirklicbkeitssinn Caravaggios, der eine Zeit lang in Neapel tbitiff

war, dort grofsen Anklanir und in dem Spanier HibtM a einen eifrigen Schüler und
Niicbahmer. Auf dessen l]inrciliurig in die Kunstgeschichte (S. JID-— 1(13) sei be-

sonders hingewiesen. Im Anschluls an ihn wird der Neapolitaner Salvator Rosa
namentlich als Landschafts- und Hattaglienmaler charakterisiert: er starb 1G7:}

und man hat ihn den letzten «ler italienischen Maler genannt. Nur noch einige

Ausläufer folgen wie Sassoferrato, Maratta und ('arlo Dolci. Am Schlüsse dieses

Baches behandelt i'hiUppi endlich noch mehrere fremde Maler, die sich im
17. Jahrb. in Rom aafhielten, den Deutseben Elsbeimer und die Franzosen Ponssin
und ( laude Lorrain. Hier sei besonders darauf liiüL i- \ i '^en, wie sehr der Verf.

dem früher vielfach verkannten und nicht gewürdigten Elsheimer gerecht zu
werden sucht. — Das 2. Buch dieses Bandes bebandelt die neue Malerei in

Sjtunien in den Küii'^tlern Velasipiez und Murillo. Hier zeitr^ sich wieder glänzend
der besundere Vorzug des Werkes, indem der Verf. beniüht ist, die Kunst-

entwieklung der einzelnen Länder aus deren Eigenart und Zeitgeschichte heraus-

verstehen zu lassen. Wo wäre ilas notwendiger und dankbarer als gerade bei

Spanien! So viel nun auch in neuerer Zeit speziell über Velas<|ue/, geschrieben
worden ist, so wird mau doch die klaren und Uberzeugenden Ausführungen
Philippis mit dem grofsten Nutsen und Interesse lesen. Welche Bedeutung des
grofsen Rubens Aufenthalt in Spanien l<>2><,29, ferner des Velasques erste und
zweite italienis(;he Reise n'»21l—.^l und wieiler 1(>4S- 51) auf seine Kunstentwicklung
hatte, wird^ klar dargelegt, ebenso wie die Meisterwerke des spanischen Malers
fein anal3rBiert werden, ich verweise besonders auf die „Übergabe Ton Breda"
S. 17n 172. T'ie Bildnisse sind ^e^-nmlcrt lieliandelt. Die Hetraclituug Murillos

umfalst S i;):i—25} (Schlüte), also eine fiirmliehe .Mou<jgraidiie, aber nicht zu viel

für einen Maler, der un},'efähr .5(H( Hilder hinterlassen hat. Eingehend und liebe-

voll werden die einzelnen Werke Murilln-J nach flrujipen besprochen, IMiili])|)i

sagt es zwar nicht ausdrücklich, aber man merkt es der I)arl''L'iniL,r m, er gibt

doch Velas<|uez den Vorzug. .Mit beiden Künstlern ist die M •[ > < : n Spanien zu

Ende, ohne die italienische Renaissance wären sie zwar, besf>nders Murillo, nicht

denkbar, aber der wahre Fortselzer der italienischen Renaissance aufserhalb

Italiens ist Rubens.
Damit ist die Fortsetzung des Werkes bereits angebahnt, auf die man be-

fperig sein darf: denn mit diesen klaren und einfachen, aber dabei doch geist*

reichen lunl v« ine'lnm'n I»arli'i.fiiiiu'en wei-di'ii '•irl: nicht viele neuere auf dem
(tebiete der Kunstgeschichte messen können. Dals auch die Ausstattung alles

Lob verdient, ist früher schon bemerkt worden.

Paris. Eine (ieseiiielite seiner Kutisldenkmiiler vi>ni Altertum bis auf

utisere ra;rc von (ieorges Hiat an i ildiotln'.in. \ l ionale in l'aris. Mit
177 .Mdiildungen und vielen Vignetten, Leipzig und Kerlin, Vorhig von E. A. See-

mann i;t(M), 2i):i S Preis geb. 4 M. (Herühmte Kunststätten. Nr. 6: Paris.)

— Man würde sehr irren, wollte man annehmen, hier einen Führer durch Paris

für die liedürfnisBe des die Weltuusstellung besuchenden Reisenden zu linden,
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wenn ancb wohl die VrVItaassiellung mit die Veranlnmuni^ zn der vnrlie^tenden
I'iililikation pej^ehon lialipn mn<x. Sio >fllist winl in ilcrn HucIil' mit krinfin

Worte erwähnt, dus guuz nach dein i'Une der biuher ersuhieueuen liände dieser

Sammlang') eingerichtet ist Der Verf. will keine neue, selbständige gelehrte
Arlieit }rel>en, soinlini mir eine Zus;uiinu>nf:isstin<,' vorhandener wissen-

sohal'tlicher Kt)is( liufi','cii, die er in der Vorrede kurz verzeichnet. Sein Werk,
von dem gleich/eitig eine frun/.tiaische Ausgabe erschienen ist und das Frl. Else
Fürst verständniHVijll ins Deut'iclH* iiiu'i'spl/.f hat, fiihrt uns Paris als Kvniststätte

vor in den 4 Kjxieheii (h's Mitteliilters, der llenaissance. der KlavsiM-hen Kunst
des 17. und 18. .lahrhunderts und der Zeit des I!>. JvdirhundertR. Ks ist zunächst
cific (Je«ichiclite und HeMclireilMin^' ih'V Hauten der S»^iiu's( adt, welche ^ege])en

wird, ("reilich von sehr unglei«tli«'i' I>iiri-Iituhrun;;. liehevoll und his ins einzelne

gehend het den beiden ersten Kporlii-n. stnnm in- 'iier und teihveile in eiin' Mofse
Aufzähluii*»^ /riisaniuienschnunpiend iiei den folgenden. Der Vei-f. ist sit li dessen
auch hewulst; denn er klagt in der Vorrede iilier die riiundiclien (jirenzen des
kleinen Hiinde». I'iastik und Mulerei werden /w ir vielfach Mcbon im Zusammen-
hang mit den Bauten lieliandelt, doeh hat der Verf. am Selilii'<«<e noeh ein pitjenes

Kaj>. V: nie frnnzüsdsehe Malerei und Skulptur (S. 177 fi'.; angeJÜgt, woli lie in

knapper aher klarer ilhernieht eine (iesehiehte der Entwicklung der mo<lernen
französischen Kunst von ihrer« ersten, seihständigen Anfängen an bietet; hiehei

wird zurückverwiesen auf die .Stellen <h'r vorausgehenden Kapitel, wo die betr.

KünstliT " Irr iiire Werke bereits erwähnt werden. Hervorragenden W rt verleiht

dem Hunde die vortretriieh auRgewählte Illustration (mit wenigen Ausnahmen nach
Originalphotographien); mit in)erra«chung nimmt man wahr, welche köstlichen
Überreste der älteren Kun«t <las doch scheinbar »o hochmoderne Paris noch birgt

and freut sich, dieselben wiederholt betrauhten au können. Zwei Wünsche mögen
Übrigens hier erwihni werden, die man bei der Benutzung des Buches lebhaft
eiiiplinilet. I. der nach einem Stadtplan v<m Paris, weil man nur so die vielen

hier aufgeführten baawerke tu ihrer ^geuseitigea Lage sich vorstelleu kann, und
2. nach einem Namensverzeichnisse, msbesondere f3r die Känstlernamen, da die
S 'J0:> ;,'(';^el>ciie IJbersioht der bespnxdienen älteren 1? imlenkmäler in dieser

Beziehung nicht genügt. — S. 137 wird angegeben, das Thor A. Martin sei er-

richtet worden aur Krinnerung an den Feldcng 1074, berühmt durch die Kinnahme
Besan<;ons und der Kraneheromte sowie dureh den Sieg von SenelV, di ii ("unde

und Wilhelm von Oranien davongetragen hatten. Möglich, dal's hier ein Über-
sefasungsfehler vArliegt; denn die genannten Feldherm waren Gegner; ea mfifste

denn sein, dafs der Verf. d innt ansdrüeken wollte, dafi die Schlacht nnentachieden
blieb, was aber kaum anzunehmen ist.

Zwi'ilf Rt'den ricerot, disponiert von Pro£ Dr. E. Ziegeler. Bremen,
Winter 1895». Ü.ÜO M.

Die Dispositionen bewegen sich in dem gewiilinlit^hen Geleise und bringen
wenig Neue«. Kine Hereelitignng hätten solelie Versnelie nur dann, wenn sie

na<'h den Hegeln der rhetorischen l'heorie mit ausdriicklielier Anlidirung (Ut

termini teehniei angelegt werden. Kür welche Kreise sollen aber diese bestiinint

sein V l>eni Lehrer bieten «lie kommentierten Atisgaben ilas Nötige, wenn er nicht

selbst so viel fertig bringen sollte, die so klar aufgebauten Keilen ( ieeros zer-

gliedern zu kt'innen. l'nd der .Schüler greift sicher nicht nach soIcIumi nianehmal
8j»itztindigen Tüfteleien; gewinnt er nicht unter der .\ideitun«; d.-s Lehrers selbst

einen Überblick über die Rede, so ist auch die ganze Lektüre Iruehtlos gewesen.

Kine au eingehende Zerpftückung der Rede schreckt mehr ab, alt sie anregt.

Ciceros Rede für Ij. Murena. herausgegeben von IL Nohl. I. Text
(2. Auflage), II. Schülerk um nt u und 1!MM». -( ii erosKede für P. Sulla,
herausgegeben von IL Nohl, 2. Autlage ISUt*. — Scdiülerkoinnient.ir zu Ciceros
Rede für Sen. Koscius aus Ameria von 11. Nohl liKX). Leipzig, l'rytag.

Die in diesen Blittem wiederholt angezeigten Bearbeitungen von Ciceros

') Hnrliieiicn xiinl 1. Da» alt'^ Koin , 2 VfUcdiK : ^. U<>ni iii der itoiiiuasAnc)- ; t. I>>>uiiM>Ji

;

fi. Nl)rii)i<irK ; ilie SainniliinK winl /.uiiiicliHt mit ürQggp, Fkwrns, NleiM, Pnft und BerUa fortgaaetst.

mstUar f. d. Oymnwiialw.hnlw. X.\.\VI. Jahrg. 4U
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Reden durch Nohl sind aasschliefslich für die Bedürfnisse de« Darcli9chnittss<>liiiler«

berocliiKit: sie t'nthallcn eine kury.e Einleitunj,' mit einer fJliederiing der Kedt-;

im Anhang werden die Kigennamen und die sachlich schwierigen Stellen erklärt.

Diese Erkmrungr ist meistens treffend und bringt nicht selten »erinhtigungen bis-

h<Mi^'t^r AufTussunifon. Aber die sog^. Schülerkoniinentare .«iiul hiuiiiif /u niedrig
gehalten, wenn es z. B. 8en. Kose. 141 heifst: »expergiscor, experrectui« huih:

au^Nraeheit, sich anfralfen'. Manche Bemerkungen des AnhanjOfS der Textau^^uli**

und des Scliüli rki niiiiu iitai s wiederholen sich. z. B. Mur. 77 -^orvö tno, ;in<l<M i-

sind ungenuu, wie lluunibul ante purtas, wieder andere unnötig, wie Mur. 7ä
inquam Ja*. Im allgemeinen jedoch kennen diese Ausgaben wegen der Besonnen«
lieit in der Hehunoliini,' des Ti xteH, (Ich Reielilniiis der Rrklärun^r, d^f aehoueu
Ausütattmig und des niedrigen Preises nur vou neuem empfohlen werden.

Koeh -Klierhard, (' i c er o8 erste und zweite philippische Rede.
3. Auflage löDU. Leipzig, TeulMior.

In der Einleitunpr werden die Reden unter Benützung der rhetorischen
Bezeirhnunyen zu weni"; klar <£efrlie<l.>rt ; .im-li die Z(ii;eli"»rijjkeif diTselKcn .. r-

attischen KiclitiuiGf'' l)leilit uiiverständlicli. Der Text ist mit be»unnener uu«l

selbstindiger Auit t^Minix Im i l' 'st( llt ; II 21 wird der Anstofs istam legem manere
kaum richtig diir<h 'lilgunj; des j^anzen Satzes zu l)eseitiyen «jeHuelit T>i'r

Kunimentar ist eine wuhre J''untlgrui>e der feinsten sachlichen und .sprachlichen

Beobachtungen: Philologen, aber nicht Schülern su empfehlen.

II a 1 III - i - a u 1> III ii n n, C i c e r (» s a u » e w ii h 1 1 c Ii e d e n : Die Jiedcn
geaoti (J. CaeciliuR und der Anklauenule gegen 0. Verres viertes und fSnftes Buch.
10. Aiifla-re ÜKH). Weidmann. 2. 10 M.

Die Aufla^ife kündigt sich mit Ke<'ht als uiiiyfeurlieitel an. Zunächst hat
die Einleitung auf ^rund der neuesten Literatur mam he Zusät/r I ckoinmen, die
nur mehr verarbeitet sein sollten, •/.. \i. S l'»- Der Text schlielst sieb en<rer :»n

R an, wenn auch manclies SebwanktMi nueb ersicbtlieb ist, wie Verr. IV 12»>,

undeutlich Verr. IV 12'); der kritiselio Anhang bat die kritiscb.'ii Versuebe er-

schöpfend verxeichnet. Auch die Erklärung ist teils berichtigt, teils bereichert;
Verr, V 181 steht 'mndo' von einem ISnfferen Zwischenraum.

Biographische Volksbücher Nr. 74

—

77: Heinrich ächliemann
und seine homerische Welt von Dr. .Tulius Nelson. 12.') 8. mit 20 Ab*
bildmi{;fn. l'rei.s 1 Mk., fjel». 1.25 Mk. — Nr. 7s—^il; Thomas .Mva Kdison,
der Krfiuder, Ein Lebensbild von Franz Fahl. 114 Seiten mit Bildnis. Preis
1 M., geb. 1.25 W. Leipzig ISKK), R. Voigtlanders Verlag.

Silmii IVüIhm' wurde in die.>ien Hläl(< rii bei liespreclniny der im Vitiyl-

lünderscheu Verlag seit etwa 2 Jahren erscheinenden „Biographischen Volks-
bScher" darauf liiiifrewiesen, welch berrorragende Bedeutnng einzelne dieser
IJiograpbien Hir dir Srliule besitzen. Dies kIU imii besomlcrs von den bt-iilen

zuletzt erschieuenou. Schliemanii und Edisuu haben das mit einander gemein,
dafs sie sich beide aus ärmlichen und kümmerlichen Verhältnissen durch eigene
Kraft criipdii^earbi'itet haben. (\a\'-^ sie lieide das Ziel, welches sie ins Auir«-* gefafst

hatten, auch wirklich erreichten und dafs sie ganz durch eigene Thatkrait zu
Reichtum, Ruhm und Ehren gelangten. Wen sollte die Biogra]ihie solcher Minner
mehr an/ich. -n als gerade die .Iu;.M'iid, der darin gezeigt wird, drifs der .Mi-nseb

alles kann, wenn er nur ernstlich will. Übrigens kommen die beiden Lebens-
beschreibungen auch einem wirklichen Bedürfnis entgegen; denn von Edison gab
CK eine vi)llstäiidige Ib'ograjdiie in (l-'ut'-clu'r Sprache überhaupt noch nicht und
so anziehend uu«;h Schliemanns Selb.slbiographie vor seinem Buche iil»er Trojii

ist. so ist sie doch da weniger zugänglich, besonders für Schüler. Da die l>eiden
lländrlien iiiierdies mit grofser Sarhkenntni?; in flief^ender Sprache tind rein

objektiv geschrieben sind, wie denn z. Ii. alle Punkte ruhig erörtert werden, in

denen Schliemann geirrt hat oder die Wissenschaft über ihn hinausgekommen
ist, sn köiiiMMi (lii'--e!li)'ii ganz lie.sDuders und mit ihnen <lii' ganz»- Saininbiiig fiir

die Schülcrbibli(jthek der oberen Klassen unserer tlymnasien empfohlen werden.
Vielleicht ist es von Interesse, am Schlüsse zu bemerken, dafs in der Sammlung
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zuuächitt eine bisinurckbtographie von Dr. Joh. KrexxUer in 2 Händen er-

•oheinen wird.

Land und Leute. Monographien zur Erdkunde in Verbindung mit
hervorragenden K.ic-hgelehrten herausgegeben von A. Scobel. Verlag von Vemagen
& Klasing in Bielefeld und Leipzig.

VL Oberbayern. München und bayerisches Hochland von Max Hau8>
hnfer. Mit 102 Abhildunj^en iiurli photographischen Aofiiahmen und einer &r-
bigen Karte. Preis geb. S M. lUUU.

Über Plan und Ziele dieser neuen Sammlung von Monograpliien zur Erd>
künde wiinlf im vorigen .Tahrg. (IfS'.tO) iitiscrcr üliitter S. 7S0 H". eingehender be-

richtet, ebenso Uber die 5 ersten bis dabin erschienenen Bände. Unter diesen
erfreute »ich Bd. IV Tirol von Professor M. Hnushofer nach Inhalt und Form ganz
besonderen Keifalls. Ks war daher selbstvtTNtiirnllii h. d its die Verln^-li nidluiij;

sich wieder an den trefflichen Kenner und begeisterten Freund der Alpen, den
feinsinnigen Beobachter und Schilderer ihrer Bewohner wandte, als sie zum Be-
ginne der Oberainiiiorganer I'nssinnsspiele und zur Zeit «ler Alpenwanderiiiigeii,

die alljährlich Tauaende uaeh Hayerus Uauptstadt und von da nach allen Kiehtungeu
ins Ctobirge fBhren, eine Monographie über Mäneben und das bayerisehe Hochland
erscheinen Ii -'^cn wollte. Man kniiii ilicser jüngsten Srliilili'ninL'' If lusImtVr« die-

selbcn Ndrzügo nachrühmen wie der von Tyrol. l>ie ueographiache W laseuachaft

wie die wiasensohaftliche Unterhaltung kommen beide ui g^leioher Weise an ifarem

Hechtt'. Krsterer sind besonders die einleitenden Kapitel: I. Einleitung; II. Klima
und I'llanzeiiwelt; III. (.ieHchichtliuhes; IV. Volk von Überbayern gewidmet, wobei
nantentüt h aueh die Kultargeschichte berücksichtigt wird. Die eigentliche geo*
grapliisehe H«*H(lireihiiiig ficlieidet Ho<!hebeue. Alpenvorland und FloehgeViirge,

umfal'st Oberluiyern in weiterem als politisclieni Sinn vom Bodensee bis zum
KonigKsee, geht von MBnchen aus und folgt den verschiedenen Flufsläufen Iiis

hinauf zu ihrem rrsjiriiiig oder Iiis /u ilirem Eintritt naeh Bayern. Nie ist die

»Schilderung lani^weiiig oder ermüdend, immer sind wir selbst gewissermalsen auf
der Wanderung' und folgen dem unterhaltenden untl kenntnisreichen Führer mit
Vergnügen; denn diin li seine rormvollendete Darstellung gewinnt aueh längst Be-
kanntes tiii- uns neuen liei/. Aliliildiingen nach vor/.iigliehen photographischen
Aufnahmen und eine farbi^< K u te von .Siidbayern (Aussehnitt aus Anorees Hand*
atlas) s( liuiiicken den Band, welchem aueh S. 117 -120 ein Namensregister zur
leieldinen iJeniitzung beigegeben ist. Der Band eignet sich vorzüglich für die

Schiilerbibliotheken unserer tiinlten Klassen, wo eine weitere AosfOhnuig der Geo-
praphie Deutsehlands als Lidirziel vorgeschrieben ist.

Bd. VI. Deutsche Ustseekiiste von (ie<irg Wegener. Mit l.W Alt-

bildungen naeh photograpliisehen Aufnahmen und einer farbigen Karte. Kirf S.

Preis geb. 4 M. — Die Reisezeit führt die Bewohner der Grolsstädtc nicht blofs

ins Hochgebirge naeh Süden, sondern auch an den Meeresstrand nach Norden, um
die Seebäder und die Seeluft zu geniefsen. Den zahlreichen Besuchern dieser

Küsten will <ter VI. und der gleich zu besprechende VII. Bd. der geographischen
Monographien .,Land und Leute" ein Heber Führer sein. Die Ostseekttste von
der diinisehen bis zur russischen (trenze schildert uns Georg Wege»u^r, der sieh

bereits als geogi-aphisclier Schriftsteller durch seine „Herbsttage in Andalusien''

und durch die Schilderung einer Kordlandsfehrt bekannt und beliebt gemacht hat.

Aber nicht ein Ueisefiihrer im landläufigen Sinn des Wortes will das Buch sein !

Vielmehr erhalten wir in dem ersten Drittel des Buches eine eingehende, auf
wissenschaftHcher Grundlage ruhende und die einschlfigige Literatur l>enQtx«nde,

.aber dabei allgemein verstündliche T>arlegung der erdgesi hichtliehen Vergangenheit
der Ostsee und des baltischen Landrückens, der Küsten und ihrer Formationen,
»ortemngen über Salzgehalt und Klima, über Pflanzen und Tiere, über die Be-
v«"lkerung der Ostseeländer. Krst dann, von S. .'II an. beginnt dio eigentliche

Wanderung. Wir begleiten auf ihr den Verfasser durch die verschiedeneu Teile

des baltisMien Landrückens, beginnend mit der Schleswig - liolsteinisohen Küste.
Lübeck ist ein eigr-ucj Kai>itel ^^'widini't. dann dun'liw andern wir di-- nn'i kl.'u-

burgische und die vorponunersuhe Küste und die Insul lUigen, weiti'rhin das

Mündungsgebiet der Odw, die hinterpommersche Küste, endlich die west- und
49*
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osf prfulsist lic Kiistp Iiis n:i< li Mem«'l Iniiitiit. Liberall wir«! den ^fnilsorpii Stii4l(«'n,

also aul'st'r Liil)e<'k Kiel, Stettin, Danzig, Königfsberg, eine cingelierulere Soliildfnmjr

sa teil. iial>«*i kommt aurh die tieschielite und Kultiir<rt'Sfliiclite zu ihrem Jlwclitf.

Auf die Di'utunf^ un<l Krklürunf; jreofrraphiscIuT Namen wird, worauf l»e-

onders hingewiesen nein ni">]y:e, fTHhüluentle llücksiclit genoninien. Paliei ist die
Seliilderunjr lelilmfl. fiiriiiviiHcmlit und an/ipliend, weslialli auch dieser Hand,
dessen Heniitzunj^r Kcj^rjsti'r niui ivarte erleichtern, iiir die SchüU'rhihliiitheketi

nhserer Hinften Klassen empfohlen zu werden verdient. nU'iclie gilt vnn di iit

VIII. 1{<I. Deutsche N «» r d s e e k Ii s te. Friesische Inseln und Helgolan<l

von Prof. Dr. II. Haas. Mit lOG Ahhildungen nach photographischen Aufnahuien und
einer farbigen Karte. 17<; S. Treis <r,'\i. 1 M. - S«-hon ein Hlick in da.s Seile 172
gegebene Verzeichnis der henützten i.iteratiu- ergibt, dal'a der Verfasser sich »ein*?

Aufgabe nicht eben leicht gemacht hat, wenn »ich auch seine Darstellung recht
leiciit und unterhaltend liest. Auch er gibt in sechs einleitenden Kapiteln die wisnen-

scbafilicbe Grundlage und das nötige Verständnis fiir die folgende Wanderung an
der NorclBeelcnste. Besonders ist er bemüht, die gewaltige ?',igenart der Nnrdsco
gegenüber cler Ostsee uns zum Hewulstscii) zu bringen. .\u\ interessantesten i>t

in dieser liexiehung das Kapitel iV. «Sturuiduteu; auch viele beuierkenswerie
historiscbe Notizen werden eingeflocbten.

Ks ^'ü namentlich hervorgehoben werden, dafs der Verfasser liemiiht i>t,

tlurch unitänglicho und höchst lehrreiche statiatisclie Angaben ülier den Handel
der grofsten StSdfe (Hamburg, Bremen etc.), die Zahl der Schiffe, die Hochsee-
fis<'herei, den transatlantiscl!« n Verkehr, die Freijuenz der wirlitigsfrn S.-fliäder

uns ein üild zu geben von der wirtschaftlichen Uedeutung der Nordsee für Deutsch-
land. Die Wanderung selbst geht von Hnsnm nordwärts bis an die 6renxe Jut-
l.-uids. dann zunick über die nordfriesischen Inseln, schildert mit ber< dteti Woi-ten

die ii|)jjige Fruchtbarkeit der Marschen von Riderstedt, folgt iler schleswig-
holsteinischen Westküste von der Eider bis Hamburg, verweilt hier längere Zeit,

um durch die Elbemündnng hinaus nach Helgoland sieh zn wenden, dein ein

eigenes Ka])itel Xil gewidmet ist; die .Marschlandc am linken Klbe- und rechton
Weserufer wie das Geestland zwischen der l'nferelbe und Fiiterweser werden
durchwandert, Rrenien wird eingehend beliaelifet und ülier das Küstengebiet von
Oldenburg und Ostfriesland, sowie die osttriesischen Inseln erreichen wir da« Ziel^

die holländische Grente.

Gar manche Heriihrungs|iunkte mit dem elten besprdchenen lid. VI: Deutsche
Ostseeküste weist die im gleielieii Verlage eiseliienene Festschrift ZU der am
1<> .luni ÜHH) erfolgten l'iiiweiliniig des F.lbe-Trave-K'anals auf, herausgegeben auf
Veraidassung des Vereins zur Hebung des Fremdenverkehres in Lübeck:

Lübeck, die Freie und II :i n s es t ail t von Adolf Ilolm. Mit 123
Abbildungen. 150 S. l'reis geb. 4 M. (als Sui)plement und in der Ausstattung der
Monographien zur Weltgeschichte). Der unlängst in Freil)nrg im Hrei.^g:iu ver-

storbene Prof Dr. Adolf Holm, dem diese Monographie verdankt vrird. war selbst

ein Lübecker Kind, aber er hat den griWseren Teil seines Lebens im fernen Süden
zugebracht. Welcher Fa<digeno9se kennt ihn nicht als ilen Verfasser der (leschichfe

Siziliens im Altertum, die er erst vor zwei Jahren mit dem langerwarteten 8. IJamle

abgeschlossen hat. und der vierbändigen Griechischen Geschichte? Als Histuviker

von Fach durfte er sich also wohl daran wagen, zu dem oben erwühnten Fest-
tage, der fiir Lübeck den Beginn einer neuen Epoche bezeichnet, auch die de-
schichte seiner altberühmten Vaterstadt in gemeinverständlicher Weise darzustellen.

In seiner bescheidenen Art lehnt er jedes Verdienst ab und verweist avsdrfieltlich

;iuf die gediegenen Werke anderer tJelehrten. aus denen er geschöpft (z. II. Lindner,
Gesciiichte der iiansa, Brehmer u. a.}, aber originell und ihm eigen ist schon das
einleitende Kapitel, welches Vergleiche interessanter Art anstellt zwischen Mittel-
meer und Ostsee. Sodann Hilirt uns Holm die Geschichte seiner Heimatstadt in

gr«^>lseu Zügen von ihrem Kutstehen bis auf die Gegenwart herab vor, in seiner
bekannten schlichten Weise er»ihlend. Daran kniipft er von Seite 103 ab eine
Schilderung des heutigen Liibe<'k, jedoch unter besonderer Herüeksieht igntii/ -

l irier

Denkmäler der Ver^^augenheit. Iliemit mufs uiau die zahhreicheu, vortreü'iicheii

Illustrationen vergleichen, welche den Band schmücken nnd allein schon seinen
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Besitz lohnen. Overbeck, Krnst rurtiiu and Geibel nennt Holm da« faeniieh«
I)n i<restirti st- iaer V«tent«dt; wollen wir hoffen, dofs auch «ein eigener Xame dort
unvergessen bleibt.

(t r u n <1 le h r f n iKt Cheiiiii'. Zum (»ebraufh lieim rntcrriclit in lU'ii

oberen Gymuasialklasseu von i'rof. Dr. H. GerUob. Leipzig, B. G. Teubner VMM.
Tmt« Beiner jfiinz anderen Bestimm«n|r dürfte da« Heftchen (89 Seiten) mit

sfiinM l,niii]M'ri I "l)i-;'>.ii-ht (lltiT «li'i 'ioliii't iIpi' aiiii'^Miiisflieti ("heinie — di<;

»»rg.iinsche wiril heiiu Ki>lileii"<ti>tVt' t'i;Lr»'iitlich nur ^^cstn-ift — auch für den
mineralogrischen Unterrieht an unntM-tMi Anstalten /u vei-wemlen sein. Denn dem
L<'lirt'i' liit'tot «'S i'in«' rasflif l liersirlit zur Viulioreitunjf. dem Schüler map es

bei der Wiederholung da» iu der Schule (»eschaute und Gehörte vergegenwärtigen.

Kurze Anl<'itun<jr zum Sa mm ein uml I? c ü t i in m e n der Pflan/i u

sowie zur Kinrirhtung eines Ilerltariunis von Dr. K. G. Lutz. Uavensbuig.
Verhif? von Otto Maier. Preis 50 I'f.

Die Aula«.'»' eiiu'^ Herbariums V(m seittMi <Ur SdiüK'r wird zwar nicht
all'i^emein f,'i'liilliLrt. dnch ist gegen eine Simnilun^' der in der Schule be-
siiroolionen l'tlanzen sicher nicht« einzuwenden. Eine pute Anleitung' nun, eine
solche Sumnilunp richtig; uud wisaenschaftliub brauchbar lierzustellen, bietet vor»
liegencU's Heftehen. Dasselbe enthält eine Anleitunj,' zum Sammeln und Prii-

p irieren von PH.in/en sowie zur Kinriehtunjr eines llerbars. einige Bemerkungen
über das Bestimmen und Beobachten der l'tlauzen, also auch Anweisungen zu
phännlo^ischen und biolo^tachen Stödten einfacherer Art, and zaletzt ein Pflanzen«
%-MVi'ifbiu-* u u'\[ '\i-ui II it'irüclit'ii System. » ber die tietroff.Tie Auswahl lielse

sich da uud dort streiten, immerhin lälst sich das Ileftcheu, tur das auch der
billigre Prei« spricht, den Schülern zor Benützang recht wohl empfehlen.

Die rer breitutsten Pflanzen Deutschlands. Ein Übungsbuch für

den nstarwiflsenschaftlichen Unterrieht von Prof^ Dr. Otto Wunvche, Oberlehrer
am Gymnasiinu zu /wiok«u. Dritte Auflage. Leipzig nnd Berlin. B. 6. Teubnw.
lüüü, Treis trel). 2 Mk.

Die beiden ersten Auflagen dieses h.indbehen Hüchleins wunlen bereits

früher an dieser Stelle l)e-]iri>( !i.'ii ; es ifeiiüife also d u'.nit' Icinzuweiseii, dals die

neue Aufla<,'e auLser versehiedenei» anderen Zusätzen und Verbesserungen noch
'rabellen zuTn Bestimmen der Holzgewfichae nach dem Laube beigegeben er>

halten hat.')

Für unsere (Jependon (Oberbayem) wäre etwa noch die Anfhahroe von
dasellist s<i liäutitceri und auttalli^^en PHanzen. wie Aijuilegii atrata, (ytisus

ratisbuueusis Schäfer, Priuiula farinusa, Gentiana venia uud acaulis, Knautia
silvatica. Petasites ntveua, Cardnns deHoratas. Cirsiam rivnlare, wSnschenswert.

SninrilüiiL: L'i'iii>-iii\'<f--t'iii.lli' lii r wi^^ensiliiff lieber Vortriii^e. be<xründet von

Ii. Vinrlmw und 1* r. v. llolt/endorti. li<'raus<.re^ebi'ii von 11. Virehow. Neue Folge.

14. Serie. lieft .'i 3(5. Die Pflanzenwelt im (ilaubeii und Leben unserer
Vortahren. Von p. s p e 1 1 r . Oberlehrer in Solingen. Verlagsanst.ilt nnd
Druckerei A.G. (vormals .1. F. Kidifer.) l'.KM).

Der Verfasser »ohildfrt in trisi-ber Darstellung die Ansehanungen des Volkes
in alter und neuer Zeit vom Walde uud den bekannteHten Hilumen und Sträucheru

uud kommt zuletzt noch auf Rose und Lilio zu spreebeii Das (ianze ist etwas

gnd'sziigig g.bilt.-n, auch fehlt es uiibt an Irrtiimern und sehr trewairfen Pe-

hanptungen, doch liest es sich angenehm und mag sich auch gelegentlich mit
Vorsicht im Unterrichte verwenden lassen.

Das Buch der .\ a tur. die Lehren der Botanik, Zoologie und Physiologie,

Paläontologie, Astronomie, Mineralogie, Geologie, I'hysik und Chemie umfassend,

and allen Freunden der Natarwissenschaft, insl^sondere den höheren Lehranstalten

') .\U ItiUiKcr KrMit/. filr di«' .H< liiilt\><i-a von Wvitn. weU ho ja fOr mil viel bt-SHur, itlMr Aiic-h

vM taator bit, wird das Bücbtolii In im Hand dor HchUl« und bsl Ktkurdonea gato DImisI» ivlaUn.
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p**wiiim«i vint IH". F. Sri. o«-difr. I»r^iuiiärwHnzirpT»- T(.ll«Sodif l>eu-beitete

Aiiflajf»' vuii V^-'i' l"- 1; -»'iiv:.'}.« und l'rn' I'r \V Tii iiut In •irvi Tt-tl^-n.

liTnUir J «ii lliiiaüu. /. m -i»- J'i!yMi>i >irif unu i'^iikunH'pifrjt- vil I'r '^ r»r Th"Ui'?.

Mit >*!'4 «iii;,'»'tlru' i i-ri AukIkI. in <i<«* BnlzKUrhen. ÜruunwLw'C-ür T Vi^wt^
htiliii I'-IC Zweit.- :•!. Iv^T- A'-ifU. n»fmj^ vr.i, I'-m: I»r. H Ü-ttsr-r. Mit

Mfi Aiiiiiid. Iii li'Uz T, i u 1 JuT . t.lfü»- At.w isi m sich itK£-e-*< hlos»4?u

]>Hl^ truu u<;r e**»'uiiixreD Kuukumjni; vunturliultfB' TerüSentUchniigea heote
Lvirt** uwb **tii Kucti BQshält«!! kanti. An* vor «iimn hüben Jdirirsadert nwnt

tu'*ii. uiiiJ u.i:- Ii-- u-'-ujui/w lAiinr-'f Au".:if:t t'!'iv':'T-. F|iricli"t W'>hl für

^iu«u muertfif Wen I'azu jri ire.ii':ii t'iu Sieitf \urlKi«{ier& and Vorwärtsachreiten

ii<>tir: vis lfb«*k aid «iM' der {ruberen Anflafren. d«* ws n naaerer Jorend er-

•iijwotii J fii ujK amrii iJiiü smitr.iüupt J»i«i L ht-nrii v ir lieHouder* mri den
Küuir*iKrliüdHru uiicb «iuttr« darvb innd«wij AuKpriiciifri irfiiiip-finlere >tnb'r"

(»••wii r.-.i'-]: M(»iinfti:auf!i:i!.tii-r I H"sftrt rrewiit;«' }it, A tirt-ner k!s^ dt-r erste Baad
ui.-i 41<' •^rtv.'i,.. üfi Iii kii.ii>?t'T»'r > .i*"^uiii; }i 'i.vrak, ZitiAognt, Vhy^fAcsif

und tr<«lr aller Kürz«- reiAt iili.'r' i r : r : 1. :li i:; • .pe Vdrfaiill. Mtt die ersie Ab-
U'iiutifr dft- KWfit«ii ^Itahfm «X^l und (ii^ >ejt«it). obnrcihl nr anmchliefBHcb der

("Ltfiiuf pt-vcAnm in. >o Viat tieli denn demelhe ra «inam recht interesRant«
Lfiir- und L'-h.- 'i' J i!_ 'me:; ' 'j-ü.ie n,:: SMiidt'rih'r T'>«rijcksKdili<riitiir der
ievim«tl'jijfii>«.-L»-ti st-r.^ uu^tiewut UMsii uiid kuun zur luufaetlang m ScbülerbibUotb^ea
d*T oberen Klaffi«^ benenft «nuploLien 'wvrden. Ihirctb dien«» fT>erwie|;iBU det
I r,''tr, ', |.'\>'l . js-ri*':. 'I-vi-'- i^T i^-ii d:!«- <-> i--irliirt'wir-}jt etwa*' c-f:'sT'".rl

vtoT'ii^n: V). ,,.-.rm Wird diib lu t iuer vjerundzwHiiZijrMf^n Aut'lag-e. die wir dem
alt*«»! «^^-fiilin^u i."-rü»- wuuftclieu. dudnrcb wieder ftutirew-i>creii, daTs auch BotaDtk
und ZiHilifjri»; »-i:..- V,. ^ Ti^^^f.t^ .,

u ,;tjjt 7u •• ;1 vird. ftwa durrli A ufriühitj-^

Mj;i'iuii<t'*"L v<iü i»eh'_>bürrfiij luterrNse ht-i deL fiiizeliifii Zier- und

I l»er di»* M**il.«rf^ Alifc'-iiiiitl-e d**?; rwt'ii^'ii Tf ilfv ( M.iuTuincrip nnd (tfi'"i'>irir(

•«mi« d*ii dritt»^ Teil (AKtruii-nuif und l'LyMii) soli mer ukch deren Erscbeiüeti

»«'iW bwivbtH vM-deu.

Tierleli*«« der Erde. Tnn Wilhelm Hasrk« und Wtibria
?'.-t;tV J*»-*-) J.'.-..^" Trx:i.;,;'-;r-;.;i<.ri--;: ütid 120 .!t: - pbotii-

gr4j • .»^ •»'-t* T»{*-ii*. ^" J-j'.ieriiiijr»'!! tu .if I M. Üfrliu, Martin Itidenbourg.
V'«»j rjUw^b prHclrtwwk»- uj dn». Worte«: T*>!l«!ter BedentiBiir. «nf d«* Mfboa

.."^ TT"*."'! 7'" »- r iJÜilt^r (Heft V und VI > "»»-i lunrrewie«<pn wurd*" li'^cfTi

j^... ..«.t. V.»- ;^f»r Li^^leruiij.'**!! vor. I>ieftell>eii hauen iri Text und lliid die \ er-

t;»»^ »
'.v d»T Protivhf-reruMjr. u- r I * \t «rLreilet nu»c)i un i m ktmj pei: Zäire«

i ««»i.'* r 'ifi Uli» dju lj dl»- dr!tt>' L • ^rtiii^ whon in du»- lleieL der V.i^r..,-

/; •'•'•;'.»' »if'ji y»?J»ulir»*ud ••»t.'int, di»- ijeu»'>-l''n Kur5iebtinL''''n irt\vis>fidnitt i»«ri»nk-

».•'•i'l K »• l»»f«««»ii'J»«r»T S'.ir.iiU' k Kind d*-ni liui he die ]'ra< !,t!irfn 1- iir nendrarlaB;

»•IV •jt'*.>ti 44»^iiu] Jiur die vkuuderbare Wiidiiatse (2) und die Trappe (StlMTvi*^

Miszeiieu.

Programme
4«r K%,i' Biiy«r. huinMoiwtiachen Gymnaaigo nod Progymmmmimm tQgo 1990

l'.M'i it diircli-.iii" >^
: j ' "^i^ilfr-ri/ 1* ' • • '"-ii^cdni; kt I

AfiibtTtr: \)r Anton Ii»'i k. K l't «'»-kt an d- r I.rhi erluiduiu^an^lM ' wi
l.f\n*'r »l<*r b»-l'tj»iM'lM*ii und Mrineheji Sj.r.it be am r>>Tiin., Der I'ruVif; dc^ L*.:*

Kvafi|<i'li<iiiiii. Kit»e exfj{«'Uv'lie Mudie- 47 ?>. — Ankbacfa: I>r. Alf««« k..'
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GymnamaliissiKtent, De duu^leseptaagWiiino cnrmine Catulli. G3 S. — Aaohaffen-
litirpr: -Tiis. (i:illi innülli'r, K\i\. Gymnprof., Die Dauer der Dämmerung: auf der
Krdola'rlliiche. 21 S. - Aujfsburg: a) Gyinn. St. Anna: Dr. liohert Thomas,
Kgl. Gyninlehrer, Bilder am Smlieo nwi Griechenland (IS'JO). 74 S. : b) Gymn.
bt. ätephan: Dr. I\ Hermuiii Bowrier, I ber die Quellen der ersten 14 Biiuher
des Jönannev Maintfls. II. Teil. 67 8. — Bamberg: a) Altes Gyinn.: Ang. Moroff,
Kgl. (»yiiiiiiMnf., Dil" Si hul-.Mjjelira als nirdfr-tc Analysis. (;2 S.; ],) Neues Gymn.:
A. bcbniitt, Kgl. Gymn.-Rektor, Zwei noch unbenutzte Handschriften des Joannes
Scotm, Erigena. 62 S. — Bayreath: Maximilian Nett, Gyranasialassistent,

(^iiaestiones Curtianae. 54 S. - H u r"„' h a ii n : Dr. (J Tröf^^er. Kgl, Gymnlehrer,
Der .Spraehgeltrauch in der [»«»eudolonginiNt ln-a Sciirift. TitQi nlnni und deren
Stellung zum Atticismus II. Teil. 58 S. Dill ingen: Albert Neugschwender,
{Jynuiasialassisteiit, VerHuehe über einen elektri >lyti-chen Kohärer neb.st einer Kin-

leilung über elektrische Wellen. ilO S. — Kichstiitt: Friedrich Degenhart,
(lymnasialassistent, Beiträge zur Charakteristik des Stils in Zacharias Werners
Dramen. 52 S.— Krlangen: Dr. Ludw. Wolfram, Kgl. Gymniehrer, Die iUuminaten
in Bayern und ihre Verfolgung. Auf (irund aktenmäfsigen Befundes dargestellt.

II. Teil. 7a S. — Freising: Franz Schiilein, Kgl. (rymnl., rntersuehungen
über des Tosidonius Schrift negi hümu^'oi' (Geophysischer Teil) I. HÜ, — Fürth:
Karl Heinel, Kgl. Gynmprof , Über PotenzHnien nnd Pntenzkretse, das Apnllonische
Taktionsi)roM( iii mul die Malefattische Aufg:ilie. .V] S mit Figurentafi-l — Hof:
Padl Meyer, Kgl. (iymnjirof., Beiträge zu ticer-js Hriefen au Attikus. 39 Jj. —
Ingolstadt: Dr K. Bitteranf. Gymnasialassistent, Quaestiunoulae eritioae ad
.\ristotelis I^arva Naturalia i>ertinentcs 27 S. — K a i i<er s 1 a u t e r n : Oberstndienrat

Dr .[. Simon, Kgl. (Jynin.-Uektor, IJrictV des (Jymiiabia.'jtcn Ludwig Düderlein in

r; I iii^ den Jahren 1H07—1810- 77 S. — Kempten: Dr. Theodor Gollwitser,

Kgl. (iyiiinl.. riotinn Lehre von der Willensfreiheit. L Teil. 40 S. — Landau:
Dr. Georg Heeger, Kgl. Gymnprof, Die germanische Besiedlung der Vorderpfalz
an der Hand der Ort'^namen. 4() S. Mit einer Ort.snamtiikarte — Landshut:
Dr. J. AumüUer, Vergleichung der drei Aristotelischen Ethiken hinsichtlich ihrer

Lehre über die Willensfreiheit. 88 8. — Lndwigshafena-Rh.: Dr. Karl
Both, Kgl. Gymiil., Studie zu den Brii'fi'n d.^ Tfn . i|diylakttis IIuIli iiiis 22 S. —
Metten: i\ Paul Marchl, O.S.B., Gyuinprof., Des Aristoteles Lehre von der
Tierseele IV. Teil. 61 S. — München: a) Ludwig8g3nnnasinm : Dr. J. Kempf,
Kgl. Gymn!.. Frutnnund von Tegernsee. <Vs S.; h) Luitpoldgymn. : Dr. Richard
Free. G\ iiin.i>ialassivtcnf, Beiträge zur Beurteilung der Sprache Casars mit be-

sondt-rer Berück sieht itrung des bellum civile. 72 S.: c) Ma.ximiliansgj'mn.

:

Dr. (»swald SiUerio, Kgl. Gymnl.. rntersuehungen zur Geschichte der attischen

Staatssklaven. (Iti S. ; d) Theresiengymn. : Dr. Max Hergt. Kgl. Gymnprof., Beiträge

zur Geschiclite den deutschen I ntcrrichtes an den humanistischen (ryinnasien des

Königreichs Bayern, i. Teil, äfi 8. mit einer tabelkrischen L>bersioht; c) Wilhelms-
gynin.: Dr. Joh. Stocklein, Kgl. Gymnl., Entstehung von Analogieformen bei
l;iifiiii-i<licii Vcrlia. 32 S. : ]

f) Bealgymnasiuin : Dr. Ileinr. Liclicricli. Kgl. Gymnl,
btudieu 2U den rroöntieu in der griecitischen und byzantiiiiüchen Geschieht-

schretbang. II. Teil: Die byzantinischen Geiehichtschreiber and Chronisten. 60 S.}.

Münn er Stadt: Heinrich Kiihiilein, Kgl. Gymnl , Otto Ludwii^s Kainjd" gegen
Schiller. Eine druinatisclie Kritik. 7(5 S. — Neu bürg: .Mbert Mühl, Kgi. (iymrd.,

(juomodo Plntarchus ( liaeronensis de pnetis scaenicis Graecorum iiidicaverit.

2S S. — Netistadt a. H. : Fi ii ili'. Beyschlag, Gymnasialassistent, iJie Anklage
des Sokrates. Kritische rnterMicliuiigeii. .oS S. — Nürnberg: a) .\lt.es (Jym-

nasium: Tlieod. Schriider, Kgl. (Jymnprof., Aufliisun^rcn von .Vufgaben aus iler

ebenen Geometrie. 28 ü.; b) Neues Gymnasium: Adcdf /ucker, Kgl. Gymnprof.,
Xenophon nnd die Opfermantik in der Anabasis. 51 S.

; f e) Realgymnasinm : Das
wisseiischaflliche Proirramm wird beim Beginn ile ii i • u Schuljahres aiisge'^eben],

— Pas sau: Ludw. Wulsner, Kgl. Gymnl., Das Douauthal Pleinting-Pasaau-Ascbacl».

Eine geoh»gische Skizze. 31 S. mit 2 Tafeln. — Regensborg: a) Altes Gym-
nasium : Heiiir. Iliiftinger, Kgl. (iymnl.f Studia in H.H-tii e:iriniii;i «ollatrt. fs S.

b) Neues Gymnasium: Dr. Joli. Gerhard Vermeiiien, Ivgl. Gymnprui'., Zur Fin-

Icituuff in die Kirchengoschichte. 51 8.— Bosenheim: Dr. Gottfried Mayrhoior,

Kgl. Gymnprof., Über die Änderungen der Stromfurm eines normalen Wechsel-
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Stromes diireh (»liitzsche Aluiiiiiiiuinzellon. 40 S. — Schweinfurt: Fr. Meiiiel,

Kpl. (lyiiinpriif.. Dir- Srhiieekenfaiiiia »li-r l^Ti7>fel>iiiitr von Sehweiiifiirt. '»it

2 Tafeln. -- Speyer: Dr. K. Hffis^inper, K;^I. (lymnl.. Über Heileutiing iiml

Yerwenduiij,' der rritpositioneii ob und jiropter. II Teil. Eine le.\ikaliseli-senia«io-

lojiisolie l iiter-iucliun^. (i:t S. — Straulniij;: Dr. Friedr. Fixrher, (iyinnaNial-

assistenf, ( lper tecliniselM^ Metaphern iui (iriecliisclien, mit besonderer Bcriiek-

siehf ij^uii;; des Seewesens utid der Haukuntt. ^ S. — Würzburj^: a) Altes

(iymnasinin : Dr. Liidwi}; Heinlein, (iymn.-AsMistent, He<jesipps Ke<le rtfoi 'Ahif-

ri\<i<>v verglielien mit den demnsthenis<dien Heden. ^ S. ; b) Neue.s Gymnasium:
Joseph Khi;»', K\r\. Gymtd., Das I'rinzip der virtuellen Geschwindigkeit bei Galilei.

noS. ; [(•) Healyymn. : Dr. Heinricli Middendorf, K*(l. (iymnl., Altenglisehe Flur-

namen. ^4 S.|. — Z w e i b r ii (• k e n : Dr. .1. Schum-k, Kgl. (lymnl.. (Quantum inter-

bil inter dativi possessivi usum ('iceronis et I'lauti. ^~ S.

Frankenthal: Friedr. .loh. Ilildenbrand, ~I\<;1. (iymnl.. Die Kollyrien-

slemjtel tier jfalli.seli - römischen .\ufjeniirzte I 1<5 S. mit _[ Tjifel Lohr:
Dr. Sliehael Flemiseli, Gymnasialassistent, GranTus~r7icinianu8. Eine text-, sprach-

und quelleukritisehe l utersuchung. 1\_ S.

Frequenz

der humanistischen (iymnasien. Pro^'y mnasien und isolierten Lateinschulen de.s

K<'>nigreiehes Itayern am Schlüsse des Schulj;dires ls!(!(/l!KM.».

\. II u m :» n i s t i s c h e (iymnasien.

N
^ a
3f 1

!r - * »-

f 1

»• 5 ^

- .a a
Ci y III u a s i IIm

i l
(> riiiiiaütiiiii

^ 1

" <• - I?

1. München, Luitpold-,'.

München. Ma\<,'ymu.

STD + :^ 22. Hayreuth .... .47
27 CiSO 2:5

W. ^Vürzbur^.^ Neues G. + 1TT 21 Uurphausen :;2i; + «

\. Müjichen. Willielmsi^. „ (i 2."i. IJamlieri;, Altes (i. . hu; -113
5. + 17 2*;. .\u;,'slnirjx. St. .Vnna :n 1 4

Ii. Hejjensburj.'. Altes G. 5t>7 H-4t) 27. Landau 313
TT München. Iheresieng. +31 2-*. Kempten .... 311 10

^liinchen. 1 .ud wifj-i;;. .111 + l(t Kaisei-slautern 30.5 1-13

TT .\u;,'sliur?. St. St(']>li:in ,'i( >!» l!t :!(). 3

107 naiiiber";. Neues (r . 1^1 -+-.>»! w. Ans! »ach .... 2C.!) f 1

1(1. DillinL,'fn .... IKT + 11 6\. Neuliur^ .... 20.1» + 4

T37 l!«'<;ensbiir<_'. .Mtt-s (i. {H — Hü 337 Münnerstidt . ÜGT -i:
i:? N iirulierji', N<*ii<"i (i. . 121 + 11 H4 Ilnf 2r.2 + 10

1 1. Niirnbcr«,'. .Altes (J. . 119 •)
:t.".. Uosciilii-im .... 2.'»0 + i

l... .\s( h itli-niiuf:,' . +:»T Frl.iiit;<Mi .... 2H - h
!<;. l''rci'-in'^' 2 :J7. 23»t

IL Liindsilut .... +2Tr Zweibriickeii . . 20S - - ü
1.s. .\mberj; + 10 Sihwcinfurl 20.'S 13

I'.». :t*iti :{ tö: N-niMiidt a. iL . . IM A
20. W iiivImm",'. Altes G. . I- IT rr: LudwiLfshafcn Kl. 1 r.i2 + 42

iL Mett.'ii 3.'»2 + - 12. Iii^nil-t.idt (> Kl.) 1711 +:jo

(icvaiiif ti »'«iui'h/ diM" Jji_ hiini iiiisiischen (iyniM:isien am Scliliissc des .'^chld-

jahirs I^ÜM l!MMi Ui_»2!t S, Iml.-r M<-t:>'ii l.'ill.S!» ;iiii Srhlu-H.- drs Schuljahres Is'JS/l»;»,

mithin ciin' Zunahme dci' !• ri ijucii/. um 2IO Si huicr.
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2^ 1* r ogy m n asi e u.

Progfuiniisiuiu
1 l

e £ 3 u

- 9 äc 5
I'roRj-iunitHinin

JT, ES

3f ä
* ? E"

s 5 S .=

n:«

^s^-- • —
L Scliiiftlarn .... 150 ~ I

— — —
14. llotlienburg u. T,

—
l>2

.

— 4

i. Donauwiirth . . m - lö "nr Schwabach . . . 75 — 4

3:. Krankenthal . . . 131 — ü 17. (iermersheim . . . TT - 3
4 \Veisf.enl)urfj a. S. 123 - 5 17. Uflenheim .... 74 + 11

5. St. Injfy»ert .... 117 MO l'J. Wunsiedel .... 12. — 2.

iH Dürkheim .... TW — / 2nr Bergzabern . . . 71 0

L. Liilir a. M HU IT 21. Kitzingen .... G5 — 7

SL Kdenkolten .... Hü —Tt^ "22: Neustadt a. A. . . trt + 3
iL (»rüiistadt .... H»7 4 23. XiirdÜMgen . . . «i3 + 1

10. Meminingen . . i(xi + 11 (»2 -Iii
1 1. Pirmasens .... m + 25. Dinkelsbühl . . . M 0
12. \Yind8bach .... 101 + !) 26. Windsheim . . . 50 — 9

- 0 27. Kirchheimbolanden 3S — J.

Ii. Otlingen t>2 + 3

GeHamtfri!r|iienz der^ l'rogyninasien am Schlüsse ties Sclnil.jahres ISiMVHMM)
24H1 Schüler gegen 2.')32 am Schlus.se des Schuljahres 18Vt8;0ü, mithin eine Abnahme
der Frequenz um 7l_ Schüler.

Lateinschulen.

LBtt'iDRCtlUl« 1 1

- i

^ i 5 -

Lateinachttli!

^ i 3

57 Miltenberg .... 71 — 2

IT7 Ihmiburg Itfr — "4"

4, Hlieska-stel . . . .1 ST 1

+1"«?^

iL Fnrchheim . . . .
'

ifl i
—

IL Landstuhl .... Ah. — 1

7. Hammelburg . . . M 0

L Hafsfurt 40 - 21

0. Annweiler (4 Kl.) . . TT "3

GesHmtfre<|UPiiz der 10 Latcinscliul

t27 FeuchtWangen . .

TTT Hersbruek 13 Kl ) .

Amorbach (3 Kl.)
(Pri%-«tl8U'inachulp)

15. Wnllerstein {2 Kl ) .

(PrivalliiU-limohuIo)

m. Thurnau (2 Kl.) . .

1 1'ri vaHatfiu.schuk')

[?n am Schlüsse des Schulja

32 +1

-2r l

TD 1
la

j

- ü

11
;

1

5
!

— ü

ues lS!>!»/r.»(MI

731 Schüler gegen 724 am TvTlilusse des Schuljahres lS!))s/yi», wo Forchheim noch
nicht Lateinsi;hule war. mithin eine Zunahme der Frequenz" um Schüler.

(iesamtfrequenz der hulnanisti^*chen .\nstalten des K<'ini«;reiches am Schlüsse

des Schuljahres IsMO/lUOO 1!M21 Schüler gegen 1!)245 Schüler am Schlüsse des
Schuljahres l.s'.ls/;i!). mithin eine Zunahme der Freriuenz um 170 Schüler (die

letzten _l .Fahre hatten eine Abnahme ergeben : 1S'.).V'J0 2(U : 1S1M;, !»7 20!», l.s'.>7/'.>?j 31Kl,

ls!i>/l>!i 107, also in J^.Iahren 07(1 Schüler ; das abgelaufene Schuljahr ergibt zum
ersten Male wieder eine Zunahme).

Freijuenz der Ilcalgy m n as ien.

1^ .\ugsburg Mi) (iin Vorjahre 101

)

2^ Miiiu hen ( ., ^ 24 1)

3. Nürnberg 274 ( ., 250)

TT Wiirzburg ( . „ 131)

Summa 801 (im Vi>rjahre 7 >>'.>).

Zunahme der Frei|uenz um 12 Schüler.



778 Miazellen.

Übersicht 1)

Uber die voa den Abiturienten der human. Gymnasien Bayern» 19U0 gewählten
Berttfsarten.

Gviimaiisin

o
T5>

9<—
8

a
1

3

1

Ii"
1

a
s

1
s

r

ku
CX

J4

H

.s

B

2

i

o Q

1.

s ~

^ i?

3
n S

» —
1
n

a .

^ k

1

j
1

§

1

1

1

1

1. Amlierg ....
r

() 1 2 3

—
Ii ,_ 1 19

2. Ansbach . . . . 4 4 3 4 ^ 3 1 z 3 3 25
3. Af>ch:itTenbinrg . 10 4 ;.j 1 1 1 5 3 2 1 1 _j 82
4. Augabnrg ... 1 7 3 1 5 5 2 - - 1, 27

(St. Am»)
5. Augsburp . . 15 3 3 1 4 — — 2 1 39

1

;.")
ti 18 1 1 3 1 1 1

— 21
l> 1 XT 1

7. Hamberg, JJ. . .

,

IT) 1 1 2 ~ 1 1 1 25
ö. nayreuth • . . .

.) 1 1 <>3 1 1 9 4 -- 2 2o
;•. iJurjrhinisen . . 12 *i 2 - 1 1

-
tJ

20
t t\ T k ' II

'

10. Dillingen .... • 1. k

Ii

:

1 1 2 1 3 1 2 */
mm 43

11. l!iicnstiit .... 1U

\
6! 2 1 — '

I -MB
1

2i
12. hrlan^'fn .... a 10 « 1 1: —

-

- ^ 2 1 27
Freisiiig ... '

2 n 1 1 2 2 2 ob
14 !• iirtn 1 - .J 4 1 1 3 1

1
1—

1

16
;

)

7
'

«

i 1

27
16. Kaisei'sluutt'rri .> 7

[

7 \ z. 1 1 20
17. Keiiii)ten .... 1 5 — 2 3 1 2

T>
**

1
2i>

1 kl T H M 2 2 1
1 2 2 _ 1 20

laf. linnnsnnt . • • . 2 .

o
if I 4 os -

I 1 19
^f, 14, 1 20 1 ™

i?
1 27

21. Munciien, lidw. r 1 8 6 1 7 2
o

,?
47

22. „ ,
in10 14 ' 7 2 10 11

o
'

' 1 ^\ 77
28. » , M. 11 ' 3 1 i; 1 1 I

> H .i

24. „ , Th. 2 o 1 .) 1 1
_ 4

? ]
30

2 ». „ ,
AV.

«1a 20 1 5 1 Ii 1

1

•
1 I l 1 1 .w

2f;. Miinncrstadt . .
<; ) 1 2 1

.,

\r i * 1 1 1 » II r
1

1 1
t J 1

2S. Neustadt a. H. .

•)
1 i 1 - 0 2 2

1

2d. Nürnberg, A.
1 i

14 3 3 3 2 — 1 27
ov. imriiuvrfl;. «i. .

' 10' 1 I i
1
•

qo .) >>))

."]]. PassMu s .")
1 I ,s 2 2 1

1

.).)

32. Ilegensburg, A.
iE

JM 4 2 2 3 3 2 - 5 •>

33. RejBrensburg, N. 1 B 4 1 8 1 1 3 Ii 1 21
'U. I!i>s<'i(heim . . . t; 1 1 1 1 1 1 21

o5. Scliwoinfurt . .

^

)
l Ii

•» _
_|

1
•>

1

r.i

30. SjX'VLT i23 13 > 4 1 i\ ~ I .i| 60
87. Straiiliiiij; . . . ;» (; 1 1 1 3 ! 21
;{<. Würzlmi-^.', A. , 2 it 7 1 1 1 1 z 1 1 2.'i

'AU, Wür/lmrjj. N. . <; 7 5 I Ii 2 1
•>

! ISO

40. Zweibrücken . .

^

i

' 1 2 3 1 2
^1

25

Sumiim
1 1

274 131 :i3

1 ;

3b 112 22
1

4« (i 7 32 ;}:> ^1 12(ili

'i N\ir .• Jahn «!« hii' p> ii h im v..rj.>iiv i \tneirhiM<it die Ton d«B AbttnilfliBtni gnrUiltaQ
Ih nifnarteu mit a«ui Nttmeii di-nM'lbi-n. \p\xi Ucd.;

Digitizcd by Google
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Prüfungskommissäre
mudMi im verfloewtM'ii BcbulJiUirt« ]^(.n*,I<.t^)0 vom liotion Kgl. .StuaUniiniHterinin entm-ntlet t

a) znr Abhaltung der mündlichen Ahsolutorialprüfunp an folgende 18 Gymna-
sien: 1. Aniliorg: (icheim rat Dr. Ed. Ritter von Wölftlin. Kj^l. o. o. Tniversitiits-

prufewor in München; 2. Ansbach: Dr. Elias Steimneyer, Kgl. o. o. Universitäts-

professor in Erlangen; 3. Au^sbnr^ 8t. Ann« tind 4. Augsburg St. Stephan:
ObersludiiMirat l)r. B. Arnold. Kfrl- G vmnasialrektor in München, Mitglied des
Obersten Schulrates; 5. Bayreuth und (}. Hof: Oberstudienrat Dr. N. Weeklein,
KgL Gymnanalrektnr in München, Mitglied des Obersten Schulrates; 7. Dill ingen:
Oberstudienrat Dr. W. Markhauser, Kj;!. Gyiiinasialrektor in München. MitLrlied

des Obersten Schulrat«»«; 8. Freising: Dr. (ij;. OrLerer, Kgl. (lymnasialrektor in

Eichstätt, Mitglied des Obersten Schulrates: !». Fürth: Dr. Aug. Luchs, Kgl.
o. o. Universitätsprof. in Erlangen; 10. Kaiserslautern: Dr. W. Ilefs, Kgl. o.

Lycealprof. in Bamberg; 11. Metten: Dr. A. Römer, K. o. o. Universitätsprof.

in Erlangen; 12. München, Ma.xiuiilianHgyiiinasiuni : (ieheiinrat Dr. Iwan Ritter

von Müller, Kgl. u. u. Universitätsprof. in München; 13. Neuburg: Dr. 0.
Brenner, Kgl. o. o. Univeraitataprof. in Wiirzburg; Ii. Regens bürg A.G. nnd
1". I! ('

;f e II s Ii u r g X. G : Dr. Kilhard Wiedemann. Kgl. o. o. Universitätsprof. in

Krliuige»; lü. Hosenheim: Dr. C. Weyman, Kgl. a. o. Universitätsprof. in

Ufindien; 17. War z bürg A. 6., n. 18. Wiirzburg N. G. : Joh. Gerttenäcker,

K. Gyninasialrektnr in Kegen^tburi:, Mi'L'ücil des Obersten Schulrates.

b) zur .Vliliaitung der n'uindliclH ii A )iLr:ni;;sitriifung au sämtliche Progynmasien
und zwar: 1. Herg/abern: Oymn.-Kcktiii' Dreykorn von Landau; 2. Dinkels»
hfihl: Gynm. -Prof. Schleufsinger von Anshacli ; H. Donauwiirth: Gymn.-Rektftr

Pflüg! von Dillingen; 4. Dürkheim: (Jyuin.-Rektor Müller von Neustadt a. H.

;

5. Ellenkoben: (Jynin. -Rektor Drcyknm von Landau; G. Frankenthal und
7. Germersheim: Gymn.-liektor Dr. Degenhart von Speyer; 8. Grünatadt:
Gymn.'Rektor MHller von Neustadt a. H. ; 9. GQnEburg: Gymn.-Prof. Grob! von
Dillingen; 10. S t Inj^liert; Oy lun. -Koktor Meyer von ZweiV)rückeii ; 11. Kirch-
heimbolanden: Gymu.-liektur, Oberstudienrat Dr. Simon von Kaiserslautern

;

12. Kitsingen: Gymn.-Rektor Dr. Vfilcker von Schweinfbrt ; 18. K v e 1 : Gymn.-
Rekf'ir. Oberstudicnnit Dr. Siinnn von Kaiserslautern; 11. I/ohr a. M. : Gymn.-
Rektor Dr. Hergriiaim von \Viirzl»urg; 15. Meiumingen: Gymn.-Rektor Pistuer

von Ki iiijif.'u; Neust.idt a. A.: Gymn.-Rektor, Oberstudienrat Dr. Ueclmer
von Nürnberg; 17. Nördlingen und In. (Htingen: Gymn.-Rektor llofniann

von Augsburg: i;>. Pirmasens: Gymn.-Rektor Meyer von Zweibrücken;
20. Rothenburg o. T.: 6ynin.-Rekfor Dr. Thielmann von Fürth; 21. Schäft-
iHfU: 6ymn.-Prof. Brunner vom Luitpoldgymn. in München; 22. Sohwabach:
Gymn.-Prof. Englert von Eichstätt: 2». üffenheim: Gymn.-Rektor Diet«ch von
Erlangen; 21. WeisHcnbur^' :i S. : Gyinii l'rtif. Englert voti Eichstätt; 2r). Winds-
bach: Gymu.-Rektor, Oborstudienrut Dr. Lechner von Nürnberg; 2(i. Winds-
heim: Gymn.-Eektor Dietech von ErUngeu; 27. WunBiedel: Gymn.-Rektar
Dr. Helmretch von Hof.

Personalnacbrichteii.
K r II II n n t : a) ;m humanif<tischen .Vns(:ilteti : Karl Kuchtner, geju-Lehr-

amtskandidat, zum Gymnl. extra statuui am Wilhelmsgymnasium in MUucheu; zu
Gymnasialprofessoren wurden beffirdert: Dr. Andr. Amend, Gynuil. am Luitpold-
gymn. in Sliinrlicii in IiurLrli;ni^'^n. I .uihvii^ S o ml o r m ;i I e v . Gyninl. ;irn Luitpold-

gymn. in MiiiiilH-n (.MathJ; Dr. .los. .lohaunes , Kiallehrer in Freising am
'l'heresieii^'v nm. in ^liinchen (Math.); Frieilrich von Fabris, Gymnl. in Passau
(Math.): Dr Karl Hoffmann, (lymid. in Hegerisburg fX. G.) in KaiHerHlautern

;

Dr. .Alfred Köberlin, Gymnl. in Hamherg (N. ü.) in Neustadt a. II.; Dr. Karl
StTihsel, Reallehrer an der Kreisrealsehule Wfirzborg in Neustadt ti. II. (N. Spr.)}

Dr. Karl II a mme r sc h m i d t . Gymnl. in Speyer; Karl Hollidt, Gymnl. in
Speyer (N. Spr.); Dr. Ludw. Wolfran», Gymnl. in Erlangen in Zweibrflcken

;

Ferdinand Horneber, (iyninl. in .A n»bii-g ( N. Si)r. ) ; Dr Rriino H e r 1 t , (iymni.

in Bamberg (A. G.J (N. Spr.); Rud. Wöltfel, Gymnl. in Nürnberg (.\. G.j in

Bamberg (N. G,): Dr. Jak. Haury, Gymnl. am Wilhelmsgymn. in Manchen in

Hof; Karl Hofmann. Gynint. in .\ns]>:ic}i (Matli l: I)r. Ib inr. Dhom, (Jymnl. in

Eichstätt (N. Spr.); Dr. Juli. Mar t in, Gymnl. iu Jirlangen (N. Spr.); Siegniuud
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v«,ri ItHuirM.T. fiymnl. in Krittligen; Dr. Gg. Hart, Gymnl. in Aschaffenbarg
(N. S|.r ); Juli. I- aullaml. (iyrnnl. in Amlierjr in Milnner«ti'lt (Math.): Kaspar
Stuhl, ^lytnnl. in Hurifli:itj«s»^n in Miinncr^t.iilt ; I>r. Ht-inr. Inj^emach, (fvmnl.

in iScIiweinfurt (N. >i»r. : I)r. Martin (iiick«-!. Gymnl. in H;unl>t-rj^ (N. (i.) in

i>illin};en; Jak. ilerrle, GjrronL in l>Uliiw«a (Math.): Job. Märkel, Gyoinl. aui

Lodwignjfynin. in München In Tnjrolüta'lt : llerm. ffoffman, Gymnl. in Kempten
in \vi;'-li ifi-n :i ; I)r. K irl N* ff. (^yiunl. am Laitpoldgy rini in München
in Neaburg a. 1). ; Erhard .S u i u d 1 e r , iieuUehrer in Ansbach ia Güiizburg (N. bpr.);

Itovid Weir«, Gyunl. in Kempten in Speyer; Jo«. Hehre iner, im xeitL Rahe-
«(tan<l befin'll., vormals Oyinnl. in K<fMij>t».'n in R'>senlifini (Math ); — Dr. Alois

r.'ttin, (tjninpruf. in Nt-uirtir;,' n. I» zum Kekt<tr dos »'iifrrii'hteten ham. Gymn.
in Gänzbnrg. I>r. I-riedr. Khcrlo. GymuL am alten (i\!iui in XSmberg (Math.)
zum frymnprof. (Ia.'<«*ll»^*t : Eii li ir'i <• h r r- y »' r . Gymnl. in Amherp 7.nm fJymnprof.

in liurghausen; A. Wulffhardt. Gymnl. am l'rugymn. >t. Infjrlvrl zum Gymnpn»f.
am alUf« Gymn. in Nürnberg (Math.) ; .^loi."» Loinmer, Gymnl. in B.imherg (N <i )

mm Gymn^rof. in Strauhinr^r: T. £. Woernhoer, Kanonikus u. Frediger am Uof-
nnd itollegiatiitifte f5t. Kajetan zum Gymnprof. am Lndwig^iTymn. in Manchen
(kathol. Kf'l.): Jul. I.ohinann, I'farr<^r in Kr 'ilistuckluMm /inii Gymnprof am
Tbereaiengj'mn. in München (]irot. I{t>l.i: Markus Kadenbach er, prot. KeUgiouä-
lehrer in Barighaaflen, znm Gymniirof. ( prot. Rel.) am Gymn. St. Anna in Angaburg;
I>r. TlK.rn.iH Stanj,'!, fiymn[)n>f. am Luitpnjdjry nin in Mün. h-^n / i o. Uni-
vtM '-it.it-[»r<>f. fiir klass. l'liil'il. an «Icr l'nivi't sitat NN ürzlMii ;,' : Ur. FriH.ir l^ittig^
(ixninl. am Ma.ximiliaris<;ymfi. in .Miincli<'ri zum (Tymn|)ri>r. in I{'';^t'nsl>ur}; (A. G.);

hr. Ludw. (i nt /.*]( i\ Gymnl.» fankt. Direktor de« Studienseminars in ^Seubm^
a. I)., zum Gyninprol..

Die nachBtiehenden älteren Gymnasiallehrer, welehe zum Teil bereits mit

Titel and Itang von Gymn-isialprofesnoren ausgestattet sind, wurden ohne .\ndeniDg
der au« ihren l*rfifun^,'-zeii'^'ni>-Hi>n «ich er{pfeb«>nden liehrbefähi'^niuLr zu Gymnasial-
prof.--i<*..reii lielördert . l"<iiii:ir<i Hailer in Freisitii^ (bisher TituIar-Pr-if ); Karl

Wurm in Landshut (bisher Titular* Prof.); Georg Jos. Dürnhofer in Passau
(bisher Titnlar-Pr»>f.); Fran» Franzisci in Pfi««au (bisher Titular-Prof); Karl
MOll'i' in l,ritnlni: .fi.fi. DreHcher in .\ i-iImtl,' fliisher Titul.tr-rrof.): .Ii^h.

Heiniteh am .\Iten (iymn. in Kejfenshurg; Mu-iiru'! I'iillinjrer am Alten (iymn.

in |{eyensliur(r (hi^<her Titular-Prof.); Job. Uraun am .\lten (jymti. in Band>er;;;

I.ikIw. Höhm am Neuen (lyrnn in Hamlierr^ (hislier Titular-Prof) : (itistav Voll-
Tii :i n n am Neuen Gymn. in li.unl'cry; (hislier Titular-Prof.); Frieilr. B '*" h n k e an»

''.mtl. Bayreuth; Adam Kmmin^er in Kichstätt (bisher Titular-Prof.); Max
Kder in .Münnersfailt ; Friedrich Dusch am Neuen Gymn. in Würzbnrpf (bisher

Titular-Prof.); Andreas Flsamer in Dillin;;en : Karl SeuffVrhel«! in Kempten.
Zu Gymnasiallohrern wunlen ernannt «iie i^feprlilten Lelirauit-kandidateii

und AsKiatenten: Juh. Hufmann am Gymn. Straubing; Dr. Gg. Lurz vom
MaximilianH^ymn. in München in Kaiserslantern : Karl Jahraus vom yenen
(Jyinii. in \Viir/.hiirf; in Luilwij^'sharen a. Pili. (Math ); Lu'lw. Brunt r v^m .\Uen

Gymn. in Bamberg am Progymn. Frankenthal; Karl Frölich von der Ueal-
Hohiile Landshut am Progymn. Griinstadt (Math.); Joh. Bohne vom Alten Gymn.
in .Niirnlieii; am Prutrymn. Kusel; \u<x !Iu</el am .Mten Gymn. in I{e<,'ensl)ur}j

;

Andreas Wähler vum Maximilianngymn. in .Miinelien in Hof; .loh. S a n <l e r vom
Tlierasienffymn. in München am Progymn. Wunsiedel (Mnh ). Michael Kr ober
vom Progymn. Weis^enlmrt; a. S. am Proirviim. I)inkelsl>iihl ; \N endclin Ken/.
Von H<"-enheim in .VHchatfenhurL; : Willi. P leim es \ un Amher;^ in .\"<«^hafi'enhurjj

;

Karl(iiinther vnm Luit iMil.ltryinn. in -München aui Proi;yiiin. l'Menkohen: .\n>ert

Liedl von Metten aU Studienlehrer an der Lateinschule Winnweiler; Dr. Adal-
Iwrt Demmlor von Günzburg in Kempten: Frz. Xav. Träger vom Realgymn.
NiirnlKT^f in lii;ri>l'.(.iil( ; KoUert B e n n > r muh Prn<fymn. Si-häftlarn in ,\mber'^;

Wilh. Loiir vom neuen Gymn. Uegen^burg um l'rogymn. St. Ingbert (Math.);

Max Amann von Anehnflenburg am Neuen Gymnasium in Bamberg; Joh. Beek
von Tlafsfiirt um Projynni. Pirmasens; Dr. Friedr. Weiasenbach von Preising
am Pr«ii<ymn. lül<-nkol»en.

nio Leitiui^.' ih's K^d. Stu^li^:-' iiiinars zu Bnrghausen wurde dem (lymnl.

K-nl Laumrr .1 im IIisi vurliinti;,' in <ier Ki<;enflchaft eines Verwesers de« Direk-

l •rat» in widerrullii her Weise übertragen.
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wurden ernannt ili»» Zeichenlehrer: (ieorj; Krämer am Alten (iynin. in Nünilierj?;

h'n. Nagle in »langen; Karl Weinisch am Ladwigsgymn. in München;
Max Merlack am alten und neuen Gymn. in Rambenr; Ernard Wittmann in

Auj(shurg (St. Anna): IIeinri(;)i 3Iorin am Ijuitiiohlgymn. in Miinclifii; Friedr.

Michel in Straubing; Job. Kiener in Eichstätt; Martin Köhrl in Taasau und
Xaver Zahler in Freisinpr.

h) An Healanstaltrii : Christoph nict-^ch, (!\ iiinprof. am Maximilinnst^yinii.

in Müneben (Math.), Mitglied des Obersten St-hulrateH, /um llektur des Keal-

sryinn. in München; Dr. Joh. Bapi KralHnjfer, Gymnprof. am Kealgymn. in

.Niiinriien zum Rektor an «Icr Iiuiti>ohlkr('i«r<' il i liuir in Miim Inn (Real.; auf An
suchen); (.ig. lioock, Keullebrer in 2«iürdlingen /.um liektur der Realschule in

Lindau (Math.): Dr. Gg. Herrn. M 811er, Prof. an der Realschule in Neu*IJIm
*

/Uli Rfktnr ! i-.'llst (N. Spr.); Ileinridi Risser, Prof, an der RealschnU' in I-andau

/.um Uektor daselhst (Ueal.); Friedr. Dilger, Ileallehrer in Traunstein züui Kektor
der Realschule in Pefrjircndorf (Real.); Dr. Adolf Stempfle, Prof. an der Real-
sfhnle in .AschafleiilntiL'^ /.nm Tlektor der Realschule in Landslierf? (Re.-dien, auf

Ansuchen); zu rroltssoren wurden l>et<irdert ; (Jhristinn Hühl vom He:ilgynin.

Nürnberg an der Ludwig-skreisrealschule in München (N. Spr.); Alois Sehrüfl
von der Kreis realseh nie Havri'iifh an die I wijjskreisroalscdiule in München
(Real.); Heinriedl Tlionia von <tcr In<lustrii'.sciiule Münehen an die Reals<diule

Landshut (Math.): Wilh Glcnk von der Kreisrealsehule \Viir/.l)urj; an die Real-

schule Lanflshut (N. Spr.) ; (.)tto Rock von der Realschule liud\vij;shafen a. Ub.
an der Industrieschule Nürnberg (Math ); (icori^ }{raun von der Kreisrealsehule

Hayreulh an «lie Industrieschule Nürnberg (Chemie); Joseph Ilengge an der
Kreisrealscdiule Augsburg (Real ): Dr. Rtdiert Schuhmacher von der Kreis-

rcrdsilnde an der Industrieschule Augsluir^ (.Math.): .bis. Zeit 1er an der Rc.il-

«rli Ii I.ainlau (Kcal.); .lov. Ahr, Landwirtacbaftslehrer an der Kreisat kc[ i lau-

scluile in Tricsdorf zum Rektor der neucrriehteten Landwirtschaftsschnlc in

riarrkirchen mit tiem Range eines (iymiiprof.. Frd. Kapeller, Professor der
Mascliinenkunde und Vorstand der mechanisch - tecdinischen Abteilung an der
Indnstriesehule Nürn]»erg Trum Rektor daselbst; Frdr. Hock, Reallehrcr von der
Indn.stries( hule Nüridierg zum Professor für Masehinenkunde und Vorstand der

mechanisch-teohniBchen Abteilung dieser Anstalt; l'r/. Xav. Widmann, Ingenieur

in Nürnberg zum Prof. fiir Elektroteclinik an der Industrieschule Nürnberg;
Anton V. Lachemair, Reallehrer an der Industrieschule Augsburg zum Prof fiir

Masehinenkunde daselbst; Ileinrieh Spitzer. Lehrer an der gewerblichen Fort-

bildungsschale in Köln zum Prof. für TiefbaukOtode an der Industrieschule München;
Hermann Erhard, Reallehrer in Kempten mm Gymnprof. (Math.) am Kadetten-
koriis in München; Ferd. Herbst. Landwirtsehaftslelirer, zum Rektor der KreiS-

landwirtschailsachule in Lichtenbuf mit dem Range eines Gymnpruf.
Zu Reallehrem wurden ernannt die ge|irüften Lehramtskandidaten und

.\ssistentcii : Stanislaus Hall er mwi Ibtf in l-'rci-inn' (Math.); (Jottfrii^d Ruckel
von Dinkclsbübl in Nördlijugen (Math.); Dr. Alwin Mebling in Fürth ^Muth.);

Mathias Wagner vom Konen (lymn. Bamberg in Kempten (Math ); Dr. Ijudw.
Marc viiti der Tech. Ilocliscliulc in München in Deggendorf (Math.); Dr. Herrn.

Dppenbeimer in Neustadt a. II. (Math ); Joh. Bapt. Diller in Neustadt a. H.
(Math.); Hans Tempel vom Theresiengymn. in München in Ingolstadt (Math.);

Aug. Resold in Eichstätt (Math Dr. Ibilicrt Mayr von Rcgciisliurg in I.ml-

wigsbafen a. K. (Math^; Ludwig Uartmann von Wunsiedcl in Weilheim (N. Spr.);

Andreas Pfaff von Freising in Dinketsbübl (N. 8pr.); Dr. Ludwig Appel von
der I.nitpoMkri'isrcalschnIc in Mrim-Iifii iti Würzl>ttrg (N. Spr.); Dr. Hans Seh er er
von der Industrieschule München in AnslKieh (N. Spr.); Lorenz Reff vom Keal-
gvmnasium Nürnberg in Aschaflenburg (N. Spr.); Ernst Lutz von Kulmbach in
^lenimingon (\. Spr.); Joh. Sehiefsl von Amberg in r>egget>i|>irr (N. Spr.);

(ieorg II achtel von Pirmasens in Kai-serslautern (Realien); Eusebius Sturm
von .\8chaffenburg in Fürth (Realien); Albert Müller von Wasserburg in Deggen-
»lorf (Realien) : Widfgang Drob er v^n Günzenhausen in Kriangen (Realien);

Jos. Lere Ii vnm Realgymn. Münehen in Traun>tein; Alfred Kmil Lebmann
von der Industrieschule Nürnberg in Weirseid)nrg (Chemie) ; Wilhelm J ünglnger
von der Industrieschule Miinchen in Kaisersktutem ((/hemie); Kud. Luppe von
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Bamberg in Krnniicli (Chemie); Dr. Aug. KiJppel von Nürnberg in Liudaa
(Chomic): Dr. I,ud\v. Seeherger in Luiulau (Chenue); Karl Mond von AschatTen-
burg in Pc^fgeiidorf (Zeichnen) j Friedr. Dürr von Würzburg in Hamberg
(Zoichni ii I , Kriedr. MiWsel vom Gymn. Zweibrücken in Ludwigshafen a. Rh.
(Zeichnen); Anton Z i e g 1 m a i e r von der Realschule Landshut an der neu-
erriohteten Landwirtschaftsschule in Pfarrkirchen (IloaHen) : .loh. S c Ii r ö d i n g e r

,

Assistent am human, (ivtnn. Diliingen /um Reallplirer für lateinische Sprache an
der Realschule Weiden: Erhard Bub und Ottmar Otto, Lehramtsverw. an der
KreisrealschuleWSrzburg zu Reall. für die bantecbnischen Fächer : Wilh. Osberger.
Assistent am Progymn. ('Henheim zum Reall. für lateinische Sprache an der
Realschule Kuhubach j Wilh. Lösch, Assistent an der mechanisch-technischen
Abteilungr der Tndnstriesehute Nürnberg mm Reallehrer daselbst (Kunichiit «1«

Lehramtsverweser); Karl Wolffhardt» fix uinasialzeicherdehrer in Lan^lshui zniu

ICeall. in Lindau (Zeichnen); Friedr. Häufser, gepr. Maschineninffenieur xum
Reall. für Mechanik an der mechaniseh-techniscben Abfeilunj^ der Inanstriesehule
Kaiserslautern; Anton Luck, Assistent in Kenipttri, /nm IJcatl. daselbst (Math.);

Christ. Pfister, Assistent in Laudshut, zum Reall. daselbst (U.); Jos. D am-
ber ger, Assistent in Lindau, zum Reall. daselbst (H.).

I)i>^ Lehrsti'llc Inr kaf luili -'lic Iti-lii^iini und Sit tcnlchn' ani Kadettenkorps
wurde dum Präfekten am adeligen Julianum in Wür/.burg, Priester Mart. Kenner-
knecht, die fBr j^rotestantiscne Religion und Sittenlenre am Kadettenkorps dem
Kgl. Pfarrer Fr. Veit in München übertragen.

Venetat: a) an humanistischen Anstalten: auf Ansuchen l. folgende
Qymnaaialprofessoren : Fra. Prestel von Männerstadt nach Freising; Dr. Anton
Weninger von Burghausen an da-^ ]inlilLrvnin. in München; .btscph Flierle
von Laudshut an das Maximiliansg^ nm. in .München; Dr. Friedr. Hurger von
Hof an das Wilhelmsgymn. in München; Dr. Wilh. Braun vom Theresiengymn.
an das Realgymn. in München (Math ): Dr. (ig. Biedermann vcmi Maxiiniliiin-^gynin

in München nach Landshut: Dr. Max Zistl von Straubing nach Landshut (Math.);

Ludwig Puichte von Münnerstadt nach AmV)erg (Math.); Dr. Friedr. Schinnerer
von Kaiserslautern an das Neue GynHi. in Uegensburg; Dr. Ste|ihiin Martin von
Neustadt a. H an das Neue Gymn. in Ramberg; Ign.oz Schneider von
Dillingen an das Neue Gymn. in Hamberg : Dr. Karl Wunderer von Zuei-
brücken nach Erlangen; Dr, Karl F 1 e i s c h ni a n n vom Neuen Gymn. in Ham-
berg nach Niirnl)erg (.Mt. (iymn.j; Karl llufsel, bisher Rektor des Progynin.

Günzliurg al» Gyninprof. nach Augsburg (St. Anna); Friedr. Walter von SjH-yer

nach (lünzburg; Dr. (J'ittfried Mayrliot^-r von Roseidieijn an das Maxiinilians-

gyninusium in .Münriien (Malh.); Dr. Ileinr. Lcipold von Passau an d;k> Neue
Gymn. in Regensburg; 1 im i wurilen gegenseitig versetzt in Genehmigung ihres

Stellen.Huatauschgesuches : lh\ Max Zistl, (Jymnprof. in Landshut (Math.) nach
Straubing und Dr. Alois Zott, Gymnprof. in Straubing (.Math.) nach Landslmt;
Dr. Herrn. Stadler von Freising an das Maximiliansgymn. in Mün4hen: Dr.

Frz. V o 1 1 m a n n vom Alt«n (Synin. in Kegensburg nn das Luit)M>ldgymn. in Mün<-hen.
b) folgende Gymnasiallehrer: Dr. Karl lleissinger von Speyer an das

Itealgymn. München; Karl H a c Ii h ti l> e r von Hof nach Kaiserslautern (M.atli.);

Friedr. Jörge« vom Progymn. Grünstadt nach Landau (Math.); Karl Brater
vom Progymn. Wunsiedel nach Neustadt a. H. (.Mut Ii ); ?'rie<Ir. Joh. Hilden-
brand vom Progymn. Frankentlial nach Sjtcyer; Dr. Wilh. Schott vom
i'r<^uin. Kusel nach Bamberg (N. U.); Johann iviefsling, KeaiL in IngolsUidt

an das Gymn. Hof (Math.); Dr. Paul Joachim söhn von Hof an das Realgymn.
Nürnberg; F.wald Mann von Kaiserslautern an das Alte Gymn. in Wür/luirLr;

Dr. Adam Schwind vom l'rogymu. Dinkelsbühl an das Neue (Jymn. in Würzburg;
Wilh. Hoos vom Neuen (iyinn. WÜrzburg an das Realgymn. Augsburg; Priester
Adam tiriif von .XscliaH'enliurg an d,is l>ud\vig.>igymn. in München: .Tulin^ Nuder
von Landahut nach Komptuu; Joh. Geiger vom Progymn. i'Älenkoben nach
Landshnt: Ludw. Kemmer von Dillingen an das Luitpuldgymn. in München;
Karl .T ;t u r IM ;) Ii n , Sliiili> nlilirer in Winnweiler, nacli Dillingen ; Wilh. Summa.
GymnI. in Hantberg (A. Ci.) nach Krlangen; Joh. Bischof von Pirmasens nach
Bambenr (A. 6.); Adolf Wurm von Kilenkoben nach Freising.

(•) an Realaii^t ilten : :i iif A n^iiflien : M:i\ (Iiintner, Prof. an der Tndn^trie-

scliule Aug.sburg an die lnduslrie.schule München (N. Sx>r.); Dr. Herrn. Stöcke!,
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Prof. an der Ludwigskreisrealschulc Miinchea an das llealn^mo. München (Kealien;
auf Omnd organischer Verrii^uti}<r) ; Dr. J<w. Rackl, Prof an der Kreitrealaehule
Nüfnlii rjr. :ui «lif IiKluHtricsi liul»« Nürnberg (Uealien); Mich. Rösle, Prof. an der
KeaUchule Landshut, aii die Industrieschule Augsburg (N. Spr.); Dr. Jus. Mioheler

,

Rektor der Realschule Landsberg, an die Industrieschule Augsburg als Prof. fHr
Realien: Dr. riirisfnjjh K o 1 1 o r in a n n . Rektor der Rfalfchulo I-induu, als Rektor
an die Kreisrealschule XürnluTpf ( ( lit riiiei ; .Julius Briiuninger, Rektor der Real-

schule in Nm*-Ulm, als Krktur il^r Kreisreiilsdiuh- nach Bayreuth (Realien).

Ferner wiinlen folgende Reallehrer auf Au'^urlien versetzt : Di'. .I<ih. G öttler
von der Lu<lwigskrei.srealschule Münelien an die Industrieseliule Miiiiclien (Math.);
I\ u 1 Kduard Paul von der Realschule Fürth an die Ludwigskreiarealschule

«München (Math.); Dr. Anton Killer mann von der Realschule Neu-Ulm an die
Lnitpoldkreisrealtchule München (Math.); .Tos. Kaiser von der Realschule
i>inkelHbiihl an die Kreisrealschule Parsau (N. Spr.); Arnold Hubert Jacoh^s \oti

Memmingeu nach haudshut (N..Spr.)j Dr. Frz. Buck von Weilheim an das Heal-
gymnasium NSrnberg (K. Spr); Nikolaus Wein au er von der Kreisrealsehnle
Pa'^sau nach Fürth (N. S]ir ) ; Frz. Wehr von der Kreisrealschule Kaiserslautern

nach .AsehalVenbmtr (Healien); Leo Türkheint von iler Realschule Fürth an die

Kreisrealschule \N in / nrg (N. Spr.); Jos. Bach von Landstuit an die Kreisreal-

schule Augsburg (Matli); Lothar Deschauer von Fürth nach Neu-1 Im (Rcaüi'ii )

;

Dr. .Vug. Grofsmann von Weilsenburg an die Kreisrealstihule Bayreuth (( Ihmih»');

Jak. Rubenbauer von der Kreisrealschule an die Industrieschule Kaiserslautem
(Chemie); Dr. Joh. König von Kronach nach Asohaffenburg (Chemie); Franc
Weifs von Lindan nach Fürth (Zeichnen);

.Assistenten: als .Xssist.-uten wurden beigegeben a) liuiiiatiislischen An«
stalten: Hans Fischl, Lohrer an der höheren Töchterschule in Ludwigshaien a. Rh.
dem Gymn. Ludwigi^hafen ; I>r. Alfons Kalb; Assistent in Ansbach und Dr. Wilh.
Lermanndi'iii Maximiliausgymn in München; Wilh. II e i n d 1 ilem Luitpoldgynin.

in München ; Karl Ii a u s c h m a y e r , Assist, in Landau (Math.) u. Friedr. P f e i f f e r

(.Math.) dem Theresiengj'nin. in München ; Friedr. Holl dem (iymn. Kreising (N.);

I'riidr. Thürauf dem (Iymn Zweibrüeken ; Kugiii lleel dem (Iymn. Rosenheim;
llai)^ Rubel, Assistent in .Metten, dem (iymn. Amberg; Heinr. Kübel, .\ssistent

in Wiir/burg (.\.(i.), dem (iynm. Bayreuth; Theodor Weifs dem Gymn. Ansbach;
Dr. Hans Schlelein dem (iymn. Fürth; Dr. Christ. Riedel dem Alten (iymn.
in Nürnberg; O. Gabriel Haupt dem Gymn. Münnerstadt; Anton Haas,
.\ssistent in Kaiserslautern, dem Neuen (iyiiin. in Wiirzburg (Math.l; Karl liitti r

V. Lama dem Gymn. Dillingen; Ernst Wüst dem G^mn. Günzburg; K.irl

Mederle dem Prögymn. SchSitlam; A. Bergmann, Assistent in Aschafrenburg,
dem Progyiun. St. lii;.'^lHM-t ; .\iloIf F 1 i ek i ti e r dem Pro<,'ymn. FtTenheim ; I'rii' lr.

Beck dem Progymn. Weissenburg a. 8.; higmund Biir der Lateiuschule l orch-

heira; Friedr. Fischer, zuletzt Assistent an der Realschule Lindau, dem Neuen
(»ymn. in Re^n-nsliurg; Karl Albert dem Gymn. Aschaffenburg ; Jos. Jacob,
Assistent in l!aiiil»erg (N. G.) dem Ma.vimiliaiisgyiun. in München; Otto Müller
dem Neu<-ii (i\mn. in Ramberg; .\iiton (i ruber un<l Aug. Steier dem Gyiun.
Freising; Hans L (x; h m ü 1 1 e r dem (Jymn. Landshut; K. E ng e 1 h a r d t <leni Gymn.
Speier; F. Drescher dem Gymn. Laiulau ; TheocI. Zellfelder, .\ssissent am
Theresiengymn. in München dem (iymn. Ansbach; Karl Wolf u. (ig. Kesselring
dem i'hereetengymn. in München; Jos. Hertel dorn Gymn. Straubing; l'Viedr.

Ke))iM-i dem Gymn. 8i Anna in Augsburg; Joh. Zinsmeister und Christian

Ohly dem Alt. fiyion. iti Wiir/lnni^: I'r. Peter II über, dem Gymn. Günzburg.

b) Itealanstalten : Dr. Max Degen hart, Assi-stcnt an der Kreisrealschule

XHmberg, dem Realgymoastum in München (N. Spr); Dr. Adolf Croninger
der Industrieschule 5liinchen (Chemie); Adalbert Rüde! der Industrieschule

Nürnberg (( hemie); Theodor Pr o s i e g o 1 der Luitpoldki cisrcalschule in München
(N. Spr.); Ludw. Bauer der Realschule Wasserburg (Kt alien!; Hubert Niggl
der Realseliuie Pirmasens (Realien); Josvi)h Herrlich der Realschule Ami>erg
(.\. Spr ): J<ih. Schnell, .\ssistent an der Industrieschule Nürnberg, der Real-

scliiile BnnjberLT (Chemie); Karl Reger der Realschule Wnnsiedel (N. S]>r.); Karl

Weitnauer der Realschule Kulmbach (N. Spr.); Julius Hagen der Realschule

Günzenhausen (Healien); Aug. Leykanff der Kreisrealschule Nürnberg (N. Spr.);

Dr. Friedr. Köhler der Realschule Asohaffenbnrg (N. Spr.); Jos. Brnnner der

Digitized by Google



784 Miaxellen.

Kealscliule Dinkol9l)iiliI (Clifmif); Alois Moritz der UtMlsolmlo Weiilcn (N'.Spr);

Wolf}^. (iötz der Rc.tlschule NVeidcn (Math.); Valentin Kreb der Maria-Theresia-

Kreisreulscliule in München (N. Öpr.); Aogiut iMet/. der Industrieiichule in Nürn-
berjf (Chemie); Friedr. Stihlin, Assistent am Kealj^ymn. Auj(sl)ur<;, dem Realgymn.
Nürnberg' (Philo].): Karl Renner der Maria-TlKTesiii-Kreisrealsrlml«' in Miirn lii'n

(Heal.); Alfred bpüth, Assistent in Kulmbaoh, der Uealschule in Laud»Uut (^Keal.);

Vinoens Schmitt der llealsehate DinkelsbOhl (Math.); Jos. Stein mayer der
Maria-Theresia-Kr<'isr<>:ilscliule in München (N. Spr); Valentin Schnciiler iler

Realschule Had Kisningen (Latein); Thristoph Heck dem Healgvinn. NiirnWerg

(N. Spr.); Simon iJannlM-ck di r KealHchule Nenburga. |). (Heal.l; Willi. K«!kert
(kl. I'liilol.), .Inlius Plesch und Fr. S a iii e t i n r( e r (Real.) dem Realt^ymn. Niirn-

l>erg; .loh. Meier der Realschule N<">rdliniren ; OLCn .Sehiilde der Realschule in

Nennlm (Math ).

Enthoben ihrer Funktion auf Ansuchen: Dr. Mich. Haitz, gepr. Lehr-
amtskandidat und Assistent am Gymn. LndwijOfshafen a. Rh.; ferner Priester Kart
Manjfold. tiynuiprof. (kath. Rel.) am ICadettenkorps unter Rehi.ssunji; des Tilel.s

eines Kgl. Prufessurs, und Pfarrer Reichen hart, prut Heligionslehrer daselbst;

Max HasI, Assistent an der Maria-Theresia*Kreisrealsohu1e in München.
Auszeichnungen: a) an humanist iHclien Anstalten:

I») an Realanistulten : Itichard Weltrich, Gynrnprof. a. I). am K. Kadetten-
korps erhielt das Ritterkreuz I. Ahteilun<r des Grofsheraogl. sächsischen Hanaordena
der Wachsamkeit oder vom wcil-eii l'alk*'ii

In Ruhc*stand vei Het/l: a) an humunist i.schen Anstalten : Alois llaindl,
(iyninprof. in Ingolstadt für immer; (lustar Kr äfft, Gymnprof. in Reprenshurg
(X. (i.) fiir immer; Th. Schröder, Uymnprof. am Alten (lymn. in iiUruberg
(Math.^ für immer: tleistl. Rat Priester Max Vine. Sattler. Gymnprof. am
hud\vi;rsj;ymn. (kath Rel.) fiir immer; Eu«,'. W a 1 d s c h in i 1 1 ,

(iymnl. im zeitl.

Ruhestände, vormals in Speyer, für immer; J)r. Stephan Keck, Gymnprof. im
aeitl. Buhestande, vormals am Alten Gymn in Bamitcrf?. Pur immer; Dr. Otto
I) ot ter w ei ch . Oyn>nl. im zeitl. Kulicstahdr. vnnual^- in Sjm ycr, für immer;
Franz Binder, im zeitl. Ruhestande, vormals Rektor des i'rogymn. Kirchhein)-

bolandcn. iür immer, Rud. Richter, (tymnl. in Erlangen, für immer, samtliche
anter wohlf^eHilli^nT Ancrkciinni»"/ : Karl Wollner, zeitl. qnieszierter Gymnprof.
in K;iisef«<lautern, aiil ein weiteres .jähr.

l'i II llcalan.stalten : Oberstudienrat (i<;. K ü cli tbaue r , Rektor der Iniliislrie»

.sclnde und der Kreisrealschule in Nürnberg, fiir immer; (i<i. Heidner, Rektor
der Kreisrealschule in Rayreuth, für immer; Adolf S i c k e n h e rir e r , Rektor der
Luitpoldkreisrealschule in München, für inuner; Ludw. S u 1 1 e r , Rektor der Real-

schule Landau, für immer; Jakob Schmidt-Friderich, Reallehrer für Zeichnen
und Modellieren an der Realschule Bamberg, für immer (unter Verleihung des
Titels eines K. Trofessors); Dr. (ieorg Klein, Ri ktnr ih's Rt' dirvinnasiums in

Münchuu, für immer; Ernst Roth, Rektor der KreislandwirtJ^chaftschule Lichten-
hof, für immer; Heinrich Grünewald, Reallehrer für Zeichnen in Furth, für
immer (unter Verleihung <les 'l'it.'ls eines K. Pruli'^'-dr''); .\di>lf Schneider,
(iyninprof. (Math.) :nn KadeUcnkurps. Tir innner unter Verleihung des Ritter-

kreuzes 1. Kl. des Militärverdienstorden.s, gämtliche unter wohltfofiilliger An-
erkennung: .loh. Kau er, Prof. f. neuere Spr. an der Ludwigskreisrealschnle in

München, tur die Dauer eines .lahres.

(iestorl)en: a| an lniuiür.stischen .\nstalten: P. Mli'-iliird Fischer,
<>. S R., G^'mnprof. bei St. Stephan in Augsburg^ Dr. Wendelin Berdolt,
(iyninprof. in Straubing; Rudolf Lutz, Gymm. in Kempten (Math.); Joa. Wex<^
Stii.lii iilrlirer a. D. (Math.) in München: .lakob Ht i rle. Oyninprof. (Math.) in\
i>illingen; Valentiu Mayring, Gymnprof. a. D., München.

b) an Realanstalten; Joh. ROckel, Reallehrer a. D. an der Realschule
AscIirtfVcnliurg ; Professur Miili. Hausen wein. II'- ill^lirer i ]>. in Bandterg;
Anton l'o]>p. Re;(ni lir> i' lur Zeichnen an der l{« il-i hule i.i<iil w igshaten a. Rh.

Berichtigaug. Üben S. 745 (Rodnerverzeichnis) lies: Lerno, K. Oberlandes-
gerichtsrat in Bamberg (statt Regensburg). Die Red,

FHfMT .VwMiwn' rin Pnwfiekt Mn-g^n>l „Vetter Lfttut mut Urer", firvftrkf IdMhrltHe
tSrUMvg, M, dtu wir der iiraeMutiff nkwtct rrrchrt. /.earr hirrwit ouffHfprurtM rmiiJ^Mm.
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Prüfungsaufgaben 1900.

I. AbHolntorialaiif^eaben an den Progymnanien.

ÜbersetzQiig aus dem Ucatschon in das Lateinische (H Stunden).

T. Liviua, liinaiclitlich desseii wohl leeinem von euch unbelcaunt ist« von wie
grofser Liebe «um Vaterlande er beseelt war, wirft irgendwo die Frag* anf,

welclies <ler Aiisfritng g'OweHfti wäif, wi'iiii die Römer mit AU'.\:inder dem (inifscn

hätten Krieg führen müssen. Ais eclitcr Ilöiner wai* er ganü und j^ar überzeugt,

dafs selbst dieser mit vollen) Becbte sn gepriesene Feldherr nicht im stände ge>
wi'sen wäre, jene zu besiegen. Dies darf uns nicht im geriii<^stfti wunder nehmen,
da ja Livius, wenn nicht in allen, su doch in last allen Teilen seines Werkes, in

denen es sich nm Kriege handelte, immer nnd immer wieder von Siegen seines

Volki'^ /u ^ 'richten hatte. Zudem war Ihm zu meiner Zeit im Ilesilze einer solchen

Machtstellung, wie sie bis dahin keinem Volke zu teil gewurden war, und es setzte

aaf seine Heere und ihre Führer ein so unbedingtes Vertranen, dafs niemand an
dem ewigen Hestunde des IJeiohes zu zweifeln gewagt hätte.

indes war nicht gai* lange bevor der grosse Geschichtschreiber mit der Ah-
fassnng seines Werkes begann, ein Volk aufgetreten. nSmlich die Germanen, gegen
die sf>!r:ir Caesar, der gröbste Feldherr, den Horn je herv(trgei)racht hat, ungpachtet
wiederiiulter Versuche nichts auszurichten vermochte. Waren aucii die tiermanen
so weit davon entfernt, sei es an Macht, sei es an Bildung mit dem Kömervolke
irgctiilwif vergliclien werden zu k<"iiinen. dafs sie vielmehr hier so ziemlich all-

Seniein als gering zu scliätzende Barbaren galten. .si> nahmen sie doch ohne alles

iedenken den Kampf mit Rom auf.

Woran ihnen vor allem gelegen war, das war die Erliultung ihrer Freiheit.

Da sich dieses Ziel nur dadurch erreiclion liels, daLs sie einerseits energisch alle

ihre Kräfte sammelten, anderseits die iüI iIl"- ' des sittlichen N'erfalles (corrumpere)
Horns gebotene günstige ( ielei,'eii1iei( kiu^^ lietiii(/f en. sit fanden .-^ich unter ihnen
glücklicherweise jetzt .Miüiiier. die iieides möglichst rührig Ijetrielien. 80 ver-

mochten schliel'slich Odoaker und die mit ihm in Italien angekommenen Heer-
führer nicht allein die von Kom her sd oft drohende (Jefahr. die deutsche Fn-
abhiingigkeit milchte vernichtet werden, gründlich zu beseitigen, sundern sogar
dem westlichen Hr>merreiche ein Ende n machen und sich iflrerBeits der Herr-
schaft über dieses Land zu bemächtigen.

Bei dieser Sachlage hat unser Livius, um auf ihn nocheinmal zurückzukoniinen,
Tielleicht (nescio an) über jene alte Zeit mehr wünschend (cupidus) als scharf-

sichtig (acerj geurteilt

Übemtmag ms Bevtsdieii in du FnniSslsehe (2 Stunden).

Mein lieber Fremd 1

Ich habe von meinem Bruder einen lirief erhalten. Kr hat mir mitgeteilt

(m*a informe), dafs er bei fchez) Ihnen in Neapel (Naple.v) Lr,.wesen ist. Kr war
sehr froh (content), dafs Sie am Bahnhof (I i gare) gewexen sind (Subj ). um ihn

sa empfangen (le recevoir). Der Tag ist sehr sch<in gewesen, und als mein Bruder
am Rande (le bord) des lileeres angekommen war, war er Aber (de) die Schönheit
des Panoramas (le panorama) entzückt (ravi). Der Vesuv (le Vosnve) war in seiner

präcfitigen (magnitii|iie ) Sch«)nheit überall sichtbar (vlsible), obwohl er sehr [weitj

von der Stadt entfernt (eloigne) ist (Subj.).

BUtttir t. d. UyiuuUiialHCbulw. iLXXVl. JiUirg. 50
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Die Stadt ist wie f'iu (rrofscs AnipliitheatiT (iiiiijiliitlir-ritre. m ), da nio an
(«otitri«) einen Hügel (la collinei an}ri*lelint (ailosse) ist. Mein Hnider war sehr

- '

ziitrit ileii mit fde) seinem Aufenthalte (le sejour) in dieser piin liiigt n Stadt. Kr

hat mir auch mitgeteilt, ilafs Sie an allen ((ians tous les) sdumen Urt«ti (endroit, m.)
am Rande dei Meeres von (depais) Ciipri bis (jusqn'lt) Pompi^i (Pompü) gewesen

sind. Ich hodaare (etre iache), dnh e« mir nicht möglich gewesen ist (Subj.), nach
Neapel zq gehen, um jene Schönhciteu z\i sehen.

DMrtsdia Attsarbeituni; (3 Stunden).

1. Bas Geläute der Glocken in seiner Beziehung zum mensohliehMi Leben.
2. Charakterit^ierun^' eimr \<>u <ier Prüfungskommission ZU bezeichnenden

Persönlichkeit in Cwietbes Hermann und Dorothea.
3. Die Segnungen des Waldes.

l l>entetxun$r ans dem Dentschen In das (iriechlsche ii." stunden).

Nach der Kinnainne vcm Truj:« st'fjelten die Hellenen nach »lein <,'i"_'i'rn'i1tpr-

liegendenM ( herttoiies, über welchen damals Pnlymestor herrschte. .Nai h ihrer

Ankunft daselbst schütteten') s^ie dem Achilleus ein Ehrengrabmal*) auf. Nachdem
sie deshalb einige Tage verweilt hatten, erschien ihnen, als sie schon im Begriffe

waren in die See zn stechen/) das Schattenbild*) des Achilleus und verlangte.*)

dafs eine von den IMchtern des l'i ianio- ;,re.i|ifert werde. I'ie Hellenen, weli'he

sich der Wohlthateu, die sie von ihm erhallen hatten,') erinnerten und den Maua
ob seiner Tüchtigkeit verehrten,*) beschlossen*) die Polyxena auf dem GrabhSge'*

des Achilleus /II opfern. Sie siiiniten aber den Odysseus als •gewandten''') Hedner")
zu der Mutter der>eU»en Hek.kbe mit dem Auttrage sich der Jungfrau zu be-
uiächtiifen unti zus-leich'*) die .Mutter zu überreden, über die WegfÜhrnng'^) ihres
Kindes nicht unwi!!i«r zu sein. Als nun (hlysseus dahin p^ekommen war, fand er,

dals'*) das Miulchen nicht blul's nicht unwillig ihm folgte, sondern auch die Mutter
überredet e: denn sie sagte, es gezieme ihr eher zu sterben als anf schimpfliche
Weise zu leben.

Kin guter Herrscher thut gerade da« Gegenteil von dem. wa« ein Tyrann
thut. Kr strebt nach niclifs. weil er alles zu besitzen erlaubt. Kr hält es fiir <lie

suhönate Zierde sieh selbst uud seine Begierden zu heherrscheu. Kr ist erfahren
nicht nur im Krieirs w ese n .

•*) sondern auch in den Kiinsten des Friedens. Er be-
raubt keinen I ntertlinn seiner tWiter. wundern <;iVit denen Oescln ril:''. welche es

verdienet), und hört nie auf allen wuhLsuthun.'' J Kr sorgt ilir alle auf gleiche
\\ eise und »chätxt keinen gering. £r übertrifft alle in allem und zeichnet sich

an Weisheit vor allen ans.

Amffsben us der Hathenalik (3 Stunden).

1.

Kn soll nachstehender Auadruck müglichst vereinfacht werden.

a J

') ilt'tirjiout' *\ »:ii/"Vt' *) ](i<niu *) r i<!:i'/.iio (Fut ) *) tidtohn- *) i-C/ridi

'*J l'arlic. '
) m ü(t][uuiti *'} Partie.
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Man zeichne daa Viereck (gluicLscUenkelige I'ai'alleltrapez) ABCD, in welchom
die Seiten AB nnd DC parallel sind, ans

AI? T'» iimi ; HC AI) fiO nun und ("D 44 min.

Mau bereuliue die Fläclie und die Länge einer Diagonale desselben.

8.

Folf^ender Lehrsatz ht zu btnvt'isea:

Zeiflinet man ülier <lie 3 Si-iten eines rechtwinkotijjen Dreieck« älinliclie

Vielecke so, dals die Seiten de« reditwinkeligen Dreieeks eiitspreclienile Seiten der
ähnlichen Vielecke sind, ao ist der Flächeiiinlialt des iiher der Hyiiotenuse stehenden
Vieleokea gleich der Summe der Flächeninhalte der beiden anderen Vielecke.

II. Absolatorialanifcabem an den hmnanlBtiacheii Gyinnasien«
A«f^e mm Überaetsea na i«m ]lmilMli«B im das LaMMiMhe (4 Stunden).

Für die Wahrheit der feirisinni^reti HenM'rkuii<r. <lie (tuetlie einer hoch-

ffebornen und zugleich von glühender Begeisterung tur die edlen Künste erfüllten

Frau in den Mnnd le^. dafs es nämlich vorteilhaft sei, den Genius zu bewirten,
«ItMin wt iui iri;in ihm ein (iast^^rsi lirnk so lasse er ein seliiineres znriirk.

bietet schwerlich irgend jemand einen gewichtigeren Üeleg als liuratius, nach dem
Urteile vieler der hervorrafrcndste IMchter, den Rom hervorbrachte. Ein Im
römiHelKMi Staate so inä<lit i'^fr Mann wi(> .M:iii'ii;is i^ewährte ihm. um die I'ih»;j!'e

de;r Literatur eilVig bemüht, wie er war, Erlösung von dem Druck der Mittel-

losig^keit and zeichnete ihn auch durch vertraute B reundschaft aus; infolgedessen
ki>iinte dersellM' die j:\u/i- i\raft seines Talentes auf die dieli'.-i i rlie 'PhiHi^rkeit

verweuden. Al*er gleu liwolil empiin^' Müceuas selbst noch Orusaeres und Wert-
volleres, als seine Freiprebigkeit L.M^[> 'ndet hatte. Indes verbinde ich mit dieser
I'eliauptiinij nielit 'lin Ali^ieht. seliieii l'i-eunds(dia('tshund mit Ilorafius auf" ei«,'etinntzi(jfo

lk\ve«4^'ninde. wie z. H. auf Ituhmsuclit, zuriickzuluhren ; denn die Innigkeit der
/niiei^Minir. die er für unsern Dichter empfand, ersehen wir prenügend aus der
ThatHache. dafs er in>eli auf dtMii Stcrlieliette :iti Auf,'ustu>* die Hilte richtete, er

müclite des Iloratius llacciiH wie seiner eingetlenk sein. Dalier halte ich, weit
entfernt, hei ilim eine beschränkte und en^herzigfe Denkun^sart vnrauszusetzen,

an der Anscliauung fest, tiafs kein Haus reiner ^'ewesen sei als das des Mäcena«,
ein Lob, diis ihm bekanntlich lloratiii» selbst »peudet. Übrigens brauchen wir

blofs zu bedenken, wie der Ruhm dem Verdienste gleichsam als sein Schatten f<>|>:t.

um es als einen no(wendi;r eintretenden Vorjjranp zu erkennen, dafs hochherzifjc

•Menschen oft die gröfste .\nerkennunfr ernten, auch ohne dais das Streben danach
die Triebfeder ihres Denkens und Handelns bildet. Dies wurde nach meiner Ül>er>

z«iu«ifim<r auch dem Mäcenas best-hieden. Wie die selb>;tbe\vulste Vorherverkümlifrunpf

de» liuratius, dafs er ein Denkmal aufjjerichtet halie dauermler als Erz, dafö er

nicht VoUständi^'^ dem Tode anheimfallen werde, ^muz anders in Erfüllung ging,
als man es einstena bei seinen Lebzeiten wuhl für möglich halten m<ichte, s<i er-

zielte sein dankerfülltes Gemüt auch den Erfolfj, dafs er den Miicenas nicht blols

mit der I n t- rblichkeit des Andenkens beschenkte, sondern auch seinem Namen bei

der Nachwelt einen ungewöhnlich hellen tilanz verlieh. Wirklieh liefs also der
Dichter Horatius jenem hochverdienten Förderer manches hervorragemlen Talentes

ein Gastgeschenk surnok, welches die Flucht der Zeiten nicht vernichten konnte.

Aufgabe aus der katholischen Beliglouslehro (2 Stunden).

I, Aus dem Lehrstoffe der 9. Klasse.

„Es ist der Hepriff h) der untelili, nen. bi der alleinseligmachenden Kirche
nach der katholiscdien (ilaubenslehre darzuleihen und zu /ei^o-n

:

1. wie diese beiden Eiffenschaften der Kirche sich aus ihrer Hcstimmung
ergeben und auch durch die hl Si !:rift bes(;i1i<,'t werden:

2. was (irurid und was (iegenstand und wer Träger des unfehlbaren kirch-

lichefi Leliramtes ist:

^i. wi-v iii.erhaupt nach katholischer Lohre in der Kirche und durch die

Kirche das ewige Heil erlangen kann.*'

ÖO*
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n. Aus dem Lehrstoffe der 8. Klasse.

„W;iH verstellen wir unter tilieriiiitiirlicher (inade (inttesV Worin besteht
die (Jiiinie des Lieistandes ; welclieri KiiiHuls iilit sie :iuf die Freiljeit des mensch-
liclien W illens V Was ist die (inade der lleiliguiucliiuifj oder Rechtfertigung; wie
wird von (it»tt ihre Krteilunjf, wie vom Menschen ihre Krhmgung vorbereitet; wie
wird sie von (iott erteilt, wie gebt sie dem Menschen wieder verloren?"

Ail^ab« am ier protestuitUchen Kelifcion8h>lirc für die hnnumlgtlBChei
Oyauiaslen im rechtsrheinischen Itayern (2 Stunden).

L Aus dem L e Ii rs tolle der I). Klasse.

Auf welchen Schriftstellen beruht die Lehre von der Wiedergeburt? Wie
kommt sie zu Stande, was ist mit ihr gegeben, wie hängt die Heihgung mit ihr
zusammen ?

IL Aus dem Lehrstoffe der 8. Klasse.

Das Gewissen: — wie ist es richtig zu definieren; wie ivfsert es tioh
(Beispiele); inwiefern kann man von einem christlichen, von einem irrenden, von
einem schlafenden Gewissen reden; was macht das Gewissen sn einem guten?

AmtgthB ans der protestantischen Reliiirionslehre für die humantfttsdira
Gymnasien im ReHricrnngsbezirke der Pfalz (2 Stunden)

Das dreifache Amt des Kriüaers in seiner Bedeutung für diia Werk der
Erlösang ist mit biblischer Begrundang darralegMi.

Deutsche Aosarbeitung (4 Stunden).

1. Auch kleinere Volker können tu hoher Bedeutnng^ in der Geschichte ge-
hingen (mit liesonderer Ueziehung auf Bayern).

2. Was man ist, das blieb man andern schnidig. (Goethe).

3. Die Kunst der dramatischen Exposition soll an einem in der Sdinle be-
handelten I>r:iin:i nHclitri'wiesen werden.

(Das Drama bestimmt die l'rül'ungskommiasion.)

AatgtJf warn Übeneteen aaa dMi OrlMhlsdieii In 4u Dentodie (3 StundenX

ttvioT; vnö x(j} ii lornc inoc. 'l'ihri'TfK <)' o yf-}.o)i onofo^ xonvna^ ti^v

iivQav tint (u) v:iaxnvaari( tiouyyt^t/Mf ö(7/7C ifr fn^ x(ü ()/' oii xittn-

yfoitui fiov/.oiro. avveaxevaafttvoi 6i na^tlvat t<fi^ udvia /<( t jni\dn.u

&9i$ Setn^itv taXloT^a^ ttai xiv ntäSa itpr^ näw mfCfoiHu $td tt

TO tf^Qdv fif^ev xai 6tä ro dvÜQiarov tivat. o ow KafJdui axovaa-;

rnvia einev iVJjx fthVTOt, lo n\<)u^^. <(/n/ooi' ai t'yi^; yr (f'h>rt]m(i. et'o/'n"

ot'v. n dh diac hTJi 70t t(ii)(tü)i'i i-ritit lo Jf/rnoi' /r ii:ifv- or/ n/i

yf-/.wiuTiüiik n'iii lait nurtti. i^xta dt 7i(Jol^vjnu)<: roiuoiu yt/.oioit^ur

ehai ro axh^iov ro x€ttXiiiß£vov ili^ftv Sni to Setnvov. KateutXivov

joivvv. h(fr^ o KiOliiu. xat yag o2 na^^reg anovöTfi (itw utg ogäg,

fifaini, yt/.MKK ('ib truiK hvth f'rfttQoi. SfirtvovYioiV dt- avnov o ^VO.i-jinc

yh/.ntnv II tvtfis h if'/[ft\iii /.^ytiv. 'ivu rh] t tni-koiif tiixa tx<x-

iUho txiiöioie tili iit dfi/iia. ö vvx txivr^aB yÜMia, tott /ut»

dxi^it^eit ^avegog eyiveto. av^ts oXiyov vare^v äXlo xi yehiiov

fytvleto A^xf/v. (og ie ov6i v6te iyiKaaav in* avrif, iv T<p ftera^v

navadftfvoc mv äK'.TVitv üvyxaXvifßdfitm: yjtihxf:ixo. xai o Kn)M'a<' ti

*) KalliM «ad Miae Qlate.
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eine* vai fta Ji\^ iq^, w Ktdkia, ßeydhi yt' inel yog yiXms dv^^
7To)V (tTToXotXn: f-onn i(( Hia nQuynain. rronrt'hv ui-v yng toviot^ tvfittt

txuÄovfii^v tili tu dti.iva, Iva tvifi^aivoivio oi avvnvr^c rf/' tfii yeluivreg*

vvv rivöS ivfxa iUU xaXft jue ug; ovrf Ya(i byiayt CnovSdffat av
Svraififiv ftäXlov ifirfg äifdvarog Yev£oi>ni, ovi^ tag dvrtxXt^i^ipoftevog

xa).H ftf HC, Inn ndvif^ taaciv oii a^r^r ovde vofUiOexiu eig tr^v ifii^v

nixinv Sfi.niiv u'tuf i'ohrslhtt . xa't tiua Xhyow ravrn nTrff^ivrrsro rf xal

y(*)V^ aatjuic x/.aätv ^(fuirtiit. niiviti fttv ovv TTagtjitvt^ovvio le

avtov wg avific ye/.at^fifvoi «ot Jftaveip i*fJLtvov, KQiioßovAo^ Sä »ai

i^smxeutfv ini rt^ taxiiüf»^ avrov, o ^ wg Qffd'cro tov yt'/.oiroi, dvetta*

/vtl'niö rf xui i/J naQoxfXfvodftevos %^a^7v, or< edovrtu 9Vfi-

Aif^akem Übenetron ms den DentMihmi la das FnaiBsisoli« (2 Stunden).

H ocli e.

In Versaillea bat man dem General Uoche ein Standbild errichtet, welche«
aini der «chSnstea tat, die man sehen kann. IMeseii Standbild, das Werk des
BildhiiiK is l,(Mii;iiro. erhellt sich auf ceiiu'in Sockel (jMÖtlcsl i". tu.) irimitti ;i l ines

griinefideo ivenlnyaiiL), von Hluiiien und ätrüuchern (arltuste, in.) uuigeljeaen

Rasens (gMon. m.). was die Lieblichkeit (agrement, m.) des Anblicks sehr erhöht
(ajoiiter h). Ohne Zweifel wird sich der geschickte Künstler (artiste, m.) daran
erinnert haben, dafs sein Held die Hhinien gern hatte, und wie wir wird Leraaire

folgende (~ (liest') Anekdote frelesen liuhen.

Während sich lloche in dem (iefangnis fconciergerie, f.) befand, brachte
man ihm einen wundervollen llosenstraufs am .Nlorj^en des Tages, wo er vor dem
RevolutioiiHgerichte (le trihunal rcvolutionnaire) erscheinen (cumparaitre) sollte. .

Hoche nahm eine der Rosen und verteilte die andern unter (ä) seine Mitgefangenen
(comi)agnon de captivit^t. Alle sehmückten sich damit nnd iRnirden so einige

Stunden später vor das (J>M ii ht urul «l uiii ;iut' das Blutgerüst (echafaud, m.) mit
ihrer Uose im Knopfluch (buutonnicre, f.) geführt, gleichsam (comme) um den
Henkern 0>ourreau, m.) zu trotzen. Hoche bejfleitete sie jedoch nicht, da ein be-
sonderer I rnstand seinen Pro/efs aufgeschoben hatte (faire ajourner). In der
Zwischenzeit (Intervalle, m.) kam der i). Therm idor (tbermidor, m.) heran, der
ihm das Leben rettete.

Anfgaben aus der Mathematik and Physik (4 Stunden),

ft) Aufgaben ans der Mathematik.
1.

Kin abgestumpfter gerailer Kreiskegcl. von weh^hem man die HalbmesBcr R
und r des (irund- ui>d Deckkreises und die Höbe b kennt, ist durch eine zur
ii ru ndtlä(;he parallele Ebene halbiert Wie grofs ist der Halbmesser des Halbientngs-

kreises ?

(Die Losung hat merst in allgemeinen GrBfsen xa erfolgen, hierauf rechne

man da« Zahlenbeispiel R=:2; r^sl; h^8.)
o

VoHi ebenen Dreiecke AllC sind bekannt
der Winkel ACB :

das Vtrhiiltnis AC .HC -2:3 der diesen Winkel einscblielsenden Seiten,

der I mfang 8 ~ 235 mm.
Man zeichne das Dreieck nnd begründe eingehend die Richtigkeit der

Konstruktion.
8.

Es ist anxQfreben, welche limstämle die Ktit>t< Innig der i Jahreszeiten be-

dingen; insbesondere erläutere man. audi dur<di Zeichnungen, die Stellung der

Krde gegenüber der .Sonne beim Heginne einer jeden Jahreszeit.
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Man «tolle IVrner fest, fiir welclio Orte ilie Sonne an diesen 1 Ta;jfeii in»

Zenitli kulminiert. Knillieh hestinane man, wann uml an weleheni l'unkte lies

Horizonts an jedem dieser 4 Tape die Sonne für Müm-lien (18" 8',H e. Ur.) aufgeht
— und zwar unter der Voraussetzung, dafs im Momente des Aufganges die Deklination

der Sonne 0" beciebungoweise + 23^27',! betrügt

b) Aufgabe aus der Physik.

Znr Answahl settene des Lehrers:
entweder: a)

Auf weicher Wirkung des galvanischen Stromes beruht die Einrivhtung des
Mnrse*TeleLrra]>hen? Ks sollen die 3 Ilanptteile desselben: die Batterie, der
Taster uinl iit |- t irir;irlii' Mi rjfe-.A jipar.it 1 irsclirii'lu'ii. dtircli scheiiiatisohe Zeich*
nungen veraaschuulicht und ihr Zusanimenvvirkeu erläutert werden!

oder: b)

sollen die HuaptbestAndteile des normalen menHclilichen An^es und der

Zweck der^elheii an^epelien werden. Zu erläutern sind ierm r dir l'.t-rli;iflenhfit

eineü weitsiehti^en und eine» kur/siditit^en Aupes sowie dit; zur Korreklur solcher

Augen dieiM-ndcn Hilfsmittel.

(Das Aupe selbst sowie der Gang der Lichtstrahlen beim normalen, beim
weitsichtigen und beim kurzsichtigen Auge sind durch sehematische Zeichnungen
zu venmschaulichen.)

oder: c)

An einer Stange AliC wirken 3 Kräfte von gleicher (iröfse in den durch
die unten$<tehende Figur gegebenen Richtungen. Man finde durch Konstruktion

die Grülse,
die Kichtnn^r und
den auf dei' Sfani.n' licjrctiden An^'rilTspunkt

einer i. Kraft, welche den 3 gegebenen Kräften das Gleichgewicht hält.

^-<sp

—

,
y^^—

4

(Zur Ki ii-truktion kiiuncn die liei<.n<sr)irifbenon MafsC Verwendet werden.
— Die Kon.-truktioQ seUiKt ist eiugchend zu erläutern.)

(Bezüglich der Auswahl vergleiche die begleitende MinisteriaUEntschUefsung.)

Ifl. AfeMl«tori«]prlltBiiK «a den BealcymaastoM*
Bentneher A«ft*tt (4 Stunden).

1. föild Iie;;t lief im Hcr^'f

2. Welche Kigensi-haften der .Sehillerscheii I'u hlutigen verdienen vorzugs-
weise uttsre Bewunderung?

:\ W:is Miht und w.is hci^rlit v..n uns der Väter Erbe? (Mit besonderer
iie/iehung auf di»- di iit-clic (n-^irliii lit«').

Aufgabe aus der katholischen Religionslehro (2 Stunden).

I. Aus dem 1 . I» ti r •> t M t t (' d r I\ 1 :i s s e.

:is v< r>teli<'n wir unter natürlicher, wat< unter ülu ru iMii lii ln'r onenbarung
GotteB? Wie i;ibt sieh une das Dasein Oottes aus er^ii rcr kund: wie k:iiu letztere

vollständig und unverfiiNcdit auf uu-*: wi in Ist sie zur llriiallunj; und Verbreiturjg

übergeben? Welches sind darum fiir den Katholiken die (>lauiicnM|uellen, was
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die einzige Glaabensregel, und welche Federungen stellt die Kirche mit Recht
besäglioh der Lektüre und der Auslegung der heiligra Schrift

II. Au8 dem Lehrstoffe der 8. Klasse.

„Was verstehen wir unter nntiirlich guten, was unter ii)>ernatUrlioh guten
Handinngen? Unter welchen Be(liun:iuii,o>n werden unsere Werke vor Gott ver-

dienstlich, was ist (trund und \v:is (ipjrpnstiiiid <licsps Vt^rdienstes V Was ist vim
jenen guten Werken zu halten, welche der Christ im Stande einer schweren
STinde verrichtet? Was ist das Gebet; warom ist es ans notwei^^, wie erfBUen
wir Christi Gebot, daTs wir allexeit beten sollen?"

ABl)r»be ans der luoteatewIlMlMB BaUglMriMnre (2 Stunden).

I. Aus dem Lehrstoffe der 9. Klasse.
Ks sind L>ini(;e Stellen der heiligen Schtlft anzugeben, in welchcit •l<-sa

Christo königliche Würde zngeschrifln'ii wird. Wo, wie und in welchem Umfange
wird von ihm die kiinigliche Herrschutt ausjreübtV

II. Aus dem Lehrstoffe der 8. Klasse.

Welche Bedeutung hat das alttestamentliche Gesets fiir die Wiederherstellung
der Gemeinschaft des Mcnsclien mit Cott V Wie lauten die haupt^chlichsten
Yerhelfsungen Gottes in Bezug auf den kommenden Erlöser V

ÜWneteuif In das Franxösiscke (S Stunden).

Lonh XVI.

Man hat oft versucht, den Charakter Ludwigs XVl. zu schildern, und
es ist fast immer mifslungen f^houer), weil es unmöglich ist, die Unentsohlossen-
heit (ineertitiide, f.) zu schildern. Mit dieser fortwiihrtiiden rnentscldossenln it

verband der unglückliche Monarch eine unüberwindliche Schüchternheit, welche
notwendigerweise die wSrmste (ehalenreux) Hingebung in den Herzen seiner

treuesten Diner ertöten (glaeer) mufste. Dalitr wurden dt-nn auch seine natür-

liche (iüte und seine aui'ricbtige Liebe zu dem Volke von Schriftsteliern lächerlich «

gemacht, die spater die Kühnheit hatten, dem besten der Menschen den Namen
eines Tyrannen zu ;,fel»eii.

Geben wir einige Beispiele dieser bedauerlichen SSchwaiikungcn in dem
Willen des Königs!

Nachdem er sellier im Manuskrii>t das berühinte Lustspiel Beaumarchais",

„Figaros Hochzeit", gelesen hatte, jenes genirchlete (redoutable) Werk, welches
mit wunderbarem Talente, aber mit einer Kühnheit und einer ünversehümtheit
(impudenoe. f.) ohneglei< !i''n 'sans egales) alK's Klirwürdige (venerable verspottete,

die Moral wie die Keligiun und die litaatsgewalt (autorite, f.), sagte Ludwig XVI.
geradeheraus (nettement): „Dieses Stück wird nie gespielt werden, wenigstens
solange ich König bin."

Und einige Monate später liels er, durch die Bitten einiger Höflinge er-

weicht (vaincre), sich die Erlaubnis tmtreifsen.

Kbenso als es sich um die Hilfe (les se<'onrs. m.) handelte, welche tlen gegen

die Hauptstadt aufgehetzten (se revolter) Auienkanern geleistet werden sollte.

Seine Vernunft sagte ihm. dafs es nicht ihm. dem rechtmäfsigen (legitime) Herrscher,
zukomme, zu (Junsten derjenigen vermittelnd einzutreten (intervenir). welche zu

jener Zeit in seinen Augen nur llebellen sein konnten, l'nd dennoch unterzeichnete

er nach einigem Widerstreben das Manifest, dessen Erklärungen sich eines Tages
gegen ihn wenden sollten und in welchem es hiels (on disait): .,r)ie Amerikaner
sind frei geworden von dem Tage, an welchem sie ilire Unabhängigkeit erklärt

haben.*'

Dank der mächtigen Hilfe Frankreichs wurde Amerika befreit (affranchir)

und die Freiwilligen (v(dontaire, m.), meistens Kdelleute. welche unter der Führung
Lafayettes an dem Feldzuge (expedition, f.) teilgcnoninu'ri liattcn. kamen /urii(:k.

den Kopf voller Ideen, das Herz voller Trugbilder ^''^^i^'^i ^O» welche nicht

danach angethan (faire) waren, um die in l*aris wie in den Provinzen bereits so

lebhafte Gahrung zu beruhigen.
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ÜberMtiwig In du BBgÜMlie (3 Stunden).

Wir beabsichtigen, den Verlaut' (cuurse) eiurr lieweguug zu scbilderu, weK^he
bemerkenswert iit wepfen der Thatkraft, mit welcher sie in« Werk gesetzt wurde
(to condiict). wejjen iUt iM-icVicn Fni tscliritto. weli he sie machte, und \ve>fen iler

groisen Veränderung, welche sie in der üiVentlichen Meinung des Landes hervor-
brachte. Der Mittelpunkt jener Bewef^ni^ war Manchester, «Ina Stadt, welche
;in Kedevituiij; rase}. / i^n iiKiiiriuMi li:it1e. Zu Boj,'inn rler Periode, welche wir
schildern, war sie eine nulitiHche Null (,cipher). ohne Vertretung im l'arlament
and mit den Gemeinde-Verordnungen (munidpal institation) eines Dorfes. Jetxt
\v:n- sie zu der Hauptstadt eines {frolVen Teiles der nördlichen tuid mittellüinli-i }|. n

Uuidland) Gral'schaftea berangewacliser» (to jjrow to bej; sie war der Mittelpunkt
eines Bexirks (district), dessen Bewohner immer noch einen rauhen (unconth)
Dialekt 8i)r:ichpn ; vor allem war sie bekannt wegen ihrer rauchenden Schrirn^^tcino.

ihres unaufliöriichen (jierpetual) Hegens, ihre« langen um! strentren Winters und
ihrea fast sonnenlosen Sommers. Aber der Besirk, dessen Mittelpiuikt Manchester
war, erlangte eine jilöt/li< lie Hednitnnj^-, fing an eine aufserordent Iii h - Thntkraft

zu zeigen und mit LMinidn sellicr um (in) den Kinilul's zu wetteiltrii, welchen
dieses auf den rortsihrit t dir Kultur ausübte. Vom ersten Aufrenblicke. ata

Manche-f- r iIm- KrlanVmis erlialtt ri liattc. Vertreter in das Hau»; der (iemeinen zn

senden, hatte iliese Stadt ihre StiMiuu- zu (iunsten des Freiliandels (free trade)

abgegeben. Es ist nicht schwer /u \
< rstefi> ti, warum Manchester in Bezug auf

diese Fra^e den nieisfeti ülirijjen Teilen des Landes voraus war (to be in advance
of) und warum dii- Meiiiuiij;en ihrer üewidiner »o viel aufgeklärter (eniigbtened)

waren :ils diejenieren der Bewohner anderer Teile Englands. Die Hauptprodukte
jenes Bezirks setzten ( nämlich) seine Bewohner mit allen Teilen der Welt in

Verbindunir. und überall fatiden sie sich durch die Fesseln (trammel) pebunilen

(to fetter), welche die so[,'cnannten >( liii1//"'ille (protective duty) iiinen auferle;,'ten.

Anderersei»» fürciiteten die Landwirte und die Grundbesitzer die freie

Einfuhr von Lebensmitteln (fotKl); denn offenbar würde die erste Wirkung einec

freien Hinfuhr von Lebensmitteln die sein, die l'reise zu ertniissifjen (to briug

down). Als daher die Krage «uerst anUtauchte, nabm^ sie den Charakter eines

Kampfes zwischen den handel- und dMi ackerbautreibenden Bezirken (maau-
facturing and agricultural district) an. Manchester ftbemahm natürlich die Führung
der ersteren.

Die ErSrtemng fagitation) dieser Fragen fing gegen Ende des Jahre* 1836
an. Es zeigte sich bald, dafs Jiondoii niclit der Ort war, wo die Bcweirun^: rasche

Fortschritte matdien konnte. In London gibt es nichts von jenem Kastengeist
(„esprit de corps"), den man häufig iti grofsen Provinzial-Stiiatra antrifft. Die
ungeheuere .Ausdeimuntj iler Ilaujit^tadt verhindert ihre Bewohner, in irL'cnd

welchen politischen «»der sozialen Kragen genteiasam zu handeln (to act together).

Aufserdem beherbergt London viele Personen, welche nicht sowohl Einwohner,
n!« Bt sucher sind und \vel<-!ir il^rt i'in<- /rif \:uv^ <liircli die Vergn;i'_niiiL''eii und
die Zerstreuungen (dissipatiuu) der Landeshauptstadt festgehalten werden, ohne
sieh als ihre Bürger zn betrachten.

Aufgaben aus der Mathematik (3 Stunden).

l. Planimetrie.
y^u einem Sehnenviereck kennt man einen Winkel, eine anliegende Seite

und die beiden Diagonalen.

Man konstruiere dasselbe und gebe die genaue Deterrointtion.

2. Algebra.
Kiiie aritlniictisclic Beilic (erster Onlnunjr) und eii\e |Lreomctrische Reihe

beginnen beide mit der Zahl 1 als erstem (ilicde. Weiter ist die Summe der
ersten drei (Jlieiler in der arithmetischen Reihe «/leich der dnnj.i-lten Summe der
ersten (ir"i (ili.-d'-r In d>-r '^MTunetrisclien ro'ilif und .-iM-n-H die Summe der er-*'

n

vier Glieiler in der arithmetischen Beihe gleich der doppelten Summe der ersten

vier Glieder in der geometrischen Reihe.

Man ermittle die beiden Iteihen und schreibe je die ersten vier Glieder an.
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3 Analytische Geometrie.

Man stelle im rechtwinkeliiren KciordiDateiksystem X, J
1. dif Gleichung? einef Kreise« vom Radios r uf, welcher die beiden

Koordinatt'naxen heriihrt.

Femer bestimme mao
2. die (ileickuncen derjenigen Kreise, welche dieeen ersten Kreis and eben-

&lb die beides Koorainatenaxen )>en1hren.

Auf eine ubenttcbtltcbe Darstelliing ist bei der Lösung sämtlicher Aa%aben
Gewicht zu legen.

Cewrtrie (2 stunden).

£« sollen die Risse einerge-
raden Pyramide, deren Gmnd-
fläche ein Quadrat von
gebener Seitenlänge a ist, ge-

aeichnei «erden, wenn die
Rijse 9, und s, der Spitze

egeben sind und eine Seite

I Basis<)uadrate9 in der ge-

t^fSiffi^' ffet>enen Geraden G ^ dwerstflo
Tafel liegt.

Determination.

Auf eine übersichtliche

Zeicbnnng' und ErlSnterang ist

besondere« (Ifwicht r.xi le^i ii.

Für die Ausfüliruug der
Zeichnung nnd die aof nehm-
st4'hender Skizze gegebenen
Lagenverbältuisse zu wählen.

1 bers^etzung au?, dem LateiniiMrhen (.i St\inden).

A]»-x:tndro Magno, si Uoniania bellum intulisset, longe alius Italiae quam
Indiae. | r juam temnlento affine comisabnndus incessit. visus habitas emet,
^;ilfii'< A|juli:ie :i<" moiites l,n ui - rn.'uti et vi-stiijia rerentia domestioae cladis,

ubi avunculus eioa, Epiri rex Alex.vuder, absumptus erat et loquimur de Alexandro
nondnm merso secnndii rebus, ijuarnm nemo intolerantior fuit. qoi ei ex habitn
riMv iH fortiinu*' ri'iviqne, ut it.i dii am. inp*»nii, quod sibi vietor induerat. «pectetiir.

liareo niaifi.-« sinulis quam .\Iexandro in Itäliain venisset et exercitum Maoedomae
oblitam degenerantemque iam in Peraaram mores adduxisset. referre in taato
r-irf pi^et superbam mutationem vesti« et desidemtus huini iacentium adulationes,

etiam \ iftis Macedonibus grares, nedum victoril'iis. et foeil;i supplicia et inter

vinum <'t epul.is catvifi atnicorura t't vanit item oinentiendae stirpis. quid V 5i vmi
amor in dies iieret iM:rior, quid? si trux ac praefervida ira — nec quicquam
dobium inter scriptores refero —, nttllaae haec damna imperatorüa Twtatibns

Digitized by Google



794 MuaellMi.

ducimus? iil vero pericoltim erat, (juod levissimi ex Graecis, qui Parthorum quoque
contra noiiien Uomanum gloriae favent, dicUtaro snieiit. ne mfiiestiitem Hominis
Alexiirulri. quem ne f;ima quitlem illix notum arlütror fuisse, HUHtinere imn potuerit

populuB Romaniu, et. :i<h orsaa quem ÄtheDis, in civiUte fracta Macedonum oriuia,

oernente tum maxitne |ir<>]M> fumantet Thebarum rumaa, contionari libere anri fint

lionutH'H. id >|tiiH| ex iii<>iiuinenti<« nratiotuini |i;itt>t. adverBas eUKI HOmo eX tot

proc«$ribu8 Romanis vocem liberam niissurus fuerit 'i

Quantalibet magnitudo hominis conoipiatur animo; unius tarnen ea magni-
tmlr) hiimiiiis i't it. l oller t i jkiuI«» plus (Icrcni annornin t'plicMtate

;
quam qul oo

extollunt, quml pupiilus liumauus, etsi nullo I>ello, multis tarnen ])r<ieliis victus Htt,

Alexandro nullioi pugiiae non lecnnda fortuna fuerit, non intelligunt se hominii
* rer ^e!<tas, et eiu« iuvenis, cmn populi iam oetingente«imuin bellantis annnm

rel»U8 eonterre

Aufgabe au» der Chemie und Mlueralof^e (1*/* Stunden).

Welche ffasfnrmijre Verbindunpf entsteht, wenn Kupfer mit konzentrierter
S<'|iwefelsiiure erhit/t wird V Wie katin <iit'st> <,':isr*>rin !>,'<> Vt i l>iii«liin(; inilserdem

noch dari^estellt werden V Welches sind ihre wiciitigateu i:IigenscUafteu und wozu
wird sie benfltst?

Die ohemischen Vorgang« sind durch Formeln sn erläutern.

Aill^ am der Phjsik (iVi Stunden).

Zur Autiwahl durch die Fachlehrer der Kommission im Be-
nehmen mit dem Kektor.

Entweder: 1.

Man Itesclireihe die suffenannte Uriickenwajjre.

Man leite dabei die HediuKung ab, welche erfüllt sein muls, damit die Lage
der Last auf der Brücke thatsachlich ohne Einflnfs auf das Resultat der VN'ügung ist.

Odar: 2.

Was versteht man unter Elek|roindi|)ction oder Voltainduktion und was unter
Maguetoiiuluktiun V

Man schildere einige VeiMiche, welche das Entstehen und den Verlauf von
Indukiionsströmen ze^en und erläuliere an ihnen die rie^^'-t/'- 'ler Induktion.

Man erläutere den Begni) der totalen Reflexion

des Lichtes.

Wi'it. i' lu i.'clme man den (irenzwinkel der
totalen RetUwion beim IMtergaug von Licht
aus Flinl^las (Brechun^sexponent in Luft.

Welche (irrifse muh d''!ii:4<iii;irs der Winkel (f

eines auf ein Flintglusprisma I l»rechender

Winkel M)") auiTallenden Strahles mit dem Wn-
tallsidt üherselireiten. wenn der Strahl im l'risma

Totalrellexion erleiden «oll V (Vergl. Figur.;

IV. Aafeaben beim I. Abnchnitt «1er PrüfaiiK für den Unter'
rieht iiiis den phlloloci»eh-hl»torl»«hen Fftchern.

( I'rii1"ntl^st|•i^«^•Kr^i'^ ; Ziiu""l i-^scii S| Kandidaten : davon erhielten 1 die Note I,

Ui die Nute II, M die .Note Iii, 12 die Nute IV <l. Ii. nicht liestanden; lü sind
surttckgetreten.)

Deatseher AvflMita (6 Stunden).
Ist es mit dem Wcsrn des luimanistiachen Gymnasiums vereinbar, den

L nterrieht im (iriechischeu ein/iiNchränken 'f
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ÜlMnetfODg «u den Deatschen In das LfttelniMlie (5 Standen).

Das riiternelimen. mit welrliein sich bereits der Bahnbrecher der Philologie

in Deutstililand. Friedrich Auffust Wolf, getragen hatte, einen neuen Thesaurus der
luteLnisi-hen Spruche herzustellen, welcher, reicfahnltiger und besser geordnet als

Gesner und Forcellini. gleichsam die Lehensgesehichte jedes Wortes von Anraii-f

bis zu Ende aus dem Wechsel der Zeiten, Verbältnisse und Anschauungen erklärt

darlegen und zu Nut« und Frommen aller, welche sich mit dem Altertnme be-

schäftigen, /ngünglich machen sollte — dieses r'nternehmen auszuführen unter-

nahmen im Jahre 1657 auf Einladung des freigebigen Königs Max II. von Bayern
drei Männer f^l^nzenden Namens : f'riedrich Ritschi von Bonn, Karl Halm vo;i

München. Alfreil Fleckeisen von Frankfurt. Allein k;iii::i li itten >u' be^j^oniien, die

Arbeiten und Pensen unter die Mitarbeiter und Schüler zu verteilen, als infolge

veränderter Verhältnisse die Gelder «nröckgezogen wurden, welche man fiir diesen

/weck tliissif.' jjlauhte, und man musste e.s aufgehen, tlurch ]ii i\ ;iti' T.- ntiriL'-f'n :!inl

Beiträge das Werk zu stände zu bringen. Die gegenstandslos gewordene HotVnung
wurde indessen bald anfc nene belebt. Derjenige, welcher in Mönchen an die

Stelle Hainen urefreteri war, ^M Ün l. ^- im .I.ilir.' I>i>i3 ein Archiv für lateinische

Lexikogra|)hie und Grammatik und tund zur Bestreitung der nötigen Kosten die

Uoterstütznng der bayerischen Akademie der Wissenschaften. Kächst ihm hat

Martin Hertz in lireslau das Interesse des Thesaurus vertreten und dureh seine

Empfehlung für das Unternehmen die Gunst de« preulsischen .Ministeriums ge-

wonnen.
Das Neue in unserem Plane besteht vor allem darin, <lafs wir den l'mfang

des Thesaurus auf 12 Hände normierten, und dafs wir den Theaaurus, welchen zu

veroflFentlichen wir im Begrifle stehen, von «iei Maierialsammlung trennten, welche

aueli t. ii'li dem Drucke des Werkes in /ukuiift Itestehen bleiben wird. .\ile

lateiiusrhen Wörter, welche in der Littcrutur Iiis zu Finde des zweiten Jahrhun-

derts nach Christus vorkommen, besitzen wir. auf einzelnen Zetteln ausgesirhrieben,

alphabetisch geortlnet. in 4tM)() Seliachteln vollst;indiu^ l'ie ^--ewaltige Masse der

christlichen .\utuieu und die lieschr.mktheit der linanziclieu .Mittel gestattete in-

dessen nicht, dieses exakte System weiter fortzuluhren ; und ao ist für die

Autoren bis zum Jahre (>(M) nach ("hristus mir eine Kxcerption der neuen, seltenen

und bemerkenswerten Wörter in Aiigrill genommen worden. In ähnlicher Weise

sind die lateinischen Inschrittin je nach .Alter ond Bedeutung entweder ganz ver-

zettelt oder nur teilweise durch Excerpte ausgenützt. Wir hatten gerechnet,

innerhalb 5 Jahren das nötige Material zusammenzubringen ; diese Frist haben wir

überschritten, aber s«> unbedeutend, dal« wir über die Ausarbeitung innerhalb

15 Jahren (iutes und tiiinstiges zu prophezeien wagen. Wir wünschen von Herzen,

dats ntit dem Verlaufe der Jahre der Thesaurus seinem Ideale immer näherkomme.
Wer du aber auch immer dieses Buch aufechlSgst, lies es mit Nachsicht und sei

gliicklich, wenn du es gebrauchst.

Cbenetann^ am dem DeatucheB In du GrieoUMli« (4 Stunden).

An einem einzigen grofsen politischen Gedanken zehrte Isokrates sein ganzes

l.elien lang, olnie dessen Verwirklichung, die bald seinem Tode folgte, mit an-

gehauen zu können. Die innere Zwietracht und Uneinigkeit der hellenischen Staaten

brachte ihn auf den Gedanken, dafs, wenn die Griechen den Hader untereinander

vergessen und sich gegen den Nationalleind, die Perser, wenden würden, gaua
Asien ihnen zufallen und d.as höchste Glück ihnen zu teil werden würde. I>er

morsche Bau des INu^ischen Reiches war den Grieclien von jeher kein (Jeheimnis

gewesen, aber erst durch die Feldzüge des Cyrus und Agesilaus war ihnen dieser

Zustand zum vollen Bewufst^ein gekommen.
Die Erkenntnis des letzteren rmstandes verViiotet uns auch, in Isokrates den

Vater dieses Gedankens zu feiern, zumal da Gorgias lange zuvor dieselbe Idee

durch Reden zu verbreiten gesucht hatte.

Isokrates hatte zuerst, wie billig, seinen Lantlsleuteii. il* ii Athenern, den

Gedanken ans Herz gelegt, aber ohne jeden Krfolg; er wandte sich dann mit

demMlben Tonchlag an den Spartaner Arohidamos, dann an Dionysina von SisUien»

endlich trotz des Abratens seiner Freunde an d e n Mann, welchen seine politische
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Einsicht, die BewcfrunfjHfreiheit in seinen Entschliefsuiigeti und seine respektable
Macht Uim ab den rechten eiupfehleu rauTstea — an i'hilippu« von Macedonien,
in der sieheren Erwartnnpf. dafs seine far beide Parteien so nutalielien YoTsdilEg^«
ihm nicht blofs den Dank vnn Pliilippus und Athen, sondern von ganz Hellas ein-

tragen würden. Es scliieu ihm ein Leichtes zu sein, dafs, wenn I'hihppus die
führenden Staaten von Griechenland auf gBttichem Wege zn Frieden nna Sin-
trach» I riii^eti werde, aueh die anderen diesen folgen und dann alle Hellenen
vereint dem macedonischen Führer Hecresfolge leisten würden.

Wenn es anch nicht dem geringstem Zweifel unterliegt, dafa der vor Tielen
ausgezeichnete Fürst nicht eines athenischen Retiners Itedurfte, um zu diesem
Arolsen Gedanken angeregt zu werden, so mufste ihn doch der Umstand, dal's ein
nicht nnbedentender Athener nher das Gewühl der Parteien erhaben ihn besonders
l)erufpn glaubte, <\:\^ auszuführen, was die Grieclu'n in ihn'r Kur/'^ii litigkeit längst
versäumt hatten, willkonunen und Beinen Zwecken förderlich sem. Aber von den
ihm durch Isokrates gemachten Vorschlägen führte er nur den einen im Sinne des
Redners aus und die Ereignisse nahmen einen ganz anderen Verlauf, als der
athenische Redner in seinem (Jptimismus erwartet hatte. Wenn aber erzählt wiri}.

derselbe sei auf die Knude vom Ausgange der Schlacht von Chaeronea arn ge-

brochenen Herzen gestorben, so ist zu bedenken, dafs er damals Ijereit» 9S Jahre
zählte und nur durch eine einzige Hand, welche die verschiedenen Staaten vt.tn

Griechenland und deren widerstrebende egoistische (tesinnuu^n durch Strenge
und Gereclitigkeit niederzuhalten und zur Eini{rkeif zu zwingen WUSStC, ein Zog
gegen Tersien mit Ausaiclit auf Erfolg ermöglicht wurde.

Übersetxiing aus dem l^teininchen In da» Deutliche {i Stunden).

Jttvenal. Satir. XIV, v. Sl—85 inoL

ÜbermteoMf au iem Ciriedriselieii Ins Henfsdie (4 Standen).

I. Kau(>k, fragnienta tragic. (Jraecor. : fragm. incert. falml. 1).^.

n. Nauck, fragm. trag. Oraec: Eoripid. firagm. 362 v. 1—23.

V. Themata »nn dem II. Abiiehnitte der Prüfang
tnr den Unterricht in den piiiloioKiMch*liiMtori(4chen Fächern.

(Prüfun^sergebnis: Augemeldet dü Kandidaten, davon auf Grund der un-
genügenden wissenschaftlichen Arbeit zurückgewiesen 20; von den zur mündlichen
Prüfung einberufenen Vi amlen C)'> und zwar 1(> mit Xnte I, 10 mit Note II,

U mit Nute III; ö erhielten Noti' IV. also nirht bestanden, Ii traten zurück.)

a) Aua der klassischen l' h i l.o log i e

:

1. Für den Charakter und Werdegang det Demoethenea ist die kante Bede über
de;, Trierarchischen Kranz" (erat. LI) von grositer Wichtigkeit (Blafa, Att.
Beredsamkeit Iii, 2. S. 217 ft.).

Gefordert wird zu dieser Rede:
A. L Kino genaue Kinleitnng, welche in KUne den siatoB oauaae der

l)eiden Mitreitenden l'arteien darlegt.

2. Eine scharfe, irenane und geschmackvolle deataohe Übersetxang
fscliuhnär.sige Übersetzung)

3. Ein c 0 in in e n l ii r i u s p e r ji e t u u s , der
a) neben den wichtigeren und interessanteren sprachlichen Er-

scheinungen haaptsächlioh die sachlichen Fragen scharf ins
Auge falRt;

b) insbesondere aber auch den Nachweis versuelit, oh und in
wie weit die von dem Surecher vertretenen Behauptungen Ite-

gründet sind oder nicht. (Hauptschrift von A. Kirchotl". Abh.
d. Kgl. I'reul's Akad d. W. lH5.ö. I'hilol.-Histor. Klasse S.Ü.j— lU»!.)

B. Wenn auch eine Stellungnahme zur Frage der Kohtheit oder Unechtheit
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nicht iprefordert wird, «o wmre eine »olclie doch erwünscht.*) (Dieses Thema
wiirdo äiiiiil mit Krfoljr l)e;irJ)f'itet).

2. Die dem Isokrates zugeschriebene Kede an Demonicos.
8. Studien eu Leontioi.

(F-- ^till mit Keniitzuiifjf der \vii }i*i;rKten Litorutur ülier die Cosrhirlit.» d-T
grieclii.xhen Sprache eine DarsteliiHig der «prachhchen Eigentiimlichkeittru

des Lcnntius von Neapolit auf grund seiner Lebensbeschreibungen des Symeon
Salos und des Johannes vmi AI»^x;iridria (iiiier die Ausjjahen s. Kruinbacher,
Geschiclitc der l»yziintinisclien Literatur S. lölj gegeben werden; dazu eventuell
kritisi'lie und exegetische Bemerlniilgen za den zwei Texten.]*)

4. 1)0 falsi Asciinii sclmliis (luaestiones rriticae.

5. Canones (
'ul»» tiiiui. [Cobet b;it in seinen verschiedenen Schriften Kegeln über

die attische Formenlehre, Wort Inldung und Syntax aufgeHtellt. & warde
sowohl fiir die Grammatik :iIh tui die Kritik belangreich sein, wenn diese

Canones Cobetiani jjefaniHkeit, geordnet und auf ihre ätichhaltigkeit hin geprüft
würden. Auch ein' r, iiweis« Löeung der Aufgabe wird eraprieMieh »ein.]')

6. Quaeatione« Tryphiudoreae.
7. De Horati «ex prioribas tertii Kbri oaitninibus.

H. De fabidis IJaccliylidcis

U. Die Analogie auf dem Gebiete der Kasusrektion bei den griechischen Tragikern.
10 Rectene Bergkins Sophocii extremam Aiaei« partera abiodicaTerit.
11. Lannii iis f'halcocondylas.

12. Disscrtaliii in tertium Hacchylidis carmeu.
13. (juellenunterHnchiKi;.^'!! der zoologischen Notizen bei BasiliiM von Cäsarea.
14. De litis in^tnuncutii« in cHTationibu« Demosthenis de Corona et in Midiam et

Aeschinis m Timaeum.
15. Die Dubletten des Livina in der ersten und dritten Dekade seiner Biieher. *)

Studien zu dem aatronomiachen Lehrgedicht dea Jobannea Kamateroa.
17 De Pseudolongini Tocis nonnuIHs.
18. Quae ratio intcn t-dat irM -t Dionis Cassii de OaeaariB bolUa GalKcia nanrationea

et commcntarios ( aesaris de hello (ialHco.

l'J. (^uaestioues in Sulpicium Severum A<|uitanum.
Iii*. !»(> latinitate Joannis C'assiani.

2L Geschichte der £isangelie. ') (Dieses Thema wurde 2 mal mit Erfolg bearbeitet.)

22. Ariatareha ftathetischer Standpunkt in der Beurteilung' Homer«.
2.3. De operibus Fastidii ürit iiinnrmn episcnpi.

24. Havels Neuerungen im Texte des Phaedruü (^Ausgabe lü'db) sollen nachgeprüft
werden.') (Dieaea Thema wurde 4 mal mit Erfolg bearbeitet.)

25. De Tatiani et Athenagorae elocutione.

26. Studien zu den AbstrsLkten der homerischen i'oesie.

27. 'l't\nn<; fiyyfhxni apud Graecorum antiqnnnim poetas tragicos.

2'^. Quae tV* i i int veteres Homer! interi>'' ti - de Iliadc iiidir ia elegantta.

29. Sprachgt'lirauch Gregor 1. des Grolsen in sciin-n Hriefen.

80. De sul>stantivis cum praefixo primtivo {«, in ) t ompositis.

31. ' fi-jaXt t in i •iin-xi'>:n>v xui u(coTt QO{ ).öy<ii tu uynt ff^tfiifurmt.

32. Kritik der von 1'. Langen (Berlin 18Ü7) besorgten Valeriusausgabe.')

33. Ea aollen zur genaueren Kenntnia der attiaohen Geriehtaaprache Beitrüge ana
den zehn K>-<lnern pejrrOien werden.

34. De antidosi apud Athenienses.

35. Quis scripserit libellum qui est Lucii Caeoilii de mortibus persecutorum.

36. De versione nan« ti Ch nientis Uomani ad Coritttliioa epistola« Latina antiqaiaaima.

87. De alliteratione a|iud Ae*!chylum. ')

88. Qitibna locia iura quaedam omnibaa (^aecia vel omnibua oivttattbtta eaae communia
acribant oratorea Attici. *)

89. Yergleichung der Gesetze Piatos mit der Nikomachischen Ethik dea Ariatotelea. ')

40. De uau exemplomm ab illnatrium viromm nominibua poat aetatem Auguati.

*) Aua der Zahl der vom K^l. äta«Uniiuiatarluiu /Ur Uun II. Ab*ohuitt Uur I> UraiutüitrlUuug

am 4«D fltfMl.*bistor. «Mmsii fMesütstan VhamtU. OM» Bad.)
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41. Die vielnmBtrittenen Becriffe ansdem attischen öffentlichen Lehen : «no/i /(>oroWa,

Quellen bündig unterscbieduu und erklärt werden.
42. Studia Xenophontea.
43. Die pscudoli'iiueriM ht'ii Vers.' und dt-ren Kinfluw auf Aristarch« Textkritik.')

44. In XenuphuiitiM ütiCi»numico observatiunes.

45. De Cyprian! GalU poetae metris in Heptateaebnm.
AC. De f<iiis»Misu inter Senecae patris opus ei Sfiit^< at' ßlU opcra.
47. De Hilarii tractatu in Septem epistuius ounuuicas.

^

48. f 'ber den \s\'vi der direkten nnd indirekten Überlieferung von Origines' ^

Büchern contra Celsuin.

h) Aus der deutschen l'bilulogie:

1. Beohaclitnnj^n zum Beimfifebraach des TTIrioh von Zatxikofen.

2. V'ik.!li--iiii)-^ (It's Wfsf .illirjiui'r I>iali'ktes.

3. Über Wiclauda Cberset/wn^'i n dt r Briefe untl Satiren des Uoraz.

<•) Aus der (t e s c h i (• h te:

1 Die bajerisclio I'nlitik auf dem Ke^rcnsburj^er Ileiobatage von 1<>.')H .'»1.

"1, Geata illustrium ducuni JJavaria«' dt ^ (nm;,' H.iiirr. '> (Die Oesta i <i. ^^ lu ;ii i.ip

des Priors (ieorjr Ilancr zu Xiederaltaieli, mit Heranziehung' der Ilandsclirilten

in der Müiiehener ."Staatsbibliothek' und im Wiener Haus-, Hof- und Staatsarchiv).

3. Verhältnis Friedrich des Groben zur katholischen Kirche in Schlesien.

Tl. Aaisabem Mm I. AliMlialt« «er IMIIbiis für Aem Vstei^
xlclit te des neueren Spraclien.

a) Romanische Philo] nur ie.

(PrüfunG^Bergebnia : /ugelussen 47, zurückgetreten 4, von den 43 mündlich
Geproiieit erhielten S Note I. 22 Note II, 12 Note III: G haben nicht bestanden.)

Dentscher Aufsatz (5 btuuden).

Deut»chlaad das IIitz von Kuri.iia.

Französischer Aufsatz (.'> Stumlen).

(juel est Tticrivain franQais que je prcfere et pour quelles raisons est-il inou

auteur de pr^difection ?

i ber^et/uiig uuh dorn Dout.scheu ins Fruii/üsische (4 Stumleu).

Da« bürperliche Trauerspiel hat an dem fran/'i«sisclien Kunstrichter, welcher
dir Sara si iiifr Xatimi bekajint lieiuacbt. t-itifii sclir {^rtindliclien Verti'idijjjer »(e-

funden. Die Franzosen billigen sonst selten etwas, wovon sie kein Muster unter

sich sellnt haben.
Dif Namen vun I'iic-Tiii uml Helden kimtien einem Stücke l'mMii nml

Muje.stiit geben; aber zur Uiihrung tragen sie nichts liei. Das I n<rl(iik lifrJiMiigen,

deren Umstände den unsripen am nüchsten kommen, uiufs natürlirlierwoise am
tiefsten in nn^cri' Sccli- ilriiiL'i^n : und wenn wir mit Konitifu Mitleid liaben. so

haben wir es mit ilinen als mit Alens-clit-n und nicht .lis mit K<'>niireii Macht
ihr Stand schon öfter« ihre UnlSlIe wiclttis^er , so maclit er sie durum nicht

iniercssunter. Immerhin mfjgen ganze Vülker darin verwickelt werden; unsere

Sympathie erfordert einen einzelnen (;e«jren8tan4l, und ein Staut ist ein viel r.»

abstrakter He^'rin tiir unsere F-uiptindnuLTi-n.

„Man thut dem menschlichen Uerzen Unrecht," s;igt auch Manuontel, „muu
verkennt die Natur, wenn man glaubt, daft sie Titel bedürfe, uns zu bewegen
und zu rühren. Di*» '_'eliciliu't»'n Namen des l'reuiidi's. des Vaters, des Oi']ieli!''ii.

des Gatten, des Öohues, der Mutter, des Meuscheu überhaupt, diese siud pathetischer

als alles; diese behaupten ihre Rechte immer und ewig. Was liegt daran, welches

.\u« (J«r /.abl tUr >(>m K^^l. '^tiMtsmiuiHU-riuu fttr <lou II. AbMluiitt >icr L«ltraiiit»j>ruruu({

SOS den pliUol.-liislur. iriclwni fiM(|{«JWitt«n TJmowU. (D. Bad.)
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der Bang, der Gesohlechtuiaine, die Geburt des Ungliioklioben ist, den seine Ge-
fKIH|Qf1ceit gej^n unwttrdige Fremide und das verrahrerisclie Betspiel ins Spiel

'

verstrickt, der seinen Wnlilj-tand und Heim- KIiiv darüber zu (Jruude «^'eriilitet,

uud nun im (iefängnisse seufzt, von Scham uud iieue zerrissen V Wenn mau fragt,

wer er ist, so antworte ich : er war ein ehrlicher Mann, und so seiner Marter ist

er Geiniilil und Vater; seine Gattin, die er liebt, und von der er !;e]iebt wird,

schmachtet in der äuf^rstea Bedüri'ois und kann ihren Kindern, welche uach i3rot

verlangen, nichts als ThrSnen geben. Man seige mir in der Oesehiehte der Helden
eiiu' rührendere, inoralis^chere, mit einem Wurte tragischere Situation I T'iid wenn
sich endlich dieser Uugliickliche vergiftet; wenn er, nachdem er sich vergiftet,

erfiifart, dnh der Himmel ihn noch retten wollte: was fehlt diesem schmenslichen
und fürchterlichen Aut^eriblieke, wfi sirli /u den Schrecknissen des To'li^- nKirfiTiide

Vurstellungen, wie glücklich er habe leben können, gesellen, was fehlt ihm, frage
ich, am der Traiarödie würdig zu sein? Das Wunderbare, wird man antworten.
Wie? Findet sirli denn nitdit dieses Wundi'rb.u'O gonufjsam in dem idritzlirlien

Cbergange von der Ehre zur Schande, von der Unschuld zum Verbrechen, von
der sül'sesten Ruhe zur Venweiflung, knrs in dem äofsersten Unglöeke, in das
eine blolse Schwacldieit gestürzt V"*

Man lasse aber diese Betrachtungen den Kranzusen von ihren Diderots und
Marmontels noch so eingeschärft werden : es scheint doch nicht, dafs das borger-
liehe Tranerspiel darum bei ihnen besonders in Schwang kommen werde. Die
Nation ist /.n eitel, ist in Titel und andere äulserlicrhe Vorzüge zu verliebt, bis

auf den gemeinsten Mann will alles mit Vornehmern umgehen, und (Gesellschaft

mit seinesgleichen ist so viel als «chlcclitc (icsellsi haft. Zwar ein "[liicklidies

(ienie vermag viel über sein Volk; die .Natur hat nirgends ihre Rechte aufgegeben,
und sie erwartet vielleicht auch dort nur den Dicliter, der sie in aller ihrer
Wahrheit und Stärke zu zeigen versteht. Der Versuch, den ein rngenannter in

einem Stücke gemacht hat, welches er das Gemälde der Dürftigkeit nennt, hat

schon grofse Schönheiten, und bis ilie FraniMMi daran Geschmack gewinnen,
hätten wir es für unser Theater adoptieren sollen.

Was der erstgedachte Kunstrichter an der deutschen Sara aussetzt, ist zum
Teil nicht ohne Grund. Ich glaube aber doch, der Verfasser wird lieber seine

Fehler behalten als sich der vielleicht unglücklichen Mühe einer gänzlichen l'm-

arbeitung unterziehen wollen. Er erinnert sich, was Voltaire bei einer ähnlichen
Gelegenheit sagte: „Man kann nicht immer alles ausführen, was uns unsere
Freunde raten. Ea gibt auch notwendige Fehler. Einem BuokUchten, den man
von seinem Bnekel heilen wollte, mafato man daa LelMni nehmen. Mein Kind
ist buoklicht, aber es befindet sich sonst ganz gut."

Diktat ond Übenetnuiff «w iein FramSBlsoheB Ina Dewtsehe (4 Stunden).

Rabelais n'est pas seulement un grand rieiir: il est encore un grand realiste,

le plus grand peut-ctre <|ui ait surgi en France avant le XIX- si6cle. II Test,

parce que, n6 dans les rangs du peuple, il parle la langne du pi u|ile savonreuse et

pittoresque. II Test, parce <|u'il adore la nafure imissante et loisnnnante. avec ses

jets imprevus et ses bruaques saillies. II Test eucore parce qu'il observe et repru'
duit Penchalnement des choses humaines, oi\ tout se croise et s'entremele, oA les

reflexions ji's \i\u< graves peuvent etre intcrrompues par im eclat de rire; parce
qu'il ae sacritie vulontairement aucun anneau de lu uhaine sans tin qui rattache
Pexistence oh^ve du moindre individu k tons les objets environnants et qui s'^l^re,

de dogre en degrö, jusqu'aiix nobles idAes de patrie, de scieiu^e, de reli'ji'Ui. Hare-
uient un a dcconpö en prose pittoresque, sonore et coloree, de plus hu-ges Iraaches
de r^alit^. Par sa verre cr^atrice, par sa haute Philosophie, nar sa vision large

et penetrante, il niarcli" I ' pair avec les rt'ali>;tt"; de la 'j^rande esji«">ee. Citnmie

Shakespeare et Cervantes, il incarne le XVI»' siede, si riebe et si toutVu. Son
exuberance, son amour de la vie representent cette phase tuuuiltueuse de notre
jeuueussc ipii prepara la virilite de l'äge suivant. ("»'^r la tniitaine de joiivi^iict'

uü cbatiue sii cle est n-v ciiu b<»ire, oü le nAtre surtuut duvait retrouver la verdeur
du getiie gaulois. l'^' m' nie que les individus. les nations n'atteignent leur pleine
tuaturitV' i|u'au prix do ( « rtains sacrifices ; il taut couper et tailler dan.« eette

lu.vuriunte trondaisou juvenile, non saus uu regret puur les rameaux äucriUes et
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pour le« ftmU qn'Us aaraient pu porter. Ma» Im peuples ont cet avantage qae
Icur vip est longue et qii'ils jicuvcnr parcourir plusieurs ägeH virils. en n'preri:iiit

et fecundant tour ä tour les dona de leur jeuDeti.se. ( "est ainsi (jue la France
contemporaine, <iuand eile a fait rinventaire de neu tresors, s'est rattichöe de pr^-
ffirence au genie de Ruhelais. tjuVile y a retrempe le ^'>'nii' n ttional et remis en
honoeur non seulenieut la peiriture litterale, niais aussi ia jHuMe de la vie reelle.

Voici donc Ics Idnirs jnurs, luiiiii'rp. amnur. delire!

Voici le priiitemps I Mars, Avril au doux suurire,

Mai fleuri. .Tuin brillant, tou8 lea beaiix mois amis!
Les petipliers. au bord des tleuvei* endorinis,

Se courbent uiollement coinme de j^raiides palraes;

L'oiaeau palpite au fond des bois tiedes et calmes;
II semble que fout rit et que les arVircs verts

Sont joyeux d etre ensemble et se diseut des ver».

Le jonr nait couronni d'ime aube firalehe et tendre

;

Le soir est plein d'amoar; la nuit, on croit enteadre
A travers Torubre immense et ^^ous le ciel beni

Quelqne ebose d'heareux chanter dana l'infini.

b) Englisclie Philologie.

(Priifunicrsorgebnis: Zu{,'elassen 35. zurückgetreten .'>: von den 30 mündlich
Geprüften erhielten 1 Xote 1^ 11 Note II, 9 Note lU, nicht bestanden haben 6.)

Deutscher Aufsatz (5 Stunden).

Schliefeen sich nationales Bewufatsein und weltbürgerliche Gesinnung gegen»
seitig aus V

EnsrÜHchw AnfHatx (5 Stunden).

The Great Toet uoDsidered as a Bonefactor of Mankiod.

Übersetzung aus dem Deutschen Ins Encrllschr ( ( StuadenJ.

Ans „Gedanken und Erinnerungen von Otto l'iirst von Bismarck".

Mir Sellien es damals niitzlichor, anstatt der theoretischen Krörterunjjen

fiber Verfassungsparagraphen die vorhandene lebenskraftige preufsische Militiir*

macht in »ien Vordergruiul zu stellon. wie es- t^egen den Aufst iml in I'n' l^n cr<-

schehen war und in den übrigen aulserpreulsischen Staaten hätte geschtlieu kniUifii

Die Presdener Vorgilnge hatten gc/.eigt, dafs in der sächsischen Trappe Disziplin

und 'l'reue unerscliüttert waren, sobald die lu-eulsi-^clie Vcrstärktintr ilie inilitürisolie

Lage haltbar machte. Khenso erwiesen sich Ihm den Kämpfen in Frankfurt die

hessische, in Uadcn die uuM-klenburgiaohe Truppe zuvt rlüssig, sobald sie überzeugt
waren, dal's eine bewufstt« Leitung stattfand und cinlieitliche Befehle gegeben
wurden, und sobald man dinen nicht zumutete, sich angreifen zu lassen und sich

nicht zu wehren. Hätte man damals von Hcrlin ;ms die eigene Armee rechtzeitig

und hiiu-cichend verstärkt und mit ihr ilic l iilining auf niilitiiiisrhciii (n-biete

ohne liintcrgedankeu übernommen, so wcifs ich nicht, was /u Zweifeln an einein

günstigen »folge hätte berechtigen können. Die Situation w.-ir nicht so klar in

allen Hechts- uml Gewissensfragen wie anfangs März lö^, aber politisch immerhin
nicht ungünstig.

Wenn ich von Hintergedanken spreche, so meine ich damit den Verzicht
auf Beifall und Popularitiit bei verwandten Fürstenhäusern, bei Parlamenten,
Historikern und der Tagc-presse. Als öffentliche Meinung imponierte damals die
tägliche Strömung, die in der Presse und den Parlamenten am lautesten ran>cbt.

aber nicht malsgebend ist llir die Volksstimmung, von der es abhängt, ob die
Masse den auf regelmäfsigem Wege von oben ergehenden Anforderungen noch
Folge leistet Die geistige Potenz der oberen Zehntausend in der Presse und .xuf

der Tribüne ist von einer zu ^rofsen Manni|rfaltigk(Mt sich kreuzender Bestrebungen
und Kräfte getragen und geleitet, ab dafs die Regierungen aus ihr dit Richtschnur
für ihr TerhaltM» entnehmen konnteui solang nicht die Evangelien dw Redner

kj i^ud by Googl
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und S<'liriftstelIor vermiitr'* <les Glaulien«, den sie l>ei tloti Mi«cn finden, »lle

iriiiteriellen Kräfte, die sirli „hart im Hauiiu!" stul'sen (« lo-e |>;ii kfd in a limited

Space), zur Verfügung haln'ii. Ist dies der Fall, sn tritt vis major ein. nüt der
die Politik rechnen rnuis. Solange diese, in der Kegel nicht schnell eintretende

Wirkunj^ nicht vurlicj^t, solange nur das (ieschrei der rerun» novaruui cuj>idi in

Eröfseren Centren, da« Emotionsliediirfnis der Presse und des parlamontariscben
ebens den Lärm maicheni tritt für den Kealpolitiker (politician of realities) die

Retrnchtung (\>ri(danfl über populäre Kund<?el)un(fen in Kraft, wenn auch in ihr

die Druckerscliwär/e noch keine Krwähnung findet. Die leitenden Kreise in l'reiifsen

Uelaea sioli aber damals durch den Lärm der groisea und kleinen Parlamente
betäuben, ohne deren Gewicht an dem Barometer xa messen, den ihnen die Haltung
der ]Mannseliat"t in l'eili und filicd i.dt>r einer Kinlterut'iini,' fje^^eniilier an die Hanci

Bib. Zu der Täuschung über die realen .Maelit\ erhtilttiisse. ilie ich damals bei

r>fe und bei dem Konige selbst habe konstatieren können, haben die Sympathien
der liidieren neanitenscht<*hten teils für <He liberale, teils für <lie nationale Seit«?

der Bewegung viel beigetragen — ein Element, da« ohne einen Impul» vun oben
wohl bemmewl, Aber nicht thatsSchlioh entscheidend ins Gewicht fallen konnte.

Diktat nnd «n^liscli-deut.sche l'berset/unt; l i Stunden).

Life of Xtolithu- Afan in (ireiit Hritain.

(From Ilertrtim C. A. Winük, l.ijt in J-ktrly Hritain.)

If we could in Imagination take onr stand on the snmmit of a hill com-
niatidin<,' an exfensive view. in alniosl any pari of (?re it liritain or Indnnd in tlie

NeolitliH- pi iiod. we »hould look upon a landscape soniewhat ot this kind. Thin
Hnes i<\ Miioke rising from among the trees of the dense virgin forest at nur feet

would mark the jxtsition of the Neolithit! honiesteads. and of the neighbouring

sttuckaded camp which aH'orded refuge in time of neeil; while here and there a

gleun of gold vvould sliow the small patcli of ripening wheat.

We enter a travk in tbe forest, and thread our way tu one of the Clusters

of homcüteads, passing herds of goats and flocks of homed sheep, or distnrbing
;i ticnp iif liorst'N i'i' -in.ill slinrt-lii^nii'd "MMi. <>r stiimblin>; upon a swinelierd

tendiug the hogs in their aearch afler ruots. We should pruliably have to defend
oorselres against the attack of some of the large dogH, nse<l an gnardians of the
flftf'k again-'l lu ir-. \v..!vi > ainl foxes. and for luintitie' the wild animals. At
last, on emeru'inLC itilo tlie <'l>»;u-uig, we sliould see a liftl.- pU.t of tiax or smail-

eared wlieat. aiul iieir tho homestead the inhabitar iv ime elad in Iinen and
others in skiii-. ancl .iriiamented with neeklaces and pendants of sfone. bone or

pottery, carryin;; on flieir tlaily oeiupatioim Some are eutting wofid with stone

aJCes with a wonderfully sharp edge, tix«"! in wooden handles, with stone adges
or gonges, or with little saws, compused ut caretnlly notched pieces uf flint abuut
ihre« or four inche« long. Other* are at work ]irep iring handles for the spears.

shafts for the arrows. and w 1 \'<n- th.- lni'.\^. i.i' t'nr tlir limid paddles u>ed t"iir

propelliug the uauses; white the wouteu are [)reparing the meal with pestles and
mortars, and cooking it on the fire, or spinning thread wiih spindle or distoff.

( 'Itin'Hrf's Ih riini. Front Hirknrrl III.

Methought that 1 bad broken IVom ihe Tower,
And was embark'd to woss tn Hurgundy;
And. in my Company, my brother (iloucester;

NVho from my cabin tempted me to walk
Upon the hafches. thenee we lookM tuward England,
And oited up a thousand learfnl times,

Daring the wars of York and Laneaster
That }iad liefall n us. As we paced al<mg
Upon the giddy l'uoting uf the hatohcs,

Methought that Gloucester stnmb1e<l; and in falling,

Struck me, that tliontrht to stay liini. uverboard,

Into tbe tumbling biilows of tbe main.

BlIMtt i. 4. Oys—aslalsctoüw, ZZZTL Jahrg. 51
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Lord, LordI methought, what paia it was to drown!
'What dreadfui tioise of waters in mine ears!
Wliiit !i;Lrly sii^'lits i)f deatli witliin mine oyes!

Methought 1 saw a tbousaud fearful wrecks;
Ten ihomand roen that fiahea grnaw'd npon;
Wfilrrcs iif <rnhl. groat aiR'liDi-s, hnaps of pearl^

luestimable stuiie«, unvalued Jewels,

All Bcatter'd in tiie bottom of the sea.

VII. Themata aus dem 11. Al>«claiul.t der Fr&fnns für den
Unterricht in den neueren »»praeben.

(l'riifunsrsergebnis: Angemeldet 36, zurückgetreten 4. mit der Wissenschaft-
liehen Arlx'it zurückgewiesen (5: 5 erhielten Xote I. 14 Note II, 7 Note liL}

1. Das französische Element in Longfellow's Werken.
2. The *6ost' in the Eliaabethan Dnma.^)
3 The Interhide of *CaIisto and Melibea' and it« relation to the Sp«niifa

'Ceiestiaa'.

4. La Novella di due Preti ed d'nn Clericd innamorati di una Donna.
f) ('ninmcnf l-a l-"f rit iiim« di' ]?fint-il Jans ses* fahlfs la Cour et la Hoy.lttt^?*)

ti. I>un8 uueüa uiesure Muliere a-t-il imite rAiuphitr^ou de Piaute ?
'}

7. The infleetion of the Verb in the Early Middle Engliah Text ntgi Ad«e£<air.*)

S Tli" German Element in I.fmirfellow's Ponns.
0. Loys le Caron und seine literarischen Werke.') \

10. ('ontributions an Vocabutaire de liabelais.*) :

11. The Leyden Ghjssary Cod. Von. Ut Nr. 6».

12. Dryden als Komödiendichter. •

13. Beitrag zu einer Geschichte der dramataacheii Einheiten in Italien. Die
,

Komödie.
14. ün the Epinal (ilossary.

\r>. II l'adre di l'amiglia hy Tor(|uatO Tasso and Phihisophie hy T. K.
l(i. Eintluls der franzfisischen Literatur auf die englische im 16. Jahrhundert
17. Dryden's ,Sinri8monda and Guiscardo'.

IH. Die Wielandssage in der Literatur.

19. l'nter^«uc•hu^g übet dir ^<n< llen des allegorischen Gedichte« ,The Paatime of
VIea.sure' des Stepheu 1 laues.

20. Zur Spraclie Surrey*«.

21. Le theätrc fraii^ais considcrc dans ses rapport« avec l'Arioste.*)
j

22. Der (Jrat von E.'<sex in der Literatur.
j

23. Dryden'» Cnmedy 'An Evening's Love' or the Hook Astrologer.*)
'

24. The .Vice' in tlie English Dramatic Literature. i

25. The lutluence ot Spulling on the Kew-EngUsh Pronunciation. ')

26. Shelley'a Mythenbildnng.

Till. Aufgaben beim 1. Abschnitt der Prüfiuic aas der
HalihematÜK nnd PhTaiit.

(Prüfungsergebnis: Zugelassen 06 Kandidaten; 12 traten zurück; von den
verbleibenden 54 erhielten 4 die Note 1, 20 die Note II, 23 die Note UI, 7 die
Note IT, d. h. nicht bestanden.)

AJgebnüsohe iBulysto und Algebra.

1. Aufgabe (2Vi Stunden).

Man entwickle die rationale gebrochene Fonktion

3 4-7x — 4x*

l-fx — 87x«+ 85x»
in eine nacli .sli-i^'-fiidfn Potenzen vnri .\ rottsilin'itfndo nfilu'. bestimme da«; Re-
kursioiisgcset/. und diu iodepetideute Form des allgeuteinen Gliedes und untersuche,
für welchen Bereich der reellen Yariabeln x die erhaltene Reihe konvergiert.

'} A.mi darZAhl dar vom Kgl. SUfttaminMeriom Mr d«D IL AlMohnltt d«r LabnuntaprafODg ttx
<üa oeoaran ^piMliea taIgMvtetaa TlimiMte.
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2. Auf(^abe (iVt Stunden).
Wie beurteilt man die Realität der Wnrieln einer knbiaehen Gleiehnng ans

dea Koettizienten V

Planitiiotrio and Stereometrie*

1. Aufgabe (2 Stunden).
Vom Dreieck ABC \nt gefreben die Grundlinie AB, der dieser Grundlinie gegen-

iiherliepfnde Winkel A('B tinil das Verhältnis dtT Höhen AA' und BB, welohe von
den Endpunkten der Grundlinie ausgehen. Das Dreieck ist 2U kunstroieren.

' 2. Anff^abe (2 Stunden).
Eine gerade l'yraniidp mit <ni.idr.itiHcher Grundfläche hat die Grundkante a

und die Höhe h. Ks gibt zwei Kugeln, welche sämtliche Kanten der Pyramide
berühren. Es sollen ihre Radien berechnet werden.

Man lege an eine der Kugeln eine TanL'ontia'ebene jinriillpl zur (iniiidfliiclie

der I'vrainide und bestiniine den P'liiidienirilialt der Schnitttii,nir dieser Tangential-

ebene mit der i'yramide. I' ür diese letztere Berechnung setze man b - '^^2\

BiMBe md fi^hiriMdie TrlgmoBetri«.

1. .\ufgabe (2 Stunden).

Da« Viereck ABCD ist gegeben durch die Seiten und Winkel:

AB = 9 cm, BC ^ 12,Ö cm, C D = U cm,
D A ^ 6 cm, < A 110", < B == 94 * 28',

X f r>4T,4', : I) =- 1()Ö° 3S'.

Durch Parallele zu den Seiten »oU ein rahmeniorniiger Streifen v<m kun*
tanter Breite nnd vom Inhalte q = S2,8 qom

,
abgeaohnitten werden. Welchen

Umfang hat der innere Rand dieses Streifens?

2. Aufgabe (2 Stunden).

Auf einer Kufrel vom Radius 1 liesren ein gleichseitiges sjthärischt*« Dreieck
und ein sphärisches Quadrat.

Wenn die Flächen beider von lauter grül'sten Kreisen l^pgrenzten l^'iguren

einander Bleich lind, and die Seite des Dreiecke a — 100* ist, wie grofi ^nd dann
Seiten una Winkel des Quadrates, und wie grofs ist die Flache einer jeden Figur?

BiMieBte der datviellwiM Oeonetrle (4 Standen).

I

I

I

\

\
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Gr soll ein «nf dem Grundrirs liegender Bo1ation«lcegel und ein ebener
Schnitt tlesselliHn it> senkroclitt-r I*r<>jektinn (lar<fos(i'llt wi-rdfii.

l)er Kntationskegel und .'•fiiit' Lafjte ist lieHtinniit ilurcl» die gpjjebene (M'r;«d<:' ^ ^ .

in welcher derselbe die Gruudrilsehene berührt, durch den gegebenen Basiskreis-

ponkt anf dieser Geraden und daroh einen zweiten Baaiakreispunkt deeaen ge-

gebene Projektionen RjT^j, sind.

Die Sohnittebene soll durch <b> iu Punkt B an den Basiskrois r'elegte

Tiingento und durch den Halbierung»[)unkt der Höbe de« Rotationskegels gehen.
Die Konstruktion i>t nach den g^benen Lagenbesiehungen auf dem Beiblatt

sorgiaitig ausztinihren.

Da« Hauplblatt soll eine kurse Beadureibung der Konatruktion enthalten.

Elmarata der IHlTermitlal- und Integnlr«duiiiiig.

1. .\iifL';tbe (2'/« Stunden).

Diskussion der Gestalt der durch Folcrende Gleichung gegebeneu Kurve:

y* — !H; a") - -f 100 a^x" — x* 0.

(Für die Wendepunkte gfiuiiit Angabe dt-r uiigeriihnMi Lage.)

•2. A u t ga be (IV« Stunden).

K» 8oll das uubetitimmte Integral:

^ ooex*cos2x<co«3x*dx

ao^^ewertet werden.

Analytische und Hynthetische 4<eonie1ric der Kegelwcliultte«

1. Aufgabe {2 .Stunden).

Es soll die Gleichung einer Parabel aufgestellt werden, welche zwei gege\>ene

Kreise je doppelt berührt. Die Wahl des Koordinatensystems ist freigestellt

2. Anfgabe (2 Stunden).

(Ifgel ' ri -^ind drei (iii-idr und ein l>r('ieck; es soll ein dein fjetjr«'benen

khalicheit Dreieck mit seineu Ecken ao auf die drei Geraden gelegt werden, dafs

eine Ecke in einen festen auf einer der drei Geraden gelegenen Punkt fallt

Dentscher Aufsatz fö Stunden).

Di'ti einoti thr' ich. dir iiarli Mcalen ringt.

Den Huderji acht" ich .uicli. diMu Wirkliches <feiiii>it;

Den aber lieb' ich, der nicjir dies noch jenes w&hlt,

t)er höchstes Ideal der Wirklichkeit vermählt
Rückert

IX. Theniatn dor n iNMenüchaftlieh«« Ablmadlliiiifen
beim 11. Abschnitte der liehrnnitMprüflnnc Vfttbeaiatik

und Physik.
(Prüfun^serprebnis: Zu<re1aMen 56 Kandidaten, mit der AbhBndlun|Df zurück-

_rf\\-\,'^fn 11. /.uriickijotrctfri <; : \ d>'n verbleibenden erhielten !) die MotO I,

1« die Note 11. lu die Note III. 2 tiie .N.>te IV d. h nicht bestanden )

1 ( bi-r die OberHächenspaiinunir koUoidaler Lösungen und ihre Abhängigkeit
vcn 'li iniieradir und Kan/entration. *)

2. I l ei das dioK ktrisf 1h> Verhalten Jfon wässerigen und alkoholischen Lösungen
gegenüber den eli ktrisehen Wellen.

') Mist d«ir ZaUl dc-r vom K^l. .Staat^niiuiiHluriuia für duu II. AbMcliuitt der Lchnuutiiprafitii^

aus d<!r Matlicuatik twd PbyHik feff^>'^:tiit«n TlwmaU. (Die Bed.)
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S. Gefifeben eine KtirTe 4. Ordnnniiir mii 1, 2, 3 Doppelpunkten in den Eokpimkten
«les Ki>oriliii;ifi'tii]r. i.ik'<. Ks s.iüon dit» (ileichiinfjren zur Besliininan^ der
WeudepuDkte und lJop^>elta.ngeuteu aui'gestellt werden.

4. Einifire nnmerische ßleichnnffen 5. Grades mit metaoyolischetn Affekt und der
/,u<!;('li"iritr(*ii A tft-kf funkt; m aufzustfllpn.

5. Kiae luittel.s eines ntasseluseu Fadens an einem festen I'uukte aufgehängte
Scheibe, deren Ebene mit der Vertikalebene soMunmenfäUt, bewegt siob in
ilir st r unter dem Kir fl iv^u der Schwere oder aoeh ohne denselben; es i*t die
Jk'weffung zu uutersuclicn.

6. Das Groi'sherzofiftnm Mecklenburg beeitzt ein flr alle VermessungWEwecke ein-
Iifitl I Itcs reclitwink li_r( - Koordinntensystein, das :iuf einer k<inf<»rnien Kegel-
pri>)('ktiun des Kllips, n.ls lierulit und von Piischen. einem Scliülcr ('. F. GaulV,
eintfenilirt wurde . . N;ich einer inöfilichst kurzen Ahleitinifi dieser Formel
soll die (ik'itdiunjr derjetii'^'-i'n Kurven in rechtwinklisffn Koordinaten ruif-

ge«tellt und diskutiert werden, welche der ^eodiitisübeu Verbindungslinie
zweier Punkte auf dem Rotationsellipsoid innerhalb der gegebenen Näherung
entspricht (T)ir*(cs Tln'nia wurde 2 mal boarbeitpt.)

7. l'ber die Wiirnieleitun^^sniliifjkeit der Gase und ihre Abhiinffiffkeit von der
Temperatur (bei tiefen 'IVniperaturen).

8. Gegeben ein fester Kr^relj^clmiti S — o, sowie ein Kegelschnittbüsi-licl V o
durch 1 feste l'unkti», l>ie dem festen Kegelschnitt S o mit jedem Kegel-
schnitt des Hiischels gemeinsamen Tangenten schneiden m } iti (» Punkten.
Man stelle die (ileichunff fiir die Kurve der ISchnitl punkte auf und diskutiere sie,

!). Untersuchung derjenij^en Flächen, deren Krümmungslinien bei orthogonaler
Projektion auf eine F.benc! wieder ein OrthcgwialayRtem liefern« (Dieses
Thema wurde 5 mal bearbeitet.)

10. Darstellung von Irrationakahien und Irrationalität gewisser Darstellungsform«!.
11. Über da« magnetische Verhalten organischer Flfissigkeiten.

. 12. Zur Geometrie der Steinersohen Fläche.

18. Die Untersuchungen von Darbonx, Lecons «or les systdmes orfhogonanx Tom. I

p. 3.'» (l^OSi iil)er die Konstruktion von dreifachen ()rthogonalsysten)i n. die

eine Schar von Kageln enthalten, sollen entwickelt und namentlich durch aus-

gewählte Beispiele erliutert weiden. ')

14. Es soll das Integral y[p(z)|Bda, wo p (x) die WeierstraTssehe Funktion be-

/•'icliiii'f, ausu-cwcrtet werden, unter n eine j^an/.e ]M)sitive Zahl verstanden.

I>ie einfachsten Fälle sind genauer durchzuführen.') (Dieses Thema wurde
2 mal bearbeitet)
Uber die Drehung' eines starren Körpers inn -einen Seli\ver]>unkt.

£s sollen die Untersuchungen über die gestaltlichen Eigcnscbaftea der Flächen
2. Grades von Eula* ab in historischer Entwicklung dargelegt werden.

17. Ober das magnetische Verhalten von Alkoholen.

It). Konforme Abbildungen eines von irreguUüren Hyperbeln ™-ter Ordnung be-

«rren/ten Flächenstück«? auf den Einheitskreis.

19. tn)er die Löisung des Dirichletschen Problems mit Hilfe der Balayäge^Methode
von Poincare.

20. Üntersncliu tilgen über die zwei ^ zweideutige geometrisehe Verwandtschaft
zweier ebener Systeme.

21. Bei der Betrachtun<:r der Fulspunkte der A.ven einer Fläche 2. Ordnung,'

kommt Heye (Geometrie der Lafre, II. S. Is2) auf eine Flüche S. Ordnun;/ \ m
sehr einfacher Konstruktion. Keye gibt die Gleichung der Fliiehe a. u. l).,

jedoch ohne .\bleitun<r. Es soll die Ableitung dieser Gleichung' gcfreben

werden nn.l s.Mlann die l-'Iiiehe vom Standpunkte der Theorie der Fläche a. a. ().,

jedoch ohne Ableitung. Es soll die Ableitung dieser Gleichung gegeben werden
und sodann die FlSohe vom Standpunkte der Theorie der Fläche 3. Ordnung
diskutiert werden. (Diese« Thema wurde 2 mal bearbeitet)

') Ann der Zahl dvr vum K^;!. 8taat«miQiHt«riuni fUr den Ii. Abncbuitt der LohraiutoprUfang
•m dw HatheDUitik uod Pltystt IMgeMtiten TliMnftta. (Dl» IM.]
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22. Über Transforniationenf dnroh welche KrttmiaangsUnien wieder in Knimmmigs-
linien übergehen.

23. Uber anoniiile elektromagnetische Rotationsdispersion.

24. Die empfindliche Flamme al» Hilfamitiel xur Bestimmung der Scfawingimgs»
zahl honer Tone.

25. Syntbetische Unter.'itichurig^ «Ut Tay!' vsi h^ n Kurven von KegelsobaittnetKen.
26. Über innere Keibuog von urgai\iscben Klüssigkeiten.

27. Die ganzen elUptiecnen latente:

/, y ( 1 - X«) (1 - k»x^ ' -^0V -
dx

(1 — k''x»J

als Funktionen ile» Moduls k.

2S. Aufstellung der Gleicliuiig derjenigen Flächen, welche durch eine Schar von
Kreisen erzeugt wird, die in parallelen Ebenen liegen und deren Mtttelponkte
eine gerade Linie erfüllea. ')

29. Gleich dem Thema Nr. 6.

30. Einige Konstruktionen bezüglich Kurven and FltM^en 9. Orades.
31. Über geradlinige 8])ir:ilHiiohen.

S2. Man untersuche jene Spiralfliohen. deren Lintenelementds'= e'v+*">v(dn*+dv')
ni ~

I ii>.t i t. i^i'staltlich und !>> >t iTuiiM» deren Krummungslinien, die Haupt-
tangentenkurveu und die geodiitit^cheu Linien.

93. Innere Reibung plastischer und fester Körper.

34. Das symbolische Produkt Px"^^ Polaren entwickelt werden.')

Personalnachrichteil.
Ernannt: n) an hnmani stisoben Anstalten; Herrn. Kern, Gymnl.

in Nördlin^,'»'!! . /imh Rektor des* rr^gymn. Kitzingen mit dem Itunge eines

Gymnprof.; Chr. i'ries, A&sisteut am Progymn. Nördlingea, 2uin Gymnl. in

Windaheim; Priester Martin Sieben ^ar tu er, Seminarpräfekt in Rc^ensbarp:,
zum (JyMuiprof. kath. Rel.) am Alten (Jymn. dasfll>st ; .\nfnti Haas, .\ssisttMit in

Würzburg (N. G.), zum Gyinnl. in l •iM-mersheim (Math.); Han.s Meitlinger.
Assistent in Schäftlarn, zum Gsminl. in Donauwörth.

b) an K M a I a n V t al t »Ml : I'r Naplitall Lebermann. .\ssi8tent (N. Spr.)

atu Keal^/yinii. Nürnberg, zum Ili ali. an der Krci.^realscliule da.selbst; l'riester

Adall' >( tiulz zum Keall. für kath. Kel. an der Maria-Theresia-Kreisrealschule

in München: l'riester Klemenü Schneider. Stiitsvikar bei St. Kajetan und
Ileligionslehrer am llealgymn und der Industneschale München, zum Gymnprof.
(für die 1 lauer seiner Funktion).

Vernetzt (auf Ansuchen): a) an humaniatischen Anstalten: Ludw.
MufHgnug. Gymnl. in Windsheim, an das Progymn. Nördlingen; Max Schmidt,
Gymnl in (Jermersheim (Matli.) nach Kempten;

As si steil t e n : aU Assistenten wurden beigegeben: r) a n h u m an i s t i .s c Ii en
Anstalten: die geprüften Lehramtskandidaten L. .\ppel dem Progymn Nörd-
lingen. .\ugufit Scbriiff der Lateinschule Hafsfurt: .^rlliur Hcrli-iid dem
Ludwig.^gyiuti. in Miinclien; l'riedrch Herger dem Neuen (iymu. in Würzburg
(Math.); Ant'in (»ruber dem Progymn Schäftlarn; Tb. Ibel, .\ssistent in Blies-

kaxtel, dem Ncnt'n (lymu. in Bamberg; dskar I)egel dem (rymn. Bayreuth (Math.);

Ludw. Pony^ratz dt-iii Alten (»yinn. in Ho^^ensburg (Math ); Aug Donh a user dem
• iyniii. .A.schaffenburg (Math.); Max Günther dem Prf>gymn. Pirma.seriH (Math.);

Frz. We ick mann dem Progymn. Dürkheim (Math.)j Karl Kürschner der
Lateinschule Blieskastel (Math!).

b) an B e a 1 a n s t a 1 1 e n : Vr/. 1"
1
>

i s < Ii in a n n der IJiiI rlmle Weiden;
Hugo Freitag dem Kealgyninasiuni Nürnberg j Gustav Bub der Indutttrieschule

' 'l> r /aht i\iT T'iiii Ku'l ^iittüiutii i^t' rmm Dir <l<-n U. AbMlUÜtt der LthmBtapfSAng
aiiA ilcr .MaUifiiiHtik und PhyMik l'i.int^eM'l/.Uin XhoiukU. (Die Hed.)
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Kaiserslautern fiir mech.-techn. Fächer ; H. Egerer der Maria-Theresia- Kreis-

realsfhule in Miiiiclien (Math): f. Rannigartner »1er lit'jilschulc !Straut»ing

(Heul.); Adolf Keilsingcr der Kreisroalschuie Passau (Matli.); Herrn. Iseu-
mann der Healschule Landshut (Math.); Joh. I'öllein der Realschule Regen»»
biiig (Math.); Wilh. Schmidt der Bealschale Landau i. d. Pf. (Math.)^

In Ruhestand versetzt: a) an humanistischen Anstalten;
The<Mlur Schöntag, Rektor des Progyinn KitziiifjiMi. auf ein Jahr ; W Wolff,
Gymnl. im zeitL Kuhestande, vormals am Fru^ymn. Windsheim, für immer; Theod.
Simmerbaner, vorm. Studienl. an der Lateinschule Annweiler, für immer;
Joe. Hopfner, Gymnprof. in Amlierg (Math.) auf ein Jahr.

b) an R e a 1 an 8 t a 1 1 e II : (ig. Leibenger, Reallehrer an der Kreisreal-

schule Nürnberg fN Spr.) für immer; J. Gg. Böhmländer. Prof. (Zeichn.) an
der Kreisrealschule Niiriilioru, für iuuner unter wiilil<jfpriillig<'r Anerkennung; ebenso
Frietlr. Renz, Prof. (Math.) an der IndustrieHchule Augsburg; Joh. Bapt. Stau-
daeher, Gymnprof. (Math.) am Real^mn. München, auf 1 Jahr.

Gestorben: a) an hnmanistischen Anstalten: Priester Martin
Dresse, Gymnprof. ftir kath. ReL in Nürnberg (A. G.); Oberstudieurat Edmund
Rehringer, GymnaHialrektor a. D. in AsdiaTOiibarg; Jos. Kimmerl, Gymnl.
am Progymn. Donauwörth.

bj an Realanstalten: Joh. Sohedlbaner, Prof. för Maechinenbaukande
an der lodiistrieeehnte Mfinchen.
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