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Inhalt des dritten Jahrganges
der

Zeilscbrifc für die usterreichischeB Gymnasien.

(1852.)

lieber die Aussprache der griecbUcbeu Vocal« und Diphthonge. Von 0»

Cartius. 8. 1 — 21.

Oebcr dat Mriitl beioi pkysiltjiliaobeii Ualtrriehte an dm OI»erfymnasini

und die Ilögliebkeil» dauelbe lu «rrtieken. Von 1>r. Jos. Nocke.
S. 22 — 2ö.

Ueiier deutsche Rechlgchreibting. Von k. Weinhotd. S. 93 — 128.

Utber den phygiltaliscbeo Unterricht am OhergymnMiuoi. Von A. Martin.
& 198 - 132.

lieber die AnMlimg ta aelirimidieo AufriUten. Von A. >\ilhelm.
1S7 — 207.

Ueber die behandlong drr Mathematik am Obergymnastum. Von Ferd.

V. Honigs btsrg. 8. 307 — 215.

Oeber den Anscbaoungs-Coterricht in der Stereometrie. Von Dr. Job. To-
ni a sehe k. S. 267 — 286.

Ceber die NV-,lil vo?) Thomcn zu Aufsätzen in der MuUeraprnrhe am Ohcr*

Gymnasium. Voti Fr. Hoch egger. S. 347 — 380.

Der Claasenordinarlue und die Lebrerbe«preehungen. Von Friedr. R i k I e r.

S. 427 — 438.

Eäckiieiilen bei der ErUirung Homen in der Scbulew Von A. W ilhelm.
S. 438 — 444.

Die deutseben Aufsatze auf dem Obergymoasium. Von W. A. Pasiiow.
S. 516 — 5St.

Bin Beitrag zur Erklärung und Kritik dce IMfiKt. (Aonal. I. 55 — 59.)
Von Dr. G. M. Thomas. S 603 — 616.

tJeber die Anwendung der Gotyunclion im lateinischen Retativf;alze. Von
C. J. firysar. S. 703 — 718-

Ein Wort über die Debungen im Lateinspreeben an den oberen Clafuien

der Gymnaiieo. Von C. J. Grysar. S. 783 — 7i^4.

ftetraebtongen über die lyrisehe IH>eaie. Von Dr. Tb. F. Bratranek.
S. 859 - 870.

hrhtr den Zustand des physikalischen Mudnmis nnch dem jetzigen Lehr-
plane. Von Perd. ISdI. von Hon igsherg s. 870 — 879.

Heber Lehrerberuf» besonden an Oyninaiien. Von J. Auer. S. 870 — 880.
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IV

Zweit« AlKliellanif.

Literarische Anzeigen.

Album dsterreichUcher Dichter. Wien, Pfaylseh a. Vota. t850 — I^M.
r«n{iez. von J. G. Seidl. S. 31 fi. 317.

A r n e i ti, Geschiclile der reinen Malheuiatik. btultgart^ lisr»2. S. 74o— 744.

Barth ei (K.), diu deutsche NatiotiaUitcrAlur der Neuieil. 2 Aufl. Uraun-

schweig, 1851, £. Leibrok. angex. voii K. Weiohold. S, 46*

Iferger u. Kritt, siehe SehttlgramiualilieD (lat.)

B i 1 1 r^lJl. Schulframmatiiten (lat.)

Bischoff (Hl C), (imndrifs der Naturpescliichte ffir Real- und höhere

Bürgel:»« liulcu. 1. Abth. Bolanüi. iietlm, 0. lieiOiti , 18ri2. an^ez.

vou Dr. H. M. Schmidi. S. 912. 913.

Bland (Mites), Geoinetrisrbe Aufgaben, s. Wiegjtnd (Dr. Aug.).

Bona (H.), Teher den lyrischen Slondpuncl hei Aurr.-ifKnnf! und Riklarung

lyrischer Gedichte. Paderborn, 1851 , £. ^chöuiugh. angez. von J.

G. Scidl. 8. «97 — 402.

Brdder, s. Scbulgrammatiken (Ut).

Cicero, BruiUM äe ekirU oraforiöttM. Erklärt von Otio Jahn. Uiprig,
'Weidmaun, 1851. anger. von C. J. Grysar. 8. 389 — 392#— — de opfttmo ijenere orafotum, h. Cirrro, Orulor.

Orulor, ürklärt von OUuJahn. Anhang: De optumo yemre
(tratorum* Leipzig, Weidmann, 1861. angez. toii C. J. Gr}sar.

S. 381 — 388.— — iM. Tullius), ninige Briffo des, in den J.ihroTi 7(i4 — 706 von
n. R. u 8. Mit deulacheü Anmerkungen zum i>chuig<ri>rauche.

Hiüiiu, K. Wiuiker, 1852. angez. ton W. Kergel. S. 632 — 638.

Conscience (Hendrik), Blätter aus dem buche der Katur. Au.s (l(ui

Vlamiscben übers, von Edm Zoll er. Stuttgart, Ed. Halllerger.

«nget. von Dr. H. M. Schmidt. S. 913. 914.
Onrtins, Griechische Schulgrammatilt. Prag, 1862, J. C. Cnive. nw^v?..

von A. Th. \Vf>lf. 8. r>l7 — 6.12.

— — (Bemerkuiigeu über diü gnecb. Furmeukbre mit RüeksuiU aul>.

Von B. Boirfls. 8. 768 — 779,

Biest ei weg (Ai! ) Astronomiscbe OcogivpMe und popoKre Dinimelii-

kiinde. Berlin, Knslm, 1852. anget. von K. Kreil. 8. 647. 648.

Euripides, ausgewählte Tragödien, erkl von F. G. Schöne. l.Bdchn.
(I^ikcheu. Iphii^oiiie in Tauris.) Leipzig, M«idmaim , 1851. an^ez.

\ori Dr. k. Sehen kl. 5. 41 — 44.

Feld ha Usch (F. S.), Kleine lalciniscbe 8«hulgrammaUk. ReidellHrj;,

Groos 1848. 3. Aufl. anget. vou €L J. Grysar. S. 27. 141—148.

6 Öls, Samrolnug von Lehrsalzen, Formeln und Aufgaben ans d elen<n
Grometrie u. s. w. Berlin, 1843. S. 74.1.

Grotetcnd (Dr. G. Fr.), Schriftsteih lischt- Lauflnlm des lioiatius. Il.in-

Qover, Hahn, lb-»9. au^cz. vou C. J. Grysar. b. bbO — b9«".

— s. üchulgrammatiken (lat.).

Grube (A. \V.). Gid^r.iphische Charakterbilder. 2. Aufl. Leipzig, F. Binmf-

sleller, 1851. 2 Thie. angez. von A. Steinhäuser. S. .567— 56!>.

Gruber (J. v.). I.afeinisehe Grammatik. Stralsund, 1851, C. löfThr. ..n

geiteigl von €. J. Gr)t>ar. J>. 27. 29ü — ^HiK— — (K,). Die Raumformen- und Raumgrofsenlehro in Verbindung mii
dem Zeiebiumgsunterriehte. %, Aufl. Mannheimp Bafsermann. 18r<0.

anges. von A. Gerner tb. s. 9o2. 903.
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I

OrTiter fPr. Fr), Lalpin. Srhnlurimmalik , «. M i d d <• n il o r f.

üuKiD'tnii (Julius), Uehcr lii«; Ausgiboii der OesaiuoilWürke von Opitt.

Hallbor, 1850. aiigez. von E Wein ho Id. S. 407.

Haackc (Dr. Aug.), Auf^abeo xuin Ueliersetzen iu*s Lateinisch« t, Pul«

schcs litt, tirainiiialik. Nordhausen, fiQchling, 1851. angez. von A.

pell mann. S. 234 — 236.

Hain (,Jos.), Handbuch der SUtislik des österr. kaiserütaale«. Wien,

Tendier a. Comp. 185%. 1. Bd. anges. von A. Sfeinliaaser.
'

8. aa? — 829.
Ilerrmann (Or. Julius), lieber Andreas Gryphius. Ein lilerarliisl. Ver-

such. Leip/.i^j llinrichs, 1851. angez von K. W^i^ifibold. S, 4(j8. 469.

Hertz (AL), Kari hacboiMiu. £ine Biographie. Berim, ibris, Ibäl. anxax.

von 6. Gort ins. S. 242 — 245.
UilUrdt (Or. K.), GeomeUiiehe Wtndtoftln I ^ VL Wien, typogr*

KnnabinsUll, 1852. augez. von A. 0ernertlu & 57(^ — 57).

HoegK (Dr. Fr. \ ), (lebutjg'.sliicke zum riliersrlzAMi ans dem Dcut.srhea

in'i Laleinwche und .lus dem Laleuiiscbcn \n'<i l)eulj«cho. 2 ildt«.

koln, M. du Moni üchauberg, 1849. augez. von A. Capelimann.
8. 2B3. 234.

B0ffa (Ur. F.). Handbuch der gr. u. röm. l.ileraiiar, 9. Tregder.
Hollo (L.), Schul Wand'AUas. WolfenbiUelt 1861* wez- von A. Stein-

tiauser. S. ^^23 — 326.

r- ^ (L ^ Sehul-AUas. Wolfeabüttel, 1851. angez. von A, $ l p i n h a u s e r.

S. 127 — 319.^ ^ <L.X Sebnlwandkarte dei öetalt. KilMmta«!««. WolfeobüUel, Holle,

. angez. \on A. Steinhäuser. S. 90i> — 902.

Homer, llindo, erkl.irl vuu J. U. FaesL 1. Bd. Leipzig, Wcidniuin,

18.M. an^iez. voii G. Curtius. S. 719 — 723.

Uomer'i Werke. Prosaisch fiberseUi too J. St. Zanper. Prag, Calve
(Utas. 3. Aufl. 1852. Odyssee. 2* Aufl. 1840). angez. von M.
J. Fesl. S. »Ol — SOS.

Uojrruiann (E. ), Leitfaden zur Geschichte der rom. Kilcialur. 5. Ausg.

der SchaafHchcn l>ucyklopäiie. 1. Tbl. 2. Ai^lili. Magdeburg,
Ueinrichiboleo, 185t. enget, von Q. Linker, S. 151 — 1^

Hab (Ign.), Die deutsehen Diebler der Neweit Mfineben, J Palm, 1852.
angez. von J. G. SeidL S. 317. 318.

ineobi (G. F. A ), Anhänge tu van Swiaden's Elementen der Geo-
metrie, s. Wieg and (Dr. A.).

Kalküle Hl (Dr. .M. v.), Lehrbuch der Geographie Cur höhere Lebran-
sUllen. Berlin, C Ueymaun, 1850. aoges. von A. Stelnbauser.

S. 898 — 900.

Kelle (J. N.), Vollständiges Lehrbuch der deutschen Sprnrlse mit AuS-

gabeQ. Hegeuäburg, G. J. Mioz , 1851. angez. von K c i n h o I d.

a. 638 640.

Kiepert <H.>, Historisch -geograph. Atlas der alten Welt 9. Aufl. Wei-
mar. geouT. Institut, 1851. angez. von G. Linker. S. 310 — 312.— — (H ), Wandkarle J'*^ rouiisrfun Reiches zum Schul^ebrauche. Wei-
mar, geO!»r, In.slilul, 1^32. angez. von G. I. i n k c r. S. yy7— 559.

Kifsliug (U. k.), Atifüabeu aus der Geometrie und Trigonometrie,

e. litjl.

K^rt^er (Dr.^0. W.), Grundzugc einer ailg^tp^^i neu Xa Urgeschichte. Bres-

lau. A. Go^ohorsky, 1851. ange/.. von Dr. H. ll||.SchmidL S. 32!^.

Kritz und Berg er. s. Schulgrammatikcn (laL).

Krüger, s. Schulgrainmatiken (itkl.).

Kvhnery ^ Schulgraoiqaatikeo (UL).

Digitized by Google



Kurs (H.)i Cicschichle derdentschen Literatur mit Proben. L«iptig. 1851,
B. G. Teuliner. atjpr? \ou K. Weinhold. S. 46.

JLutscheit (J. V.), iuöula geographica Jtaliae atUiquae. Beroiini,

f. Nicolai 185i. augei. von G. Linker. S. 825 826.

(J. Y.), Taöulae geographicae ad iUuMir. graec. et Horn, scrip'

famm opera MaL et geogr, M. /. imrarum €x Corn.
Nepotii Pitts exeeU. imperaL 4ner^Ui9. Seraitni, JR Mcotai,
1851. nTi{:r7 von G. Linker. S, 826.

Lange» maatel (V, Jo*. v.), üesferreirhisrhe Geschichte. Wien, Kaul-

fufs u. Prandel, 1852. angez. von A. Jäger. S. 156 — 159.

«Lazowski (J.), Gramalyka j^zyka poJükiego. Krakau, 1848, Onif.-

Buehdr. anges von Fr. II i k I o a i c h. 8. 47 — 49.

Lftben (Aut^.), Vollständige Naturgeschichte der Saugethiere. 1. ThI.

Eilenburg, B. A. H. Sohreilier, 1848. aiigM. von Dr. U. M Schmidt.
S. 318 — 320.

— — (A.) uod Nacke (K.), Muslerstücke für den Sprachunterricht er-

Untert und m LitAraturbildeni stuamawogeatAlll» L Tbl. Leipzig,

Brandatetter, 18&3. angei. voo i. 6. SeidL 8. 551 — 556.

Meiar-Hireeh. Samralunft geometr. Aiiflgabei!. Bsriin» 1805 — I807.

anppz. von A. Geniert h. S. 743.

Menke (Th ), Orbis antigui descriptto. Gothae, Perthes, lS6i. angez.

von G. Linker. S. 312 — 314.

Middeodorf (Dr. tl.) and 6 rater (Dr. Pr.)t Utein. Sehulgrammatik.

Manatei, 1851. Gopperttb. «ngM. von C. J. Gry aar. 8.399^306.

Mlklosii Ii (Dr. Frz.), Vergleichende Grammatik der alav. .Sprachen.

1. Bd. Vergleichende Lautlehre der slav. Sprachen. Wien, Braumül-
ler, 1852. angez. von Dr. Fr. Miklosiclu S. 824.

Nacke (K..), Muslerslücke u. 8. w., s. Lüben.
naget (l>r. Cb. H.)» Geometritcbe Analysis. Clni, Wobler, 1851. angei.

von A. Gerne rth. S. 904 — 910.

Ifepos (Cornelius). Erklärt von Dr. Karl Pfipperdey. Leipzig, Weid-
m.inn, 1851. angez. von A. Wilhelm. S. 306 — 310.

Overbeck (L)r. J.), Gallerie heroischer Bildwerke der alten Kunst. Halle,

G. A. Sehwetsobke u. 8., 1852. 1. u. 2. Hfl. angei. von I. 6. Sei d L
S. 452 — 459,

Optdii ynsanis (P.), MefnmorphoseoH er reco^n. R. Merketit detectu»,

Lipsiae, B. G. Teuöner, iSSl. ang! /. v(.n K. Enk. S. 73t. 732.

Passow (Prof. W. A.), Daniel Caspar von Loheuslein. Seine Trauerspiele

und seine Sprache. Meiningea, Brückner u. Renner, 1852. angez.

von K. Weinbold. ^. 469 — 472.

P I fl c k e r
, Syalem der analyL Geometrie. Berlin, 1835, und Düsseldorf,

184r.. S. 743.

Prasch (Vinc), Handbuch der Statistik des österr. Kaiserstaales. Brünn,

Buschak u. Irrgaug, 1852. angez. von A. KrdL S. 732 — 736.

Oasaelbe. aoges. von A. Steiobaaeer. S. 829 — 836.

P8tl (W.), Grundrifs der Geographie und Geschichte der alten, mittleren

und neueren Zeit 1. Bd. I)as AUerturn. 7. AtlA. Cobknz
, K. Ba-

deker, 1832. angez. von A. Capei I m a un. S. 545 — 550.— ^ (W.), Lehrbuch der österr. Vaterlandskuude. Gobienz, K. Bädeker.

1851. anges. von A. Stein baaaer. S. 829 ^ 836.

Pul sehe fDr. C. B.), Groreere latein. Gramniatik. lena. 1830, Blaake.
angez. von C. J. Grysar. 8. 27. 287 — 295.

K.injshorn, s. Schulgrammatiken flal.).

Ha um er (iiuUoK v.j|, Der (Jolerncbl im DeuUobeu. (Ahhaadluug 4U li&ri
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Ranmer's Getehlelile der FMagogik. III Tbl. 2. lAbihig.)

Stuttgart, Liejiching, 1852. angec. von H. Bonilz. S. 808-^823.
ftiehter (H ) [.eichlfarslichf Fleiuentar - Naturlehre (Tir den Sohul- und

S«lbstuuterricht. Nördiiogen, Beck, 1852. mgbt. von Dr. V. Pterr<>.

S. 914 — 916.

flilt (M.), Aofgabm am d«r GMmiatrie nod Trigoooaietrto. Naeh der

3. Aafl auar dem FnutÜtiacheo SbertrageB ytm H. K. K i f s I i n g.

f?hff(^nrt. 18t!. rtns^f'?. von A. riemcTlh. S. OtO. 911.

ftitler ( K ), Emlertuiig zur ail^juncin veruleichtuiien Geographie und Ab-

haniituugeu u. t». w. Berlin, it. Hciuiur, lb52. aiigez. voit A. äteiu-
bantar 8. 559 »'Sdl.

Kost (Dr. V. Gbr. Fr.)i Griechisch - deutsclies XVöi (crbuch. 4. Aufl. unter

Mitwirkung von Dr. K. Kr A m r i 8 u. Dr. ü. Mühl mann, BrauD-

schweig, Weslermanu, Iböi. an.i:i / von 0 C ii r t i u«. S. 44i—451.

Saodtneier (M.), Lehrbuch der Maturkimde , methodisch bchamirlt für

die ober<»le Stule der Volküüchiile. Aarau, U. R. Saueriauüer^ 1851.

augea. von Dr. B. IL Sebonidl. ' S« 323.
Schaar, Encyklopädie der clasa. Altertuoiskunde, s. Horrmaoii.
Schaffer, Geometr. Aurij.iben. Oldenburg, 1816. S. 743.

Schenkel (Dr. J. ), DeuUche Dichlerhalle de<i 19. Jahrhuntlei ts Maine,

(.. G. kuQze, 1050 — 1851. angez. von J. G. Setdl. S.ilj—316.
Sebanki (Dr. K.X Oriacbiaebaa EJamenlarbneh. Naeb der Oramoiatik daa

Prafa. Cartiaa. Prag, i. G. Calve» 1852. angai. von K. Enk.

Seh er er (P A.), Faf.-^iicher Cnlerricht in tler Geographie für Schulen

und zur Selbi»ibelehrun^ iuuabruck, C. i^fdumllej', 1852. angez.

voo A. Steiobauaer. 8. 472 — 477.

SehiauAgl (Maurus). Uteinisehea Xesebucb für die 2. Gyir.ni<.ialelaaae^

nach Putsrhe'8 tat. Gramaiatik. Wien, Fr. Beck, 1051. an^rez.

von A. Cape II mann. S. :217 — 233. Vgl. 419 — 424.

i»cbleicher (Dr. Aug.), Die Formenlehre der kirchen-slavischen Sprache.

Bodo, J. B. König, 1852. angezeigt von Dr. Fr. HikloaUb.
S. 823. 824.

ficbmidl (Dr. Ad.). Oeserreinh. Vilfi ),ind>!kuade. Wien, W. Braumuller,

1852. ansez. von A. Steinhäuser. S. 736 — 739.— — (ür. Ad.), Abrifs der österr. Valerlandskunde für die k. k. Ünler-

gyOBiiaaien. Wien, ebend. anges. von A.6leiobauaer.'8. 73D—740.

fiebdiitl (Dr. R.), Jakob Ayrer. Bio Beitrag xur Oeachicbte dea deul-

tebea Dramaa. Harburg, Elwerl, 185U aogei. tod K. w e i n h o I d,

& 459 - 467.
Schneider, s. Schulgrammatiken (iat.).

Schouw (J. F), Die Erde, die Pflaiuen und der Mensch. Uebers. von
fl. Zeiae. Leipzig, K. Lorek. 1851. anges. voo A.Steinhairaer.

S. 563 — 567.
— — Proben einer Erdbeschreibung. Uebers. von Dr. n. Sebald. Berlin,

1851, Fr. Duncker. angez. von A. S t ein ha u s e r. S. 49 — 54.

Sehulgramoialiken (lateinisebe) von Bröder, Zumpt, Grotefeod,
Billrotb; Weifaenboro, K&bner, Ramaboro. Seboeider,
Kr&ger, Hrtli upd Berger, enget, von C. J. Grysar. S. 28

bis 40. 133 — 135.

Sebulz (Dr. F.), Laleinbche ScbuljjrauQuiatik. Padeiborn, 1848, Schöniugh.
angez. von C J. Gr y s a r 8. 27. 135 — 141.

Sebnls t. Straraoittki (Dr. L. C), AnfangsgrGude der Geometrie
aus der An.schauung begriffsmäfsiÄ entwickelt 1. Heft. Wien , C.

Gerold» 1851. angea. voo Job. Uef maiia. & 477 — 489
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8 «:b»I dl (Df ' B.) > Proben efatt Eidbciobmibang , t. $ e h o u w.
Siebeiii (Dr. J.), Tirocinittm poeUcum. Leiptig, B. 6. Teubner,

ange». too ä. Klofs. S. ä'iQ 545.
Sophokles, Tragödien, griech. mit metr. üebers. von J. A. Härtung.

Läipsig, Eogelmaon, 1850 — 51. 8 Bdcbu. aiigc£. voa Dr. k,

Schenkl. S. 23ß 342.
SleineK, 9ys9eiiiatischu Entwickelung der Abhangigkeil geometr. Gesial-

. len von oin.iiuler. Heiliii, 1832. S. 743.
ftiern (Dr. ii. A. il.>, Grunrlrifs einer Grammatik für röm. Pichter Arns-

berg, Grole, 1851. augci. Yon €. i. r y s ar. S. 723 — 731.

Btrehlke, Aufgabea über das gradlinige Dreiecic. Königsberg , 1826.
S. 743*

Swindon (van), Elemente der Geometrie, s. Wiegand (Dr. A.)

Sjrdow (E. V ), GradnelBatlas. üoUia» i«. Perthes, 1847* ao^ez. von A.

Steinhäuser.
, S. 644.

— —> (E. .), Hydrographiieber Atlaa. G6tha, J. Pertbes, 1847'. angez.
von A. S t e i n h a u s e r S. 645. 646.

Taciti (CnrnfifH) Agricola. Recogn, Franc. Ritter, Ed. ///. BontMe,
T. ilaf'icht, 1So2. an£:P7 von A. C i p e 1 1 m a n n S. 795 — 71)7.'

— — rfe vUu et moritius Cn. Juiii Ägncolae iiäer. Erklart von i-r. G.

Wex. Braunaebweig. Vieweg u.^» 1852 anget. v<m A. Caprell-
mann. S. 797 — 801.

Taeitus (Cornelius). Erklärt von E. N
i
ppc^irdey. Ldpzig, Weidmann,

1851. anpez. von G. M. Thomas, ' S. 553 — 542.

Thilo, Samuiiuug geometr. Auli^aiieu und Lehrsätze. Fraukfuri a/M. 1824
bis 1845.

.
S.743

TTegder (Dr. 1*. H.), Oandbuch der griedi. u. fÖm. Liieraturge^ichte.
Bearbeitet von Dr« P. HoUa. fiiarbiirg| Elwerli 1847. angez. von
G. L i n ker. '

S. 148 — 15t.

Dasselbe, frei für deutsche Schulzwecke bearbeitet von E. Voll-
behr. Brauoaebweig, Fr.Viewegs 1847. ange/.eigi von G. tiniier.

S. 148 - 151.
Tani^eV f Fr.) , FTandbuch der ost. Vaterlandskunde fiir Obergvmnasien.

Wien, F. Beck, 1852. angez. von A. Jäger. S. 405 — 407.— — Dasselbe, angez. von A. Stein h a u .s e r. S. 829 — 836.

Virgil, Gedichte, erklärt von Th. Lad ewig. Leipzig, Wcidmani?.

2 Bdchn. anges. m Dr. K. SebenkL S. 393— 396.— — Gedichte, lal. Text mit deutsofaeii Aumerk. von Dr. W. Freund.
Breslau, Kern, 1852. angf?. vot> Dr. K. S r h rn k ! S, 396.

Yitgitia (/*. Maronn), spisy häsmckf. yjndny pfeloi.il Karel \i~
naficAy, V Fruie, V. Azimute, 166i. aiigez. voa A. S c h I e i

c

Ij c r.

Sw 403 — 405.
togel, XelzäUas xum Kartenseiebnen f. Sctiulea. Leipzig, J. C. Hin-

richs, 1852. angez. von Ä. S l e i n h a u se r. S. 642. 043.
Toi Ib ehr (E.X Handbuch der griech und röm. IJteratur, s. T reg der.
Wiegand (Dr. Aug.), Geometrische Lebi&äUe und Aufgabcu aus C. F.

,
A. J a e 0 b i ' s Aphangeo su' t a b . S w inde n * s Elementen der Geo •

saelrie* Balle, Sebwels«^, ld47« angea. von A. Gernerth.
S. 744. 74fx

—
" — (Dr. Aug.), t)ie schwierigeren geomefr. Aufgabeu aus C. F. A. Ja-

cobi'a Anhängen zu van S w i u d c u s Elementen der Geometrie.
Balle, ebend. 1849. anges. Yon A. Gernertb. S'. '74^.

— (Hr. Aug.), Geometrische Aufgaben von Miles Brand. Nach iler

4. Aufl. für d. Bedürfnis ileutsrher T. 'HranstaUen bearbeitet. Halle^

eb«»ud. 1850. aneez. von A. Gerne r l h. 745. 745.



Wiegand (Dr. Sammlung friponometrisrhpr Aufgaben ati«? der

reinen und augewaiidten Mathematik. Leipzig, Rcciam j. 1332. an-

gezeigt von A. Gern er th. S. 746.

Winketmaon (E>, Wandkarte von DetitscMiiiMl. ' Eftllngen, 185f. an-

gezeigt von A. Striiih.urscr. S. 326 — 327.

Clemcutar-Allas. EfsUagea, 1845. angez von A. S t <> i n Ii a u s * r.

WanieboianD (Dr.', LeitfadeD für den soologischen Onterricht Berlin,

G. F. liuUer 1851. ang^i. Von Dr. H. M. ScbmidL S. 520
bis dS9.

Zfcise (H.), Die Erde, die Pflnnren und der Mensch, s, Schouw.
Zeiiiug (Dr. A.), Gramoiatik der dpuUcbea liprpLph$, J^i^pzig, Gebauer,

1847 angez. von K. Weialiuld. S. 640. 64t.

^ — LeiUaden für den ersten grammaL Unterricht in der deutschen

flpraeiie. Berobiirg, P. W. GvöniBg. anges. voD K. Weiolioltf.
. 8. <U1. 642.

liegler iJ. M), Geographi'^rhpr Atli^, n.inh K. Ritter. Herlin, D.

Keituer, 1847—1851, angez. von A. S l e i n )» a u s e r. S. 24ä—24b.

Zio^erle (J.), Tirols Antheil an der pocl. iNalioiiallileratur im Miltel-

alUr. iunsbifuck, I8äl
,

Waguer. angez. von K. VVeinliold.
8. 45. 46.

Zompty s. SehuigraniiiiatikeD (Ut).

IMtte Abtliettiaiis.

ü) Allgemeiae Verordnungen, Krläf&e, Circular-
acbreibea u. a. w.

Eriab, belreffend deo Üebergangslehrplan Ii3r die GymnatiaD in Ungarn,
Cioalien und der Woiwodschaft für das Schulj. 18*Vm» <S. 408—^12.

ferordnuog ütier die Vornahme der Mai^ritaMpr^f|^lgen am Gymnasium
zu Zengg im Sehtdjahre 1852. S. '»sO.

Verordiiuiig vom 17. beptijr. 18ül » die OrgaiüsAlioo des G>ui(Uüialun( er-

richtet in toBibaraO'Veuetiett belreffieud. 8. 55 —r 02.
VerardauDg vom l. Jannar 1852 , den Betraft dea Schulgelde« an Gymna-

sien und den VargAOg Lei Zi^ieatehai^ von Schulgeidbefreiung he<
IrelTend. S. 160 — 163.

Verordnung vom 1. Febfuar 1852. la betreff der Vornahme von Maturi-

taUprufuogeu am Scbtufiie des Schuljahres 18^*4,. S 249 — 256.

Erbb vom 16. Mai 1853. Utfhaodlung der Unterrichts o<ler Muller-
sftracbe. 8. 580 — 583.

Erlaus vom 17. Mai 1852 Das UnierridltaveriilitoU der Mathematik und
Physik am Obergymnasium. S. 582 — 584.

Verordnung vom 20. Mai 1852. Vornahme der Maluritiil.«>priilun^'en am
Schluß» de« Schuljahres 185)2 in Ungarn, Serbien mit dem Tcmeser
Banale, Croallen und 'Slavonlen. ' 'S. 573 — 580.

Eriafs vom 9. Juni. Ermächtip:ung iüm Gebrauche Von «Praach's Hand-
bnrlt der öslcrr. Stfittstik.* S. 584.

tria£« vom 31. Augu^it 1852, in BMretr einer befseren Verth^itung der
Lebrgegenslände an deoL Gymua^ieu, 8. 8«i8 — 840.
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Erlafs vom 2. Sepleml)er 1852 , bctretTend die Errichtung einer 'orberei-

tungsclasKe füi angrlieude Gyiniiasialscbüler. S. 841. 842.
ErUfo Ton 5. September 1853 • bPtieffeoJ die Zaläfoigkeit der «griechi-

eobea SohidgruDinatili rm Dr. 6. Gortioa.* 8, 84S.

f) Brtifi« an einieliie Sohnlbeborden.

XXXVit. 1%, i>ept. 1851. Vorbedingung sor Errichtung einer Nebeuclasse.

S. 481. 48«.

XXXVIII. 13. Nov. 1851. Vorbedingungen zur üehabilitieruog, Vermehrung
oder' Erweiterung von Gymnasien. « 8. 482.

XXXIX. 7. Dec. 1851. Prüfungen der Privatichaler. S. 482. 483.
XL. 7. Jänner 1852. Stoff für stiüsliscbe Arbeilett. 8. 483. 484.

XU. 4. Mars 18ö2. FerieobemelsuQg. S. 484.

c) Erlafs e von Sehulbehördea der ei uz einen
äronlander.

I. Erlafs des Oymnaeial-Inspeetort tn Grats , betreifend die zu Pfingsten

1852 abzuhatteiiiie Lehrerconferenz zu Laibach. S. 486—488*
il. Verordnungen und Prl iTse der böhmtscht ii f.andesschulbehörde

:

1) Ueber Zweck und tiestimmung der monaUichea Lehrerconfercuzen.

S. 330 — S32.

3) Ueber Klarheit and Deb«f«instimmang in den Classificationunoien.

S. 412 — 415.

3) Au^ einem ErUrse de» k. k. Statthalters in ßöhm' n , m IJetrfiT der

Maturitalsurüfungea und anderer Puncle der neuen SLudleneiurictitung.

S. 484 — 486«

4) Erlafs des k. k. Statthalters in Böhmen, in Betreff möglichster Be-

stimmtheit des Ausdmokes i>ei Aosfäliung der iUtaloge und Schul*

Zeugnisse. S. 843 — 848.

5) Vei Ordnung der böhmischen Landesschulbebörde, enthailend das Uis-

eiplinargesets (Sr die Gymnasien Böhmens« 8. 917 935.

III. BrlSrse der j^chlesinchen landesschulbebörde:

1) Schulordnung für die k. k. Stnatsgyouiasien in 86iüesien (sammt
be&ondercr Beilage zum 2. Hefte). 8. 164.

2) Erlafs des k. k. schles. Gymnasial - iospectors zur Schulordnung.

S. 164. 165.

3) Erlais der k. k. sobles. Landesaebulbehorde iU»sr EQge und sti afa.

& 649, 650.

d) Staiistik.

8tatuu:iche üebei^icht über die öüterr. Gymnasien am $chlu(se des Schul»

Jahres 18"/»,- Beilage zur ZeiUebrifl für die öslerr. Gymnasien

1851, Heft XIL (Vorrede S. 3 — Ii. — SUlislische Ueb.rsiellt

über die Anzahl der Lehrer und Schüler. Talt. T. S 12 — 34. —
Ergeboisste der iMaturilätsprüfungcn am 6chlu£se des Öcliuljabres

18*V„. Tab. iL S. 35— 39.)
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XI

#> Pertonti- und tfebulnotiEeii.

(U iiltabcsug il«r F«r»oii«B- und Ürlsuameu la <l«n MitccUes.)

Achleutlur, Rernh. 700. Adam. Viiic. 700. 747. Agostini, Prof. 73.

Albrechl, J.B. 660. Alioy. J.B. 488. 6S6. 700. A!sr>hinger, Andr. 686. Am-
Lrosoli, Or. F. 9*3. Andreis. Piet 698. Anelü Caii. L. 61. Aslner,

Fr. F. 697. 702. Axamit, Ign. 9%6. 1>30. Baiir, Lib. 700. Baigar, iul.

673l BamiMr, Dr. K. 755. Baranowtki. H. M5. Barewiei, h 665, Bar-

zcYnski, J. 6aa. BaoogMtocr, L. 66t. Bausche, W. 9%7. Bayli, Th.

666. Beitz, Dr. K. 661. Benevoli, Vinc. 6S9 Bf>nesch. Dr. J G71. Be-

Disch. Dr. .Mos. 700. Beovenuti, L. 698. Bertanra, Giov. 698. Bezdika,

Fr. 927. BialzoYsky, Dr. Jos. 690. Bielak, J. d85. Bielecki, M. 667.

Bielecky, J. 665. Bielilowicz, A. 668. Bill, Dr. O. 660. BtUa, Joi. 677.

Blaha, Dr. J. E 677. Blatt, Fn. 677. 681. Bochdalek, Dr.M. 671. Bocher,

Ballh. 753. Böhm, Dr. J 257. Bohra, W 026. Bös, Sylv 677. 926.

928. Hole. P. Frz. 257. 705 753. Borcich, P. Leon. 686. Bortoli, Giov.

de. 686. BoUura, P. 68ö. Uozdecb, Dr. G. 650. Bernd, Dr. k. 166.

Brabletx, A. 665. Bratelj. P. 585. Brdiika, loh. 671. 701. Brraiiig, Hr.

Ferd. 700. BrioMbi, K. 66t. BrackiMr, F. 661. Baotkowtki, L. 665.

Bodalowsky, Fi. 677. Burger, Dr. Joh. 166. 696. Borger, Dr. Jos. 755.

Baikhard, Dr. Friedr. 701. Caignel Dubief . Alph. 757. Gapdlmann. AI.

655. 660. Caperosto. 73. Carpanelli. Prof. 73. Caaligliooi, Prof. 73.

GateiMui, L. 61. CatUiy, Dr. N. de. 689. 699. Gattioi, Nieolo^ 585.

<!eeh«rm, Ina. 672. ^kovaky, Vt. Ud. 701. 748. Caacbiotti, Alb. 69t.

Chowaniec, P. J. 666. Christ, Jos. Ludw. 757. Gipser, J. 667. CoIIin.

Leop. 606 Co!o Anl. 698. Coloiinelli, Ab. M 61. Collelli , Fit, 686,

Columbus, Dr. U. 696. Comaschi, L. 61. Concira, Ab. N. 61 Crazolaru.

Fr. Sei 697. Clibor. Jos. 701. Cupr, Fr 926. Czajkowski, J. 663. 666,

702. Caedik, AI. 700. Giikanek, Steph. 677. Cayiewaki, P. A. 668.

Danel, Frz. 678. Dankovfsky, Greg. 757. Danner, W. 257. Daszkiewicz.

J. 665. Demi, Fr. 671. 927. Depolo , Güc. 685. Dcputowicz , A. 668,

Dezm.itm, Kl. 754. Dohiecki, S. 665. Dünalin. VViUi. 679. Üoslal, A. J.

673. 6 74. Dragoui, J. lüü. 699. Drobaz . Ant. 685. Dubaky, Joll. 926.

932. Onehoii, Joa. 755. Dupal, Hipp. 673. Dolkiewiea. I. 665. DwoNk.
Ast 673. Dwofak, J. A. 681. Dworsky, Prok 677. Driob, Jos. Ritter

Mijewski. 668. Edor, Alb. h90. Eder, L. 665. Eder, Pol. 696. Eder, Wilh
,

Prälal. 662. Effenberger, Frz. 849. 926 — 93^. Elirllch, J N 661.

Ehrmanii. Dr. Marl. 678. Elschnig, Di. A. 415. 690. Emo. Prof. 73.

Brlioi, Joa. 701. Emyösy, Ladlal. 756. Fabianteb, P. Bon. 686. Fabria,

Möns. 61. Falkner, Dom. 750. Fallis, Wenz. 701. Fassl , Tim. 927.

Frnde, Bertb 690 Fichna , K. 661. Ficker, Hr. A. 668. Fiebig,

Jul. 700 Fihppi, Lad. 698. Fiori, Dr. Fr. de. Ö90 Fiorio, Fr. 257.

698. Fiacber, Dr. Jos. 677. 678. Fiacher , Fr. 927. Fleisclimann,

JUiL 754. Flor, Dr. G. 696. Fomaaari da Varee, L. 660. Poytsik» Fr.

690. Francesrhi, Giov. 686. 689. Franz, Dr. J. 257. FrencI, Dr. Inooo.

70t. 747. 926. Frind . Ant. 701. 923. Frifsrh, Per. 673. Fritz, Dr.

Leop. 681. Gagghini , Pomp (is'v Giisber^ei , Jos. 695. Galant, Matth.

690. Galleosteio, M v. 696. Gangltu.iyr, Aug. 696. Gasda, k. 678.

OehMaka, f. 927. OerDarlh, A. 166. Ohibellini, Prof. 73. GieKnifeift,

Steph. 755. Gilewski, Slan. 668.Gind6ly, Anl 70! . Globo/h-iik CCglobocnik),

Ant. 166. 702 7^4. Globocnik, Jos. 754. Glowicki, Thadd 665. 667.

Gochowetz, 0. 696. Gondek, F. 665 666. Gordan, Em. 690. Grafn,

Dr. Chr. Fr. 488. 489. Graf. Rain 696. Grauert, Dr. W. H. 167. Iü8
bia 172. eredlar, Tino. 702. Gregoritach , Flor. 690. Ofeuter, J 166.

702. Ofiif, Jak. 690. Ofofi, Sef. 674. Gnutbiiiaaa, Fr. 586. 6iiDiawlaa,

I
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A. 667. Haherl, iNorb. 662. Hackel, P. Jos. 671. Hainowaky, Norb. 701. i

Hnlder, Konr. 415. Hiindschuh, L. 665. 666. Hanet» J. 62. Uanisoh, W.
926. Ilansgirg. A. 671. 926 Harm, Kasp. 696. HarlJ, Fr. 76^. Ilallala, <

MarL 757. Hauplnnmi, ( lein. (iuS. Hauswirlh, F, fiO !T(-iTmann, P nnl.
|

.602. Hcilmann, I i Uirl. Heinz, Frz. 7ß4. Hemeuiuulh, L. 66t, 11 ' l r,
j

Fwil. 682. Udler, k. 7U0. ileilor, Zern. 533 Helnareich, riaciU. üü2.

§hsn, Gusl. 790. Hermegger, Hier. 697. Heysler, Atibr. (597. HoyiiUiir,
\

Eogelb. 677. Hilbert, J(w. 677. Hilscher. io<i 754. Hioch, J. iN. 62. Hlu-

bek, W 62. Unalfk, A 673. Hochegger, Dr. i-ri. 849. Honig, Igii. 67.
j

vf^O. 849. Iloui-sberg, Dr. Ferd bMIcr v. 678. Uofetiegg, Karl v. 682.
|

liuinuaaii, J, UofTinaau, V. 926. 932. lloüileUcjr. J. 660. Hubeu- ,
,

,
Vtfler, Thom. 701. Holaut. Max. 702. HoJ«r^ Alpb^ 673. Holyäski, I. •

fiitter V. 665. Uomoky, Cm. 660. Mora, M. 667. HoUcbcver, Jos. 754. .

firadü. Ign. 660. Ilniioa. J 665. Hrdl»6ka, Em. 67'}. H-iher, Fr. 696.
754. Huchfpr, J. B. 753. \\m\H7., Hub. 927. 93-!. ihwUr, Uop. v. 696.

Huvar , J. lüü. Uiiicki, B. v. 166. 668. Ibtitz, Beuj. 068. liitlra, Ai.

.677. 700. Iveevieh, Matt. 689. Jager, Pri«d. 677. Jalin, Pr. Lodw. 924.
Jaadavrck, Anl. 926. Janota, Bug. 677. 702. Janozin, A. 696. Jarymo-
WiCÄ, M. 667. Jara, Or, A. 6%. 753. 754. lax, Gollfr. 696. JehlickA,

AI. 701. Jeklin, Olbm. 672. Joniscb, Ür M. 660. Jeliuek, P. Im. 681.

JokI, Ja3. .662. Jaukowsky, W^ss. Andrej. 585, Jultaer, V. 665, JMülfJf

41 671. '4uiigniaiiP,' 4ph. 926--9a3. JurK«ws|il, Tb. Or. 667. Kahl U(>.

^27. 932. Kaisor, P. 678. Kaiier« E^. 674 l^^i^^kyv Wzl. 674. kapus,

Tijoii) . 754. karl, Alex. 662. Karl, S. 671. Kaslncrf R. 665. K.iuba.

ioü. /üL 926. kaul^ki, Fr. 6r>7. Kavka, Or. Matth. 67.^1. 701. kcibliii-

ger, Igiv 662., keidosch^ V. 665. kidd , Johp 748. Kilian , Joh^ 696.

Klapsta^ Q. H. 678. Kteemann, l»r. h 488. Klenenatewici , Hr. L. 666
kleiusch, J. 665. Klicpcra, W. 166. 927. Klocker, J. 166. 701. 753.
kloss, Anfon 5^4. 61)0, Kloiu'ek. Ren. 675. Klug. K<ig. 678. Klun Vinc.

701. Klutschük. il. 071. 9,»7. 932. KluLschak. Uob. H71. Kobl».ski, AI.

927. 932. kock, Arm. 690. Hou)g:ibtu'gcr . Fr. 6|t. Körnig« F. 685.

.ltQ<a«iik, Aot 166. 669. 671« 927. ftolariky, ffax. •677. |olU, Jos.

^68. kollir. Dr. J. 167. Koiuar, Fr. 6.^5. 667. 668
,

Korbonits, Adalb.

755. Kosina, .Tofi. 701. ko^iiwn.ski, AIojl öösfi. 702. 747. Kollinger, Or.

ll«rm. 690. Kuwald. J. 696.. kozaczek, Dr. J 333. Kiaineriuji, K. 926.

Kralooliwile, Dom. 926. kraus. Flor. 677. 926. kraufi^ Aut. 675. Kraufs»

Fr. 677. Kraufa, K. 690. Kripp, L v. 650. 701. Krommer, Matth. 755.

Krotky, Jos. 757. Kruczkowski, F. 665. kriig, Alb. 668. Krurabaar, J.

6()'> Kudelka, Dr. Jo.s. 696. Eukulscb, Hob. 678. Kulis.seky, Ign. 666.

kuu2;e, k. 7Ul. Lacombe, 1^ 660. l<ang , Ad. 923. Lang« Jos. 700.

Langer, J. 926. Laagoer, Fr. 333. Langner, J. 333. Laor^i, Dr. Fr. 086.

.
Laufap. AiMlheker, «71.. Leilel. E. 662^ La\§ßh, M{ilb. 690. Lense, P.

662. Lcpaf, Sah. 681. 701. Levvai (owski, L. 664. 665. Lewinski, V. H.

668. Leyrer, R. 662. Lholsky, I i NV. f>74. l.ecbncr, Emer. 755. Licht,

Ant. 690. Lioht, |iom. 090. Luuiner, (i. 297. Lies. Dr. A. 62. 690.

Lt»phka, 667. Liai^a.. Ttwoph. 674. Lisi. L. 661. Lobpreig, J. R. 660.

tobt, M»r. 672. Uwe, Dr J. |I. 166 ^90 Loreat, AAt.,678. Lorpos J. 62.

58ä. Lorenz, J. R 696. Loriiiser, Dr. Chr. 674. Lorioscr, M. Dr. G. 600.

I.OK. r, Dr. Job. "6H9. 690. Lolos- Verein
, der, 671 Lozinski C. 665. Lii-

bi( w.ski, P. Victor lüUer v. 666 Lubin, Dr. Aut 686 Jluczkiewicz. Ant 702
Lukas, Flor. 677. Luk«a Job. 849. LuscIut. 6. 754. LuUeri, Giern. 698.

Maclv Veil, 674. Mademar, J.Chrys. 679. 681 Majcwski, 8. Dziob. Male-

Oiek, Fr. 926. Malypelur, Jos 677. Mandic, Stcph. 7o4. Manivhardt, Ign 75p.

Manzer. Ins. 671. iM u ek, Fr 701 Maria, Fr. 671. Markl, Jos. 668. Maa-
dyhnt, l'itü. 667. Marot^vicb, Ron 689. INIartegnani, Aut 686. Marlien,

Gabr. 073 Marlin.eugo, Fi}rd..7^7. ^aru{j»ig, Iw 690. ^P- 75#»

Dlgitlzed by Google



^111

HalMischck. rini 926. 927. 930. Maliea, Emer. 757. Matbi^ Fab. 660.
Matocha. Viel G82 Malte), J. V. C73 Malleiirloit, l'eter Bar. v. 747.

lUtlKr, N^ilh. 48P ^h^^n. Aul 700. Mayer, Dr. (Sduilralh) 7*.8. Mayer,

J. N. t^60. Mayer, Tli. 6ül. 662. 6y7. Wayssl, Max f)(>b. MecherczvnsKi,

br. k. o66. Meiiihold, J. W. 257. Meister, Job. 70Ü Meker, Kl." 754.

Heller, K. 701. 747. MeDschik. Quir. 673. BI(^qeM<»8. 682. HerkK Job. 753.

Mclelko, Fr. 754. Mick, Joh. 757. Miedl, J. f. 695. Mikulu. Dr. ios. 701.

HiUki. .s. 665. Mischiülo, Jdr 0)99. MiUi'is. Dr. Her. 674. Millcriidorrrr. Th.

Ahl .4^S Millerrul/ner, l»r. Jos CliiyH.696. MiUersteiner, I' llioni.697. Mold-

iicr, Veit. 671. Möhr, lier 697. Moore, Thoiu 257- Moi.twek
,
Wolfg. 926.

llorawili, 0. 660. Morigg), P. S. 166. 70«. Moser, P. Hau. 697. Moyses,
.SL, Bi.srhof 488 Mrhal, J. A. 757, Muchel , Osni. 674. Mühlveiul, Th.

674. Müülvcuzl. Fr. 926-933. Muller. Alb. 416. 675. Müller, L. 673. 927.

NulfDer, Matth. (V.O. MulkowskI, Dr. A. 257 Myska, Ad. 927 >'arhtig?il,

Dr. J. 755. iN-iclkC, Dr. Jos. 671. 927. ^agel, AdU 677. Naiiaiuw.sky, Dr J.

333. 668. Ne^äsek , J. 652. 674 849. Nrfiuka , Jos. 701. Neubauer, £. R.

668. Niufser, J V. 660. Keuzil, Alb. 674 IVikoIils, G. 755. INiugtr, K. 701.

927. ^it.«^rh. ltd. 927. ^itsche, Barlh. 677. Noire, Joh CnS. ^üV0SI.•l. f..

IfiT. iN'owiki. A. 665. Nowotny, l>r I r f!R6 Nufsh.iii), K. 606. %}irah,

Inn. 415. Odescalchi, ^iob. Antonio 61. Oll. J. bv. 167. 696. Diw-t'^bii. bl.

€65. Opitz, Mor. 674. Orsi, P. 697. 698. 4)f>kird, A. 661». Osloic, Fr 585.
Ott, Andr. 662. Oll, Kr. 927. Oll, Jos. 926. 92^. I'ad^ra, Jos. 849 927. 9'2iK

Taldele, Benj r.97. F'an. k. II 665. Pangrazzi , Cinc. 68!>. P.intke. J Ik o.I.

ö7i4. 700. P.Ktlie. Dr Jos. 671 927. Pasler, F. (.«'6. l .ilaLy. L. 6(il. Kau-

ichilz Fhd 7uü. l awiikon, ilieoph. 667. Peche, Dr. Frd. 166. 677. 699.
Prck, Aug. 755. PederzoHi, Gius. 698 702. 747. Pedrussi, P. 753. 754*
Pi ^^ier. Fr 686. I'« lz, Horn. 927. Penkner, X. 661. Penninge r, M. 696. Perco,

Anl. 685. Penz, Prof 7.3. Perkinann, Paul. 702. Perlin, Doimo 666. Prr-

toiil, A 754. Pelri, L. ('66 Prtris. Giov 685. Petttr, Fr. 689. Pftters. Ih.

927. Pfeifer, Fr. 671. Pleiler, Jos 67ö. Püsler, J. 668. Phiiipp, iieiiod. 660.

Piylkowskf, J. 668. Ptrciola. I»et. 690 Pick, Dr. Herrn. 700. Pirona, Ab. J.

61. Pis<.i.i, Fr. 60n Planier, M. 62. Ploner, Joh. 672. Plucar, E. 678 Pluskal,

n . 670. p<;( liortrki, V. 665. Podlaha, P. ^V. 166. 1'önelz. Frit dr. 679. Pösehl,

II K. (ir)4. 66h. l'ogani, P. 686. PoL'orrlz, Jos. 754. Pohl, Bup 677 926.
Pukorny, AIL. loö. Poläk, Jos. 672. Poleszui, Emer. 755. Poli, Dr. bald.

923. Politeoi, Giov. 689 PoUy, L 662. Pol, J. E. 661. Popenku. P. 755^
Posscls, Caj. 927. 932. Fradella, Anl. 697. Pranpner, Dr. E. 660 Prcmru,
J. 166. Prenn.slPittrr. F. An)lr. (9C\. Pit ttncr, P K 166.696 Priefach, Jos.

755. Prohnxka, h>s 672 ProM liko. Fr. J. (i96. Pnllirabek, Dom 677. Pul-

lich, Dr. btov. 683. 685. Puttinul, Clar. .0()8. Punltcherl, IlaJ. 700. Pul'
krhögl, Em. 927. Putz, J. 661. Ou<)iii8. M Dr. S. 67U RAmmtlein, E. I«
4*^9. Hau. Ii. J. 585. n.nijwM li, Dr K .133. H^litsch, El. 754. Kechfeld,

l'li. J 754. l!t>'i.(r. r. Ml. 672. H. ii.Kk, D 257. Hrisirh, Af)\ !>?7. Bicci,

Vid. 701. RuhUr, I lor. 678. Biepl, Pel. 6!)1. 61»5 Kol.. 7UU. Bier,

Jos. 753 Bnaio, Ab. A. 61 Bizzardini Ab. A 61. Bizzi, Ocrin. 702. Bobida^
F. 696. Rodecki, C. Riller v. 62. 665. 666. 702 Rötner, M üb. 700. RoU^
h.-iaier. Eonr 690. Bolln, F. 61. Bomani, B v 696 Bossi, Giac 689 Bofsi,

J. Ä. 696. BoM.ichcr. M Ü9u. Bosloeil, Ign. 674 Botin. Dr. J. Abi. 675.
Hu/.itka, Ilirrou} ni. 675 lU;/if k.i. M. J. 671 . 672. .Saclicr, Dr \V, 666. Sacher-

Masach, Biller V. Kronenllial, 675 Salducci, Ab D 61. Salicis, AI. 757. Sa-

meeki. Jos. 702 Karoeeki, J. 415 665. Kauer, Fr 660 ScarabeBo. J. 61. f>fff

rante. Äf. 650. 6^6 699 Scari/;.. l or. 689. Sch.-.fllin^'cr, (i 695. Nchnnda, ^^ zl.,

672 927 Srhi ( blel,"\Vifh 702 924. Sclu meil, Jobst ü90 8chenkl,K 926 932.
Ni'hf'n?), Dr. Tiuido. 6\ i> .V( hilh r, Kar! 757. ScbiviU, Jos. '00. Sphlenkiiii/.,

Anl. 926 929. ^ehiijcller, i'r. J A. 051. bchoieltauer, J. 6o8. 8chm id, Dr.
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XIV

A. 668. 701. 849. Schmid, Leop 671. Schmidt, K. 700 Schmidt, W. 665.

Srhnn Jn?. 679. 700. ScIiöfT, Jos 702. Schoff, Ai>l. Wilh. 757. Schoffei,

Eupclh 073. 927. Schofka, Ani 927 928. Schöll:, Ed 681. 700. Scholz,

J. \\. 66ö. Schouw, Dr. J. Fr. 415. Schleyer, Har 701. Schubert, Dr. Ant.

754. Sehalmiaeli^r, Har. fi9<^. Schult t. Straasnitiki, Dr. L. 586. Schuster.

P. Ign. 674. Schuster, Hr. Lor. 674. Schult, Prok. 667. Schulz, Oiov. 686.

Schwab, Fr. 700. Schwnr?, M'enz. 700. 747. Srhu cijler, A. 662. Schwcnda.
Jul. 757. Schwippi, Dr. K. 700. Seba&lianovic, I r. Ö50. Sediä6ek, Bruno,

675. Seiner, Jos. 674. Sengschmilt, P. B. 651. Sepper, J. C 696.

Seraeheu, t, A. fiSI. Seyfried, L v. 668. Sieber, Dr. G. L. 690. Sieber,

Ed. Freiherr 662. Siegl, A. E. 681. 757. Sieg), Chr. 660. Sieler ki, L. 665.

f^ühavy, Dr. J. 74S. 924. 925. 927 — 933. Sillig , G. L. 678.

Sjr, Fr. 927. Skuc/.ck, Or. I t nii. 674. Slaby, Jos. 677. 926. Slola, Gr.

701. Smoiej, Jak. 754. SobeUky, Lcop. 677. Sobieski, Sl. 666. 702.

&)hay, Fk-. 996. Sofao, AI. 679. 681. 683. Soltlkiewicz, A. 665. Sooii,

L. 698. Sorraann, R. 696. Spalier, Joh. 682. Spiegl, A. 661. Spo6ek,
Matlh. 072. Springer, GoHh. 700. Stabcll , Hr Th. 690. StachafTsky,

Jusl. 674. Stan?k, Fr. 660. 700. 849. Slanich, ürb. 685. Staschek, Ur.

Fl. 673. Staufer, Vinc. 662. Stawarski, Iga. 333. 665. Stefan, Chr.

677. 937. Sieioer, L. 660. Siephany, R. 666. Sleyskal, K. 700. Stie»«-

1er, Fr. 702. Stimpel, Ant. 690. Stingel, Cöl. 672. Slix. Matlh. 660.

Storker, Joh. 753. Slorch, T>r F. P. 690. Sirach, Viel. 674. SlraHscr.

Fr. 695. Slrofsmavor, v. liisthof. 585. Sirzelccki
,

Felix, Rillor v. 702.

Strzetelski, £r. 668*. Studzihüki, Ritter v. 665. 666. Slulc (Siuiz), Wens.
701. 926. Slumpf, Karl. 679. 700. Stupsickf, C v. 333. 668. Sturm,

Dr. Matth. 678. Sukup. M. 662. Suttina, Girol. 686. Suttner, Dr. H. 660*
Svilau, Dom. 689. Svillovich, l.uc 689. 747. Swoboda, Quir. 927. Swo-
boda, \V. 926. Sykora, Fr. X. 661. Szrzurowski, Joh 668. Tabeau,

Ferd. 667. Tambosi, Ag. 698. Tapeiner, Aiit. 701. Tausch, Dr. ilfrin.

679. Telfy, Dr. J. 415. Tersch, Jak. 703. Tesaf, Jos. 673. Teuber,
Maur. 675. Teuffel, AI. 677. 926. Teutsrhl, Ant 690. Thums, Max. 672.
Tieflrtüik K. 701. Timinski, S. Tkalec, Fr. 585. Tkany. Ant. 678.

Tomaschck, .4nt. 757. Tomaschek Dr. Joh. (81. 682. Tomascbck , Karl

679. 700. Torre, Dr. Ant. 686. Torre, P. L. 686. 849 Iragiauer, P.

loh. 668. Trawiii€ek, Ren. 673. Trsaakowskf, Bronisl. Ritler. t. 666.
TiMshärch, J. 333. TseheneU, Magn. 702. Ttsrhuri.scheiiih.ilor Ludw. 697.
Tunst, Joh. 7fi7. Tnschar (Tusnr) !>r, Gr 332. 700. 754. Tutzer, Dism.

747. Tvarlko, Tom. 685. Tymiriski, C. 665. T>n, Km 7Ü1. Tyrol,

Demetr. 755. Ullrich, A. 926. 929. 932. [inizewt»ki, M. 666. Cnsrhuld,

AI. 936. 937. Vacchelli, Nob. a. 61. Teladiui, 0. 61. 333. Veulurini,

Bort. 698. Viditz, Steph. 690. Villardi, Can. D. 61. VilKna, F. S. 665.
Voigt, Js. 926. Vonier, Ign. 749. 753. Vorhauser. Otto, 701. 753. Vukma-
ni6, J. 585. Wngncr, Dr. J. G. E. 668. Wagner, L. 661. Wagner, W. J.

681. WaJz, Jos 700. Wanke, Joh. 678. Warewski, Sl. 668. Wassura,
Prs. 166. 67& Waltel, Gaj. 937. Wattke, Am. 675. ^eber, Ad. 585.
700. Weichselmann, Ad. 674. Weigl, Joh. 668 Weinfurtcr. Aug 672.
WVinwurm, Alex. 696. W rrncr, Karl, 679. Wesely , Dr. J 674. Wid-
roann, K 663. 665. Wildgruher. Ad. 733. Witdmnnu, Edm. 677, Wil-
Inmitzer, Ed. 667. Winkkr, Cam. 673. Wiltek, K. 585. 700. Wodak,
K. 665. Woii, J. 661. Wolf, Adam, 671. Wolf, Steph. 681. Wolf;
Th. 755. 757. Worobkiewicz, Joh. 668. Wrubl, Fr/ 678. W'ygrry-
walski. J. 665. Zahourek, Jos. 701. Zambelli , Ab. P hl Zangl , Jos.

697. Zawatkicwicr, Ign. 668 Zbonek, Mart. 672. Zehden. Th A 696.

JEeithammer, Dr. Ph. Gr. 927—933. Zeleny, W. 926. Zhischmanu, Dr.

loc 689. ZIkmund, 939. 931. 2ioiiDeniMiiii, J. A. 415* ZimmermaiiD,
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Pr. R. .'»3. Zinl. Pr. F. L. 67r». 677. 926- <>3a. Zmö^rcr. I rop. 69«.

^liL. Andr. 678. Zöhrtr. G. 661. Zovadii, Jo«, 672. Zurau»ki, J. 665^

Z^oli^iki, J. 665. Zwoniczek, Jo«. 66b.

Die Namen sammtiicher ö§terr. Gymuasieo (nach den

tiMfffwii Xrottlittdern) mit Lcbrer^ imd Scbolembl , Angabe der Qaatia*

MlkNa, Veracbird' hheit der Cnferrichlt- vod Mullerapracheo ii a. w. auf

den separirrlfii Tabellen I l^^ — 34; — D»il Darlegung der Ergeb-

nisse der Malunlälsprufuiigen, auf den separierten Tabe'lcn M. 35 — 39.

— Agram. Sviie io6. 167. 585. 602. 700. Arad. 488. Barlfcld. 4b2.

BergMDO. 61. Bocbnia. 415. 6«3-^66&. 70X Böhneo. 183. S84. Boten.

173. 174. 181. 182. 702. 747. Braunau. 675 Ilrpscia. 61. 73. ßrie/.aii.

66r). 666. Brixrn. ^96. 697. 702 Brunn. 63 — 65. 73 7fi. 344. 700.

Brüx. 68. 69. 75. 76. BukoTHna 51? Gipo d'lMrja. 690. Cilli. i66.

Como. 61. Cremona. 61* 73. Croaneo. 62. CteruowiU. 333. 654. 655.

668. Diako%ir. 585. Efer. 650. 663. 70f 849. Eperiet. 482. Baaeitg.

5S5. Feldkirrh. 166. 257.701.702.748 — 753. Galiiicn. 182.512.
f;nr7. 79. 80. 160. Grax. 69- 72. 78. 79. 425. 700. Hernaannstadl. 415.

Horn 840 kini». 679—681. 701. Innsbruck. 45. 46. 7» 166. 257. 650.

701. 702. kaj»diau. 41 ö. kiaf^enfurt. ItO. 696. Klatiau. 671. 672. Kö-

m^frilt. 840. Krakao. 182. 267. 333. Krtna. 661. Krvnraii'Mer. 257.

488. Laibach. 61. 166. 332. 586. 700. 701. 702. 747. 753—755. 849.

I.eippa (BbhmiiebO- 176 1^0- 181. I.eilmeii/. 166. 669—671. 923 Lei-

toniiRchl. 673. Lemberg?. 702. (Akad. Gymn. 63. 330 512. 702. 923.

924. Domiii. Gyniu. 176. 703. Univ. 62.] Lesiua. 849. LeuUrli.<u. 650.

849. Lins. 167. 169. 696. Lodi. 61 Lombardo-Venelieo. 923. Mailand.

(I.ycealgymn. d. S. Aliss.intlro. 61. 333. di l'oil/i INuova. 61.1 IVIanlua.

61 Marbtirft. 176. 699. 923. Mrtk. 661. 662. Mnan. 702. Münrht'n.

415. ISagy Käroty. 488. Nfusohl. 488. Obersrlirnzpi). 584. Oedtiiburg.

[kath. Gymn. 511. Lvaiifi. Lyceutn. 511.660. 651.J Olmiilz. 166. 678.

679. 709. 747. 849. Padua. 6t. 73. 923. Papa 511. Pavia. 61. 73.

923. Pest, llniv. 415]. Pisek. 76—78. 701. Prag. 701. (Allat. 166.701.
747. kleint. 174—176. 177—180. 342. 415. 701. 849. NruM. 342.585.
675—677. Oberrealscb. 700. Böhm. Realsch. 701. Tniv. 166. 257. 333.]

Pressburg. 333. [kalb. Gym. 511. 612. 755-^758. 849.J Przemyül 488.

Pndltia. 483. Baabi (Kalb, üjmn, 511.] Bagusa. 683—686. Btennw.
662. 654. 664. Boverelo. 257. 696. 697. 702. 703. Saa/.. 673. 674.
Salzburg. 62. 166. 585. 690. 691. Sambor. 333. 488. Saridec. 333.

664. 665. Sla\oiiien. 62. ÜpaJato. 5^5. 686—689. 699. 747. Slanis-

la^ow. 166. 333. 655. 667. 668. bteinaaiaitger (kath. (>)nin. 511.J.
Tarnow. 63. 66^. 667. 702 747^ Tenieavtr. 755. Teaebrn fkalb. Oymn*
166. 585. 677. 609. 702. Evang. Gymn. 176. 177. 678.] Tri(st. 689.

690 699. Troppaii. 62. 65— 68. 72. 75. 166. f 99 700.701.747.
tdme. 61. Ungarn. 265, Venedig [Lycealgymn. di S. Callerina. 61. 78.1

Verona 61. 73. Vincenza. 61. Vinkovcze. 166 650. M'ien. 699. [akad.

Gyn». 166. 4B4. 584. 699. 700. ioaepbst. Gymn. 363—265. 334. 700.
849. 5?rhoHengynin. 62. 424. 661. 700. Theres. Gymn. 424. 650. 655—
659. 660. 700. Tniv. 167.] ^ omodina. 755. Zara. 488. 650. 686. 699.
700. 849. /.eben. 482. 2en£g. 580. Znaioi. 700. 701.
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XVI

vierte AMIielliiay.

MUceUen,

Schuiprograamie Sitarr. OymnaäeD am SchluCM det Schuljahr«« 16*7»,-

i. NiederSsterreich. L Wien: % JoMphttidfer G^muasium von A*
Schwätz und L. Schlecht); bespr. von I. 6. Seidl. ^. M3-^
2f'5. — 3. Theresianisctios GymnatHum (von AI. Capellmann);
bespr. von II. B o n i l z. S. 6f>5— 659. — II. Krems (von Dr. He i t z);

bespr. von Dr. H. ftl. Schmidt. S. 661. — IJJ. Melk (voo Th.
Mayer){ bespr. von R. B. 8. 661. 662.

B, Oberdaterreicbi Linz (voo P. Eiepl); bespr. von J Momart.
8. 691—69G.

€, Salzburg: Salzburg (von P. Ambr. Prennj|tein«r)| betpr. TOD.
II. ßonitz. S. 600t 691.

A Tirol und Vorarlberg: 1 Imisbnirk (vnn J Z i n g er le); bespr. von
K. Wein hold und il Bonitz. N. 45. 46. 79. — 2. Bolzen

(von V. M. Gredler); bespr. von Dr H. U Schmidt und U.

BondU 8. m. 174. 181. 182. 3. Vrixeo (von Dr. J. G.
Mit terrstiner); bespr. von Fr. Mililosich. S. 696. tf07.<^
4. I^overeto (von P. Orsi und G. BertÄnza)^ bespr. von H.

Bonitz. S. 697. 698.-* 5. Feldkircb (von i. Von i«r) { bo-
sprechen von II. Ronils. 8. 748— 7r)3.

£. Steiermark: 1. Graz (von Pb. J. Rechfeld); bespr. von II. W.
Grsuert und. H. Bonitc. 8. 69—72. 78. 79.— 2. Harburg (von
Dr. G.Mally); bespr. von Dr. H. M. Schmidt. S. 176.

/*. Kärnihon: 1. KJagonfart (von R. GraOi bespr. von U Bo-
nitz. S. (39f).

G. krain : L a i b a c h (von P. P e t r u e z i und A. J a r z) | bespr. von
1. Mosart und H. Bon Ut« Si 7&3-*7Sf5.

B* Tricsi : Triest (von Dr. 1. Laa«r); liesproehea von i. Ilgor*
5. 689. 690.

y, Görz und Gradiscn: Görs (von Dr. M. Harlmaon); bespr. von
H. Boni Iz. Si 79. bO.

K, Oalmtlien: 1. Raguta (von G. futtlieh^G. 6e Bartoli und
T. Tvartko); bespr. v. II. B. und K. K r el I. S. 683-686. —

•

2. Zara (von P. Bottura); bespr. von H. B. 8. 686.— 3. Spa-
lato (von G. Francescbi); bespr. von H. B. S. 686— 689.

L, BoliriioTi ; 3. Brüx (von V. Z R e&se 1) ;
bespr. von W. PI. G r a o r t

und il. ü. b. ü8. 69, 75. 76. — 4. Pisek (vou \V. Zikmuud uuU

Fr. Kleemann); bespr. von A. 8cb)elcber und H. Bonits.
S. 76— 78^ — 5. Prag : ä) \\ lein seile (von Fr. M u h I v c n z e I] ; be-

sprochen von Dr. H. M. Schmidt und II. Ron it S. 174—176.
177—180; — b) ^custadt (von Dr. F. L. Zink); bespr. von H. B.

S. 67Ö— 677, — 6. Bübmiiicb-Leipua (von ^aj. Wal zel j
bespr.

von Dr. B. M* Bebmidt und H B. 8. 176.m 181. — 7.Leit-

meritz (von A. Kolafik); bespr. von A. Wilbolm* 8. 669 —
671 — 8. Klaltau (von M. J. Ruiicka); bospe von FT Bonitz.
S. 671. 672. — 9. Leilomischl (von J. V. M ritt ei); l.cspr. von

U. Buuitz. S. 673. — lu Saaz (von A. i. Doslal); bei»pr. vou
H. Bonits. 8. 673. 674. - 11. Eger(von J. Ne^äsol^); beadr*

von B. Boni ts. 8. 652- 6.54. 674. 675. — %% Braunau (von B*

Klouöek); Iwspr« von U. Bonits. 8.675.

i
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M, Mifami: LBrinofT. KJU Riebt«r>i iMtpr. von W. fl. Orautrt
und H. ßonitz. 8. 63«-M* 73—75. 2.01mütz (von Dr. F. v.

H 0 n r gs be r L') ; bespr. von H. Uoiiilz. S. 67ö. 679. — 3b
l^lau (^011 AI. ^obu); be«pr. von J. .Mozarl. S. 679 681.

A. äcblejiieu: 1. Troppau (v. W. Schwan und -. D r ag o n i) ; bespr.

von H. Bonits. 8. 65—69. 72. 7ft. — Teaebeo: tf) Kalhol.Qyom.

(VOQ E. J a n o l ai
;

beitpr. von H. B on i 1 1. S. 677. — ö) Evang.

GyiDD. (von Dr. I*iue«r); betpr. voo Dr. U. M. S o h m i 4 1 8.

176. 177. 678.

0. (ializien : 1 Lemberg ä) Dooiinik. Gyma. (von Dr. A. Z « w a d z k y)

;

b9a|ir. von Dr. H. II. 8 e h m i d t* S. 174^ —* 2. Rzrasow (foii B.
Widmann); bespr. von Tb. F. Bratranek. S. 663. 664. 665.—
3. Bochiiia (von J. Citaj ko WS k i); be.«jpr. v. Th. F Hralranek.
S. 663. 604. (>ö5. 666. — 4. 6aodec (von L. L«wartow6ki)|
betpr. voo Th. F. BrttrasoL 8. 664^.665» — 5.Tftr«ows bo-

sprocbon von k. K r e i 1. 8. 665. — 6. Brteiao (von A« L i s e h k t
und Pr. S rhu II); liespr. von H. B o ni l z S. 666. 66T. - 7.

Stani.slawaw (von Fr. koozer^; besproebeo von U. fiooits.
S. 655. 667. 668.

F. BttkowiDBt Csernowiu (tob H. P6tebl)$ beapt* vm R. Bottiti.
654. 655. 668. 669.

l iig.irti: Frc^isbiirg (voa A. Tb, WolQ? beipr. T. &. Buk und H.
H o n i t z. S, 75.')— 758.

' R. Wuiwoiiiaa: Teinesvär. Bespr. vou ii. b u u 1 1 z. v>. lijö.

& Pfof^nrnme dtr loaibudo - vwoliaoiseboo Gyoiuijin Voo Dr« Fr«

A mbr o.soli. S. 72. 73»

Ergebnis der M.iturifriisprüfungcn im Schuljahre 18*"/^,.

XIII. fializie!! uTul Kirtkau (H) (von Dr. E. f. /. e i k a w s L i). S. 182.

XIV. Bobuieu (B) (voq Dr. J. ^ i 1 b a v ) uud i>r. U r. Z e i t h am m c t).

& 163. 184.
XT. ODgAn (von Dr. P. v. Ro vacs). 8* 1I66«

der nachträglichen Mituritälsprüfungen im Jahre 1852.

I. Galizien uud bukowina (vou Ed. Liuzbaucr). S. 512.

Aatweif Iber die an Seblufs» He«; i Semesters 1852 abgebtiteoeo Ma-
tuntäUprüfungen.

L Niederösterreicb : Wiea. 1. Scboltengvmn. — 2. Akad. Oymn.—
8. JosephBlIdler flymnaatafli — 4. Tbereeiao. Gymu. (von K. n
Enk). S. 424.

II. Sleiermark : Graz (von Fr. Rij?ler). S. 425.

lU. BebHieo ; Prag. lUeioieUe und Neustadl (voo Dr» J. Si 1 h a v y.)

8* 342«
nr. Hflirtn t BrSnn (von Br. I. Deak stein). 8. 843«
V. Ibif^arn: 1. Oedeobiirg (von F. S l erne) 8. 511*— 2. Prese-

burp. Kalh. Gymo. (von Dr. G. Mayr.) S. 512.

VI. Croaücn: Agram (von D, A. Jarz). S. 602.

Erg|8bnts.se der wirsenschartlichcn CrüfungscommUsionen für das dymna'
»tallobracut iio 8chuijaiife 18*'/,,. (Wieo.— Prag.— iuusbruck.—

•

Lemberg). 8. 689—702.
YoriinJIga BeoiarfcungeQ über den deutschen Sprachunterricht an den oea

aa organisiereodeo SUalsgymnasieii in Dagani. Von W. s r m r i z.

S. 81 - S4.

Prüfungen der Privalschüler auCymoasiea in Lombardo Veoetien. Vau U. ii.

S 84» 81*
Nsifoiog (Dr. W. IL Graaert). 8. 168^172!

*
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XViU

Cnr HatMik des ÜDlwrichla in der btelniieheD Spraebe. Von B. Ve-
nedig. & t58—261.

Die Stundeneintheilang. Von A. Wilhelm. S. 340—342.

fiioige Bemerkungen uUer die <;f-itisiisclMn Velr hlltlUMe der Gymnasien in

Böhmen. Von Dr. J. §illiavy. S. 416. 417.

Beraerkuiifien liirr/.u. Von H. B. S. 4l7— 419,

Die Gymuasilik als Gegeustauii des Schulunterrichtes. S. 490 511«
Zweite Conferans von OyoitMsialdireoloreD iiod ProfMioieii des Graser In-

speetionabesirkes Mn Laibaeb, 8. 5H7 —590.

Oedanken über K, Wein hold 's Abhandkuig t ^JDm deulsche Hecht-

Schreibung." Von Joh. Baräui. $. 590. ö9K
(Jt;ber die Ihirrhführung der von K. Wpinhold vor;rf"?rhfi jenen VerbcÄserui^

der tleiitschen Hechtschreibuog. Von A. Wiliieim. S. 691 601.

üeber Schulgeld. Von A. Wilhelm. S. 601. 602.

t'ebcr die Schuldisciplin an Gymnasien. Von A. Wilhelm. S. 850—854.

Ausxüg aus den GoDferensprolocoUen der Wiener Gymnasialdirecloren.
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I

Erste Abtheilun^c

AbUaudluii^en.

Deber die Aussprache der griechischen Vocale und
Diphthonge.

\Jeber die Aussprache der ^iechischen Buchstaben sind unter

den bchiiliiiiinnern Oeslerreich« manche Zweifel laut geworden,

und bei dem lebhalleren Austausehe der neuesten Zeit mi es an

den Tag gelreten, daaa über dieaen Punct sehr Terachiedene An-

aicbten und ein noch verachiedeDerer Gebranch bealeht Auch

hat es sich gezeigt, dass, wie kaam zwei Linder daa Griectitsche

auf dieselbe Weise w iedergebt n . su auch zwischen dt in uster-

reichischen und dem nichi-o^lerreichiscben Deutschland darin eine

bedeuleode Yerachiedeiiheit stattfindet, weiche keineawega von der

Art tat, dnaa man ao achlachtweg «agen könnte, hier oder dort

aet daa einzig richtige. Bben daahalb tat noch acbon rrfiher in

dit^er Zeitschrift die Aussprache der griechischen Diphthonge be-

sproclien worden , und derselbe Gegenstand w ird neuerdings von

Herrn Director W^lf in dem «(Ersten Programme dea k. k. Gymna-

«irana zn Preaabnrg, Presaburg, in einer zum Tbeile recht

treffenden and anregenden Weise behandelt Hit Benutzung der

in hiesigen Landen bestehenden, theilweiae aehr annehmbaren

S|iret'hwei6e wird es, glaube icii
,
möglich sein, über den über-

mäiaig breit getretenen streit zwischen der sogenannten erasmi-

ncbeo und reachlinischen Anasprache binana zo einer näheren Be-

ntimmiing der einzahlen 'Laote nnd za solchen Pestsetzangen zu

gelangen, welche es emidglicben, wenigstena annihemd den Klang

des Griechischen aucli unserem Ohre wieder zu vergegenwärtigen.

ZaiUelirirt fAr di« ö»tMT. 6/mo. ISiZ. I. Hefit |
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t Ueber die Aoaspradie der griedi. Voeale u. Diphthonge.

Für nicht - österreichUche Deutsche durften vielleicht schon die

Notizen öber einzelne hier herrschende Sprecbweiaen nicht ohne

Interesse sein. Versuchen wir also was sich erreichen Ifisst. Da
wir fast durchgängig an wirklich vorhandene Sprechweisen an-

küüpfen, so wird die praliUsche Anwendung nicht eben schwie*

rig sein.

Aber gleich beim ersten Beginne scheint sich uns ein ge^

fthrlicher Feind entgegen zu stellen, der uns schon von dem Ver-

suche zurOck zu schrecken droht. Dieser Feind ist die leidige

Skepsis. Wie, \mssl es, kann man einen Todlen auferwecken?

Wie wollen wir die iaiigsl verschollenen Leute jeiicis os rotumium

wieder erstehen lassen, weiche zuin Theile schon der Römer nur

mit Höbe nachahmte 1 Diese Skepsis hat auf die wirkliche Aus-

sprache der griechischen Laute in neuerer Zeit einen bedeutenden

Binfloss ausgeübt. Man hat gleichsam aus Verzweiflung, je das

wahre zu liiuU n , sich bhndlings bnUl der neugriechischen Aus-

sprache in die Arme geworfen, bald cuieni mit allerlei lieben

Provlncialisroen versetzten und mit der Zeit vielfach entarteten

Brasmmnismus. Allerdings ist nun diese Skepsis wohl bis zo einem

gewissen Grade berechtigt , besonders insofern , als sie auf die

Verschiedenheilen hingewiesen hat, welche in Griechenland selbst,

um der mundartlichen Idioliv-men gar nicht zu gedenken, nach

den verschiedenen Zeiten sich einstellten, und insofern sie una

vor aüzugrosser Sicherheit warnt Aber warum sollte es denn

so ga^ unmöglich sein, die Klänge einer ukis in reicher Pfille über-

lieferten, von Zeltgenossen nicht ganz unbeceuglen Sprache zu

bestimmen? Unser Ziitalter hat es erlebt, dass man aus Keil-

schnflen, die erst zu entzifTem waren
,

Sprachen, die man noch

nicht kannte^ lesen und verstehen lernte; zu den lautarmen Hiero-

glyphen Aegyptens will man den Schlftssel tfefhnden haben» und

die viel bescheidenere Aufgabe, die uns vorliegt, floHte so gans

unlösbar seint Erasmus von Uollerdam hielt zu seiner Zeit

die Aufgabe nicht (ür unlösbar, sondern leg;te in seiner Sclinfl

de recta Latini Oraecique germonis pronuntialime (Batiieae

Msy*) den Grund zu einer richtigeren Brkenntniss.

*) Di« VIDI verbf8iti>le llainang, Cratoius hnhe mit jener Abhandlung
bloss ciiicii Scherx oiachen wollen, wird niemaud Ibelieu, der «ie

gel4;»Cit bau _
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Mwr AvMpnwk« dsr griMb. V««tto ». DiplitlKNig». f

iodess, w«r kühnere Hoffoiugeii begl, 4ein geziemt ea T«r

•flen die QoeHea MolmiweiseBy aM dcMo er gjitaki ach^yta M
köflüfs, and den Weg^, welohcii aeioe Faradumg aiaacUafan wilL

Und gerade tn der Bemitzang und Schätzung der Quellen scheint

man v Ifiich srefehll, und manches versäuiitt zu liaben. iüt

dalier [rtranien, uo« nach diesen zuerst etwas näher umzunehen.

Die OaeU«A «Mera £rkaiuilBiaa der griechiscken Lavla aiad

lekr YenclMenartig. Wir woDan aia biar in drei Hauplablliailuagaii

ordnea. Wir galiaii, wia in aOw hialofiaelian PoiwIiMf , iiiHif

von der leberlieferun^ aus, und iitiiiRii die ersle Hauplurl tjnscrer

Quellen die traditionellen. Diese Quellen sind bisher am

eisten beachtet. Die Steile des Dionys von UaUoarnaaa, wo ar

die grieeiiiacliao Lanta baacbraibt (de comp, var*. a« jf-tf), daa

SebafgeMöck fi^ baim Kraltnoa, daa KalllaMieboa Raiai ^mip.

and iisL^ und die übrigen rieanÜclf spArlichen Nachrichten des

Alurlliums, IheiU direder, theils indirecler Ar!, ^ind viellach

erwogen und zum Theiie ^ogar übermäf^ig beAfwociieft uad ga-

dcetel worden. Man kann die iradilaomiUen QnaMan wiedar ihraai

Wcrlha nacb in drei Oaasan tkatta». Voran aleban die JNad^

liebten ana daai griecfaiacban Allarlbnaiia aelbat. Dabei aind nor

die Zeiten auf das schärfste auseinander zu halten, damit man

ßichl durch spate iSachrichten eine bestiniiule Aussprache für die

iUera Zeit erwiesen glaube. Denn dass die Ausapracba daa Griacbi«

sdwQ äcb dar ZaÜ gaftndart baba, mfiaaan wir aehon von

voniberaitt nacb der Analogie anderer Spraeben Ittr wabnabainlich

halten. Und es ist unzweifelhaft, dass alle unsere Notizen über

die Aussprache aus eintr Zeit »»lammen, in welcher Schrift und

Sprache sich keineswegs mehr ganz enisprachan, waa iimI daiM

iMilrigt, aoMa MoCIzatt aebwar veialandlieb m nadbea nnd mn
Malianibail In ibrar BenoUiMif aantHnplebian, snnnl nan da«

ipMem, byzanibiiaehan, Gfammatihem, welcba vorzugsweise cilirt

zu werden pfletren
,
genauen Aufdruck und Klarheit des Blickes

Dicht eben nachrühmen kann. So wird z. B. durch die Bemerkungen

dai sabon entschieden dar mitlalgriechiacJiea Zeil, d# i. dam IS»

«Nier 14 Jabrbindarl angabdrigan Mmmt iUeeheptUae^ waloba

Titte naral berausgab (Prag, 1822), sebr wenig gefördert, be-

sonders da dieselben nnt iiumcheii aiuln cu Aach richten über die

tn jener Zeit berrschende Aussprache im Widerspruche ateliaD«
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4 Beber die AwepFWlie der griech. Vocak u. Diphthonge.

In aweiter Linie stehl die Ueberlieferung der Römer, die wieder

ilire elreolhümlichen Mängel hat, da die Aussprache des Lalein.-

sehen keiaeewegs dorcbweg über alte Zweifel erhaben ..l auch

selten die Uute »weier Sprachen gerades» «ich zu decken pflegen.

Bei d.r Benutzuni? dieser Quelle mu« man sich am meisten hülen,

irgend einen blöden Gebrauch der neueren Zeil für die allrömische

Aussprache zu halten, wie es bei den Diphlliongen ai^ae und

o« « ee Oft geschehen ist. In anderer Beziehung lässt uns diese

Oaelle gÄwIich im mAlaran, z. B. in Bezug auf die Aussprache

des K mal des da es uns wenig nützl zu wissen, dass die

Römer jenes mit ^, diess mit ih wiedergaben. Ergänzend treten

hier freilich noch einige vereinzelte Nachrichten von Römern Über

die griechischen Laute hinzu, in dritter Linie steht nun die neu-

rriechische Aussprache. Man darf den Werth dieser Quelle

weder zu genug, noch ZU hoch anschlagen. Dean freiüch ist

das die einz.jre lebendige TVadilion aus dem Altefihnme. So wenig

auch die jetzigen Griechen darauf Anspruch machen können, un-

vermischte Abkömmlinge der alten Hellenen zu sein, so haben

Wh* doch hier mit einer Aussprache es zu thun ,
welche

,
wenn

auch viele Jahrhunderte dazwischen liegen, auf einer milndUcben

Ueberlieferung, auf keinem blossen Anlernen beruht. Andererseits

besteht auch zwischen .Sprache und Land ein gewisses Band; die

neuere Sprachwissenschaft hat u( lehrt, dass oft Völker verschie-

denen Stammes, die in einem Lande zusammen treffen , ähnliche

lautliche Eigentbimlichkeiten annehmen, z. B. die kaukasischen

Völker. Für die Nalurwüchsigkeit der neugriechischen Sprache

geben auch die niundariHchen Verschiedenheilen Zeugniss, in denett,

wie Thier sch und Ross gezei^rl haben, einzelne Spuren aller

mondariUefaer Unterschiede noch vorliegen. Auf der anderen Seite

über daH man wieder nicht vergessen, welche Zeiträume zwischen

der jetzigen Zeit und der des Perikles liegen, welche Schicksale

der B o.kri Griechenland« erfahren hat, und wie sehr überhaupt

die Laute bei allen Völkern dem Wandel unterworfen sind, in

der Benutzung der neugriechischen Aussprache für die alte hat

man zu «ehr die historische Untersuchung versäumt und sich meist

damit begnügt, einzelne Bigenlhürolichkeiten der jetzigen Aus-

.Hpt rt( he schon in ziemüch früher Zei^ schon in den letzten Jahr-

hundcrlen vor oder nach Christus nadizuweisen. Es Iftist sich,
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Oeber die AuMprteho d«r grieeik Voeale u. Diphthong«. $

\ve^lg•^!fl•n^f in Bezug: auf einzelnes, zerVefU dass die neufrt'i'^chische

Aossprache erst allmählich in Bezug auf <iie Vocale und Diphthonge

zt der jetzigen Monotonie berabgesunicea ist. 1d der unter Be-

fodiaa's Ntmen erhaltenen Schrift *Ei«i^BQUi\ioi^ deren ZeilaHer

frfflieh «ehwer za beetumnen sein möchte, werden die Regeln fttr

die Orthographie 80 geg:eben, dass wir daraus selien, oi sei zwar

mit r gleichgesprochen, beide aber van j] und £t, welche unter

einander damals gleich lauteten, wohl unters>chieden. Und auch

das Etpmoioffiemiik Mttpwm enthfilt Regeln, welche daenelbe be-

leu^en, z. B. S. II, A. xa ^iit tov vXps 9ut tov v ygatpsuu ^••r«

Tov xo L Xo was man nbersefzeii mus»: Wörter auf

ftlof schreibt man mit v (niclil na( ot) , ausser xoikog ,»> nicht

abfr^Wörter auf Hos*\ denn dann müaslen ja viel mehr Aufnahmen

•ngef&hri werden, i. B. ^iAo$, liaixiXog. Ebenso heisst et

S. 770, 8. tft dm TOV out thjXviut dt^vXXußa ^ax(^xatäXfixta

ha rfjg ot dtq}d'6'yyov ygatpsrat — ta tmlg 0vXXtt*

ßug axavra 6ia tov v x(;Uov. S. 660, 50. werden Ui;geln

zur l'nlerticheidung von Wörtern auf liQos^ eiQog^ igog gege-

ben, bei denen sich die auf vffog und oi(fos nicht finden *). Das

Xiffmotogicum Magmm setzt man aber in das II. Jahrhundert

a. Chr. Was sollten wir nun für einen- Grund haben, eine Aus-

sprache anzuiiehnit'ii . ilie jünger i^l, als diese spüle, schon ent-

schirden niillelgriechische Zeil? Eine richtige Sprachforschung

kann abo die neugriechische Aussprache nur als den letzten Aus-

läufer der lebendigen Tradition von den griechiscben Lauten be-

tiicbten , welche öfters RflckschlfiMe auf die frühere Aussprache

nlisst, darf aber diese nie ohne RiickKicht auf die bei anderen

Völkern naclns eidlichen Lautverw iiiullungen niachcn, und kann noch

viel weniger ein plumpes Zugreifen nach dem in der jetzigen Aus-

iprache vorhandenen xulasaen* Viebnehr kann die Frage immer

sar so gestellt werden, ob sich etwa 'die jetzige Aussprache ir-

gend eines Laufes auch schon im AHerlhume und wann etwa vor-

gefunden habe. Dabei ist aber noch ein anderer, ebenfalls nicht

*) lieber die noch jetzt in griechisrhem Munde z witschen t, *», 17, ti, ot

hn-T Liiul (1,1 \orhaiiJcucii üitf«renien sciicml Thiersch in der

tilaii;:itT I'hilulo^i uversammluiig ioleressaiile Miltheilungiu gtuuchl

iu h.iljtMi S. die Auj^üb. Allg. Zeitg. , Beilage zu iNio. 290 vom
17. October 1851.
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• MMßt die Anstpffidie d«r grieoh. VMtle a. IMphtbonge.

g«hörig gewürdigter PuDCt nicht zu übersehen. Die neugriechisch«

AnMinacbe der eisMinen Laute uid ItoppeUaute hAngt oiit 4er

Betonung und Ouantilfit der nengriechiechen Sfiraehe eng sosaun-

meru Bekanntlich ist die neugriechische Sprache accentuirend, d. h.

die betonte Sylbe i^t allemal lang, die altgrifchische quaiiliUrenci,

d. b. die Länge und Kürze ist von der Betonung unabhäng-ig,

Btit in dieeer fieuehung die jetsigen GriecJien das alte «rhaHeo

killen, modble wolü niemand behaapUn Und docb koumi in

Mugriechieclie Sprache erst dadurch WohUaut, dase den dOnnen

Auslauten gesrenuber jede accenluirte Sylbe lanp wird , z. B. i^^si,

d. i. echi. Man denke sich die unzweifelhaft alte correcte Aus*

spräche von o, a, 1 in Verbindung mit den Eigenlliümlich-

luikm den JKeugriechisdien , und der Klang wtrde unerlrfiglicli

nein, es wfirde au aebr an gedehnten Sylhen fehlen. Offenbar •

hat die griechische Aussprache seit dem Mittelalter einen ahnlichen

Gang geiiüiaiueii, wie die neuere deutsche; durch die Kraft des

Accents sind gewisse Sylben geschwächt, andere dagegen ge-

dehnt, fi» entgeht mir dabei natdrlieb nicht, wie weit in dem
Syatema der Betonung das Neugriechlache und Neudeulacha aoa*

einander gehen* Bi aollte hier nur darauf hingewieaen werden,

dass die sprachbchen Erscheinungen alle unter einander in Ver-

biadung stehen, und dass die Sprache in ihrer lautlichen Ver-

wandlung auf der einen Seite «u ersetzen pflegt, was sie auf der

audarcA elnbOsst. Man muas also entweder darauf verziohlen, in

der Aussprache die Quantität des Altgriechiscben ausaodrficken,

d. h. man muss darauf verzichten, den Homer, Sophokles, Piridnr

altgnechiscb zu lesen, oder man muss eis aulgeben, die jetzige

Aussprache des Griechischen zur Grun^age der alten zu machen.

So viel von den traditionellen QueUen. Die Zweifel, welche

sich uns bd den veischisdenen Gattungen derseibsn anfdring/en^

lassen es uns als höchst wönschenswerth erscheinen^ noch andere

0(j<'lleri a II fzii finden. Und es gibt tleien wirklich. Die zweite IJaupt-

art der Quellen finden wir in dem System der Sprache
selbst. Die Sprache, als ganzes, als sprachliches System be-

trachtet , ifit nicht so stumm in Besug auf ihre Laute ^ wie man

glauben möchte. Da haben whr zunächst die S c h r I ft z e f c h e n

,

auf die bei diesen Unlersuchungfen mit Recht viel Rücksicht ge-

nommen ist. Die Unterscheiduug der Zeichen i>eweist zwar keines-
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OelMr 4i6 AunpfMbt dir grieob. VmaI« «l Di(ilahoiige. 7

iragl inner ete UiHeneheiiloag d«r Laule, weil jtde Ortho-

gnfkk in fewisseni iNnoe eiM bulorisclie^ cL h. nicbl •Ireng

phoMtiscIie ist WoU aber km die Scbrifl ! grewtewn FiUen

&ehr vtti heweisen. Da;^ ^. ß. die Athener, als sie unter dein

Archonten Eukliües (401 v. Chr.) aittiejigcu in öffentlichen Ur-

kundea E und ü, O und A zu umerschetdeii ^ damaia aocli

diese Leite in der Aoeepmche aoterachiedett haiMO, Ifiaet aicb

doch kaum Ifiagnen. Maa wird aber ancb aieht glauben , daaa

um eben die^e Zeil , wo man anfieng Xsitl^ei und Xeitjjii in der

Schrift von einander zu unterscheiden , beide nat Ii Art der Neu-

griechen gleich gesprochen wären. Das Zeugnis« der Schrid er-

laag:!, mit de« tradiftioiieUeii Zeiignii^eeii ooaUMiiirt, bieweüea noch

ein gröeeeree GewiohL Man aaterschied ai in der Scbrifl so

eDen Zeiten von h; ist in der spiteren Griicitit häufig mit t

verwechselt und endlich ganz in den Laut l übergegangen. Nicht^i

Ui al^o unwabreciieiiiiicher, das«» h jenuds dem ai gleich ge-
'

eprochen worden aei, wie die leidige iSiile im gröasien Iheile von

Oenlacbland Ist

Die Sprache gibt aber auch voo ihren Lauten in anderer

Weise Zeugnis«, närnlich durch ihre (beschichte. Die Unler-

suchnng der Laulübergän«^e und des Laulwechsels führt darauf

hin, welciie Laute einander näher, welche ferner stehen ; sie lehrt

ooSf aps weichen vorgriechiachen Lauten die griechiachen ent-

itanden eind. Die Lantlehre^ im Sinne der biatoriech-comparativen

Sprachforachttog, d. h. nach der genetischen Methode behandelt^

führt zu ziemlich sicheren Ke.su llaten über den wirklichen Klan^

tiozeioer Laute. £s gab ursprünglich drei, bald lauge, bald

kurze Yocaie Die Grieciien haben kein korzea «; an

deaieo Stelle aber finden wir ti, z. B. s skr, guiMf.

Dan ti nicht wie tf geiantet, wiesen wir, denn OuintUi^to erldArt

i lur linen den Römern felilenden, ei^eiilhünilich feinen Laut;

eben deshalb bezeichnen e;^ ja diu liimier der griechisch gebiidelen

22eil in griechischen Wörlern mit dem fremden (|ass es nicht

ttch neqgriechischer Yerddanwig dem i gleich war , folgt, theila

danuw, dasa v und » nicht leicht in einander übergehen , theila

eben wieder aus der Stelle Quintilian's — denn was wäre sonst

echt griechisch daran?— theils aus dein oben ciiis dem Et. Magru

heigehcaditeii. Sichle ist also lalscher, als v wie i zu sprechen.
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8 Oeber die Aampraehe dw grlecb. Vomle n. Diphthonge.

t fprichl man in Deulaehland meist wie die deatecbe % d. u /«,

im heatigen Griechenland und in slaTiscben Lindern wie bdhm.

oder franz. %, d. I. wie weichee «. Beides erweist sieb dorch

die Lautlehre als fidsch ^ ist elymolog^isch entweder aus di.

(eigentlich ^ inid Jod; oder aus bioiu»em Jod hervorgegangen:

Zsvg =» »kr. DJäu9^ ivyov ^jugum, skr. jvgam. Die letz-

tere Verwandlsng: erklirt sich aus der AnnahmCi dass dem J ein

d vorgeschlagen wurde, wie es Im Engh'schen geschehen sein

musü, ehe aus John das heutige John^ d. i. nach böhmischer

Orthographie Dion wurde. Die .Millelslufe ist Djon ^iiach deutscher

Aussprache). {;
f^nt^frht also immer aus einer Media mit einem

Spiranien, kann foiglich nicht den Laut der Tennis % mit dem

Sibihuiten 0 gehabt haben, da ein Verbftrten der Media zur Te*

nnis, namentlich des ^ «n r im Griechischen jeder Analogie ent-

bt'lirte. Dass aber t, nicht bühmiscl) französischem % gleich koninil,

geht aus der Quantität des Altgriechiiichen hervor, wo ja ^ als

Doppelcottsonant Position macht. Es bleibt also nichts anderes

übrige, als «I wie d mit weichem s zu sprechen , oder mit an-

deren Worten einem böhmisch -firaniMscben % noch ein d vor-

zuschlagen.

Mit der Lautlehre steht die Lehre von den Mundarten in

der innigsten Verbindung. Dass die Mundarten des Griechischen

auch för die attische Aussprache wlcht^ sind, liegt sehr nahe.

Dass dorisches « dem attischen 17 gegenttbersteht, deutet im

Bunde mit dem so oft nachweislichen Uebergang \m a in 17 im

Attischen selbst darauf hin, dass beide Laute nichl so fern von

einander lagen, wie a imd «. Wenn auf böolischen Ifiscbriften

o^s^Xsfi} für wpsiktftm zu lesen ist, und von Grammatikern ge-

lehrt wird, dass die Böotler an der Stelle von attischem 9»

hätten, so geht daraus hervor, dass 17 nicht wie ai lautete. Eben

so beweisen Formen, wie buol. alvdog = uoidog ^ das« v nichl

dem Ol gleich war. Andererseits können die Vertreter eines Lau-

tes in den übrigen Mundarten positiv lehrreich sein, indem sie

gleichsam die Gefahren angeben, denen ein Laut ausgesetzt war,

wie eben beim m in 1^, beim o» in ? fiberzugehen. Die Belrsch-

lung der Mundarten zeigt manche Lauldifl'erenzen neben einander,

die im altischen Dialekt erst nach einander eintraten. Der eine

Dialekt ist eben in diesem^ der andere in jenem alterthtaiicher.
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Ceber <itc Aussprache der griech. Vocale u. DipUUiouge. 9

Die 89ol]0r halten iM»cb das alle korxe s. B. in xovveg^ da-

gegta aber v schon in der besten Zeit statt oiy wie die xottAij

der öpälen Jaln liunderie.

Endlich kommen wir zu der dritten und letzten Haupt-

gittoDg; der Qaelien. Diese letzte ist die Analogie anderer Spra-

chen, eine Quelle, welche die Philologie freilich nicht benuüeii

konnte, so lange es keine methodische allgemeine Sprachwissen-

schaft ^ih. Indess wollen wir auch jetzt nicht eu stolz auf diese

allgemeine Sprachwissenschaft sein , da gerade das Gebiet , um

welches hier es sich handelt, ein noch sehr vernachlässigtes ist.

h der allgemeinen Lautlehre berührt sich die Sprachrorschung

üit der Physiologie. Wegfen der ansserordenlUchen Schwierig-

keit, die es hat, ausfredehnte sprachliche Kenntnisse mit physio-

lofl^ischen zu verbinden, iiüt eine Hllgeirieifte lusliiuuuin^ uinl Clas-

sification der Laute, die auf verschiedene Sprachen gut passte,

hii jelsl noch nicht «ir Anwendung gekommen^ und die Oescbrei-

Wng der Lante entlegener Sprachen ist oft von der Art, dass

lienMind daraus klug wird. Allein innerhalb der gangbarsten

Sprachen Cfibt es doch eine Menire dciiilicher Analocieen für Laut •

Umwandlungen des Griechischen. Eine der wichligsteu ist die

Neigung der Sprachen, ihre Diphthonge zu einfachen Lauten ab-

toscUdfen, wovon das Französische, Italienische, das Englische^

aber auch schon das Sanskrit die schlagendsten Beispiele enthal-

ten. Wenn man die Häufigkeit dieses Vorganges erwägt, so wird

es eitlem schon an sich wahrscheiniich , dass «, welches jetzt

langes Tist, einst wirklicher Diphthong war. Der Verschleifung

TOD Diphthongen zu einfachen Yocalen entspricht auf dem Gebiete

der Consonanten der Uebergang von wirklichen Aspiraten, wddhe
iuBier einen stummen Bestandtheil mit einem Hauche enthalten,

zu Hauchern , z. B. im Englischen von th zu jenem dem Lande

dej» Nebels so eigenthümlicbeit dumpfen Zisch taut, der einen nahen

Seitenverwandten im neugriechischen ^ hat. Die vergleichende

Sprachgeschichte erweist solche Uaucher ab secundire Producte;

and bedenken wir, dess fm Altgriechischen & noch geradezu aus

T und z. ß. in av^ ov, statt avr ov, hervorgieng, so kön-

nen wir der lispelnden Aussprache der Neugriechen, welche übri-

auch Erasmus (S. 167) för die richtige hielt, ziemlich spaten

^npM; zueriEeBoen*
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!• Heber die Aimpraebe der grieoh. Vooale u. Diphthonge.

Kachdem wir uns so nach Millela und Wegen der Lautbe-

•tiiuaiiing umgeselien haben, kommen wir zum einzelnett. AU die

Zeil, deren Au»prache wir zu ermiltein versuchen, meg etwa das

Jabr 400 Y. Chr. bezetchnel werden, also die Zeit, wo daa neue

oder ionische Alfjliabel allgemein üblich zu werden anOenof. Indem

wir in Üezug auf die CoQSOnaiiten uns mit dem bereiU aiigedeu-

taten begnägen^ wollen wir auf die Vocale und Diphthonge naher

eingehen.

it. Vocale.

Eine erhebliche Schwieri^rkeit bietet in Bezug auf die Aus-

sprache unler den einfachen VucaliMi nur »/, bei dem wir aber

auch gleich mitten in den Streit der Eiacisten und llacisten hinein

versetzt werden. Denn eben hier stehen sich ja bekanntlich die

beiden flauptquellen der tleberlieferung schnurstracks entgegen«

Den Römern war 17 ein wie die Griechen classiscber Zeit rö-

misches mit r/ ausdrückten; die jetzigen Griechen sprechen es

wie I, und allerdings lassen sich Spuren dieser Autwprache schon

aus den ersten chrisilichen Jahrhunderten nachweisen. Wenn man
dagegen den Platp für den Itacismus citirt» so geschieht das gana

mit Unrecht. In der oft angeführten Stelle Cmf^l. p. 418 macht

Plato eine der vielen halb .siherzhaften Elynioh'gieeu, indem er

rj^iega a\s l^t(ja , die milde , deutet. Dazu braucht er ein t

für ^ und gewinat es, indeiu er auf die Vorliebe der naXatoL

fibr A und 6 sieb beruft: vvv auti iiiv tov ima { d {€) ij

icffmi^xBQa ovxa. Aaf des Hermogenes icco^ antwortet nun

Sokrates olov ot aQiatozaxoi i^agav ZTjV rj^bgav ixdXovv^

oC öh ifidQaVf oC dh vvv i^^igav^ wo zunäebsl das 01 dl if/kd"

QOVi wenn es jeeht ist« daa schwankende der ganzen Behauptung

recht klar macht Wer aber dennocb daran glaubt, daas hier ein

sprachhistoriecher Vorgang erwähnt werde, der lese nur weiter.

Weni<!:e Zeilen darauf wird in derselben Weise für Ötop die allere

i:<orui du)v supponirt. Piatos kühne, gewiss von ihm selbst nicht

ernst gemeinte Behauptung
,

geht also dahin, dass ans altem 4

öfters 0 geworden sei, und dass er st und in der Weise zu-

aanunen und dem alten t gegenüber stelU, beweitt ja ganz deutlich,

dass für ihn beide Laute einander nahe lagen , folglich , da doch

kein Mensch a wie t aussprechen wird, dass 19 wie # lautete.
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Utkt die Autspracb« der griecU. Vocale u. Diplitboo||^ 11

Amch wfrd niemnd glauben klkmen, das« tnan miler dem Archon-

ten Euklides, aU man das E von seiner tirt il u hen Bestimmung

erlöste, es in WörUrn wie di/^o^ mit dem neu eingeführten H
beceichiiel bAtle, wenn d^itos wie ^iiog lanlel«; da h&lt« man

ja cinat neuen Zeiebeos gnr nicht bednrfl. Waa eollten wir voll*

etidn mit ff «nrnnfenT Wie hfttte mm nnr auf den Gedanken

koniiiuMi könaen, dem rj ein l /.u sub?<crihiren , wenn es selbst

wie i, lautete ^'ucii mehr Sicherheit gewahrt »her ein Blick

auf die Enl^tekongaart des rj in der Sprache selbst, geht häu-

tige nna <r henror: iXi^ » lUi^^ Woher hier ein da

lEieiner der beiden Yocaio ^ feil rj ist femer im altisehen Dialekt

die Langfe von a und s ; im ersteren Falle 8leht ibm im äolischen

und dorischen l>ial''kt das nachweislich idlere a geirenfiher. Von

c ist zu e nur ein kurzer Schritt ; d geht auch in den deutschen

S|»rnchoa vieifacb^ tbeils bloss lauUiobi wie im £ngliseben, tbeils

nach grapMscb in 4 tter and wiid in der sogenannten DBnften

I>eclinati6n der Römer durch 4 vertreten, so dass sieb tonisch

ootpLrjv zu altisclieiii 6o<fCav verbfilt, wie lalein. maieriem zu

maieriam. Der Schritt von d zu i wäre ein viel weiterer. Er

ist xwar in der Geschichte der Sprachen nicht unerhört; nadi*

weislich geht aber hn Griechischen kein einsigea l aus i0 hervor^

ao wenig ein griechlsobes • ans « so entstehen pflegt. Bs* gehört

zu den Eigenlhümlichkeiten des Griechischen , die Sphären der

^-Laale («, e, o) und der beiden anderen Vocale von einander

getrennt zu halten. Das ionische eofpCri^ t^C^eo^^ iijfSofLat wird

nicht das widerüche Doppel -tf enthalten haben; ans dem Stamme

«|Mc wird nicht HmiMo^ ieHnäkm^ sondern timsM^ teUmeka ge<

bildet sein, weshalb de^n auch in der regelmaf^iigen Weise der

Ueberhagung griechischer Wörter nach Rom um! um^rekehrt tj

uuflier einem e gleich steht, I immer einem T. Die einzige Aus-

nahme macht des Wort /iro« A^^» beim Piaulus im F^m.

ly Wenn dort^ wortber wir Ritachl*s Kritik absnwarten haben,

diese Lesart alle ist, so würde man Tfetleicht schon im swei*

ten Jahrhundert v. Chr. pro vincieil eine dem t nahe liegende Aus-

sprache anzunehmen haben.

Es unterliegt also wohl kaum einem Zweifel, dassLij, In der

dmäpohen Zeit an imjB- lauten gehört habe^ wodurch das Sy-

st«» Atf grisoWsehsn Vooale sval ein voUslindigiS wird. Doch
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II Heber die Aussprache der grtecb. Vocale u. Uipbthoage.

kann man nun weiter fragen, waslllr «ine Arl von e 17 gewesen.

Es iiibt be.'^oiulers zwei Arien von 6*, ein offenes, das zu a hin-

übenieigl, und im Deutschen wohl inif ä ang'edeute^ wird, und

eui geschiossenes
, breites, da« äicli mehr zu t binübernei^l (vgl.

Giimm'a devtacbe Grammatik^ t, Aufl. Thl. i« S. a20). Die neu-

detitache Sprache gehl gerade in diesen JE-Lauten eo auaeinander,

daes es kaum ein einziges Wort gehen möchte, das in gans

Deutschland ndil derselben Arl des lan^ren e g:esprochen wird. Hier

ia Prag spricht uian das e in sehr dem ä nahe aus, während es

an der Ostsee breit zu t hinüber gehört wird, wie auch anders-

wo in legen, geschehen. Erasmus stellt den Ton des ij iwi-

schen a und e, und demgemftia hat Voss den ersteren Laut in

Vorschlag i^^ebracht; aber mit Recht tritt ihm Mehlhorn enl^egren

(Griech. Grammal. S. 12). Der Umstand, dass die Griechen der

ersten Jahrhunderte unserer Zeitrechaung vielleicht schon hier und

da in noch frAherer Zeit das 1} dem i wenigstens sehr nahe kom-

men lieaaen, ffthrl darauf hni, dass ri selbst früher schon mehr

auf die /-Seite sich neigte, also ein breites e war, welches im

-Verlauf der Zeil nach AiiiiU)p:ie mehrerer deutscher Dialeltte in 7

übergieug. Yieiieicht war eben der Unterschied, welcher zwischen

dem kurzen und langen e ausser der Quantität sich bildete, der

Grund, weshalb man fflr beide verschiedene Zeichen annahm, de-

ren es bei a, 1; nicht bedurfte. Dafftr, dass s den offenen

Klang hatte, spricht manches, also bleibt für r] der geschlossene.

Endlich erklart sich aus dieser Natur des auch ein lautlicher

Vorgang I die Alttker meiden die Laulverbindung und ^ in

Suf&ien und Verbalendungen, vielleicht eben deshalb, weil i ao-

wohl wie das palatale q dem breiten Laute zu nahe stan-

den, um mit ihm verbunden nicht einen Missklang zu gfeben,

weshalb der Atuker lieber das alte a in (5o(piay idaoitai unver-

ändert liess.

Ueber die Aussprache von v ist es wohl kaum nöthig etwa«

zu bemerken. Schon oben ist darauf hingewiesen, dass die Iden-

tität von V und t, sehr späten Ursprunges ist. In der That wire

ja auch sonst der Difiiiliiong i>t ganz unerklärlich Die Verschie-

denheit des V von irgend einem echt römischen Vocal bezeugt

Quini, XU, 10, 27: fiiaiMlo ßi JüeumUBsimM m OmeeiM MU*
roi nan kaöemus^ eocolem aiiermnj aUeram eammtmUem, guh
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kui mUiae ofitid 009 duleius tpirmU: qwu wuUmari toiemuij

^wüM ittorum ntmiMuB mUmur, Die naohfolgcndM Beispiele

^ m EphyriB et ZephyrU^ iMsen Über den Vocal keinen Zwei-

fel zu. l)(r Lehrer wird also v cr^^nau wie ü .sprechen Iclirrru

(la> hei>ä>{ ?io wie es in uonUleiü^chem Munde und wie « bei den

Ffiozosen, von t sehr verschieden, klingt Freilich wird daa

ebffdralBcheD vnd ainviachen Organen elnraa ackwer«

B« Dipktkonge/

Da.s Systoni der ffriechischen Difiliihonjre zeichnet j»ieh, wenn

wir zunächst nur die Schriflzeicbefl berücksichtig-en , durck VoH-

dindigkeil ans. Die Vocale laaMQ aick in iwei Ciaaien aondem,

starre tmd liaaigef alarr ist der A-j O- «nd JB-Lint, fltiaig

«ad die Lanle $ und v; durck die Verbkidang der starren mit

nachfolfTPnden flüssigen entstehen die Diphthonge , wie durch die

uui^ekehrte Ordnung die beliebteren Lautgruppen. Jeder der star-

na Laole kann sowohl kons als lang mit jedem der beiden fiäa-

sigen aick aini Dipkikong verbniden; die Verbindung der kurzen

Starren Laute mit flftmigen gibt die aecka Dipktkonge erster

Classe «£, fL, of, «r, fv, ot^, die der langen starren Laule die

>*echs Diphtliofiire zweiter Gla^fie a, ?y, äv, rjtf^ mxh Endlich

Terbindet aick der dumpfere der flässigen Laute mit dem keUeren

SU V». Man kann auck diesa wieder in w und tkeilen, was

zwar die Conseqnenz, aber keine prakliacke Bedeutung fOr ach

kaL Dieaa ganze System der Diphthonge besteht graphisch in der

Sprache seit der Einführung dp.s Jieueii Al[*liabets, und theoretisch,

seitdem es eine griechische Grammatik gibt. Die neugriechische

Awspraeke liest aber TOn allen diesen Dipktkongen nickt einen

cinsigen fibrig, ein 00 aufTallender Widerspruck swiscken Sckrift

nad Laut, daaa wir sckon im voraus jene Aussprache für nickt

all liiilten können. Ausserdem setzt sich die nenirriechische Aus-

sprache mit unzweifelhaften Lautgesetzen der Griechen in schnei-

denden Widerspruch; indem sie die Diphthonge av und fi; wie

i^nnd ^apricht, wogegen die Proaodie entschiedenes Zeugnisa

einlegt, z. B. Ii. 4Sg «p^ di oC XQV<So ts 9ud agyvgat

€v T^fSyr^rai. Od. 19. (pigov ttnjvoga xalxov. Und aus-

«erdeui sagt echon Erasmus (S. 1 07) mit Recht: (idjui diphfhon-

guB non eanfiatur ew vocaU e/ consanduUe* Man kann daher
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nicht zweifeln, dass die neugriechische Aussprache schon eine ab-

gesohwichtd igi, welche auf die «Uere wirklich diphtboftgiaciie

zurfickweiüt indem offenbar die griecbiedie S|ineln ganx lo m%
viele der neueren ihre Doppellaote allmfililteh vereinfaeble.

Wir sprechen zuensl von (ci. Den Aeuirriechen ist es mit 9

gleich; und gerade bei diesem Diphthong hat die neue Au^prsche

besondere lebhafte Vertheidiger gefunden. G. Ueruana lehrte

M wie e SU sprechen) und M ehlhorn hat ihm noch kürzlich

wieder (S. 38) beigestimmt. Der Hauptgrund daför Ist der, daaa

at*im Lateiniecben durch ««, und umgekehrt ae in griechischer

Schrift durch kl ausgedrückt wird. Es wird eben dadurch die

Sache des at eine ganz verschiedene von der der übngen Di-

phthonge, dass zwei Arten der Tradition die lateinische und ne««

grieohiaohe hier zaenmmen zu treflen scheinen. Dazu kommt mm
noch, dass wir auch aus dem griechischen Alterthum selbst, und

zwiir schon aus dem 3. Jahrhunderle v. Chr. jenen oben erwähn-

ten Keim vaLX'^ ^X^t, des Kulliuiachos (Ep 80) , und aus dm
g. Jahrhundert n. Cht, für dieselbe Aussprache das Zeugaiss dos

Sextos Binpiricus haben; femer die häufige Verwechselung you

ttt und 8 auf Inschriften derselben Zeiten. Die letzterwähnten Um-

stände bewei.sen allerdings, dass schon früh ai den G,inf>; nahm,

welchen viele Diphlhon^re auch bei andern ISalionen einschlagen,

nämlich dass es anfii'n;:, .^ich in den einfachen Laut zusammen zu

Ziehen. Aber ganz dieselben Umstände lassen sich für die Aus-

sprache des 8& wie i geltend machen. Es ist daher durchaus 1»-

consequeüt, ai wie e, et aber diphthongisch eu sprechen. Die

anderweitigen Grüade, welche iMehlhorn geltend macht, sind

on mir schon vor Jahren an einem andern Ort (Berliner

JahrbAober für wissensobaftl Kriük, 184«, Nr. «4) erwogen

worden. Mehlhorn fährt das Sanskrit fibr seine Ansicht an;

den Personalendungen öttiy ttu siehe dort s^, tS gegenüber.

Allein die vergleichende Granimalik zei|>l zur Evidenz, dass

eben im Sanskrit das e erst aus ai entstanden ist, und dass

zur Zeit, da die indo -germanischen Sprachen noch uagetreom

waren, wahrer Diphthong war, der eben deshalb im Gria^

chischeo' bald i^ls «t, bald als s», bald als ot sioh zaigl.

M ehlhorn selbst besieht zu, dass in vielen Wörlern ai>

deutlich aus oi eutstandeu sei, wie in xcUg — %a^^ ä^iQ«> —
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Es lassen sich dafür auch die zahlreichen Formen rnddh«

reo, in welchen m durch Epenthese eines t aus a entsinnden isl,

mtftilatva fSr (isXap-iaf ipaivm flSr qmv-tm (S. meine Spracb-

verg^l. Beitrfige. Bd. I). Ferner steht at In mehr als einem Stöcke

dem Ol parnllel, so im Optaliv öirilmni (Aor ), 8^{^oini (Ful ),

aya^tU^^ CFem.% aya^otg (^M. N.) äoL naldu b att. aä<Sa aus

%avt-uty wie iidvoiifa = att. ndvovaa aus iiivotft-uc {AkrmB

äioL Aeoi, f. Bs Ist durchaus nnwabrscheinlich , dassvon

diesen paraBelen Diphthongen in der Blütezeit der Sprache der

eine als Vocal, der aniiciu als Diphthonpf gesprochen worden sei.

Ganz ohne Beweiskraft für die Aussprache des av wie ä ist der

Yon Meblborn nach dem Vorgang^e weniger alter Grammatiker

aogefllhrta Umstand , dass ai und et ausser im Optativ in Anse^

liung des Accenls für kurz galten. Denn erstens ist diess in sei*

eher Ausdehnung nicht der Fall: ai und et gellen bekannilith

bloss, wenn kein Consonant ihnen anhän^f, und auch dann nur

im Aus taut für kurz. Zweitens würde jener Umstand, wenn

tr äherhaupt etwas bewiese, zu viel beweisen, nämlich einmal,

dass auch oi kein echter Diphthong sei — da Br. M. ihn doch

daflSr gelten lässt — und dann , dass ot und ai auch nicht einmal

iüimer die GelJun^ eine« langen Vocales gehabt hätten. Da
aber die Böotier oq^sUerrj^ Xsyo^svrj für otpsUstai, Xeyoftsvot

schrifben, so w9re am Ende auch 17 nicht mehr lang. Bs ist

also klar, dass jene Ausnahme yon den allgemeineii Tongesetaen,

wonach Sv^gemoi^ %vntetai betont wurde, ftr die Aussprache

gyr nichts beweist. Ueber den Grund jener Erscheinung habe ich

in der erwähnten Beuiiheilung S. 509 eine Vennuthung ausge-

sprochen. Bei alle dem aber, scheint es, liegt doch das romische

üt S8 ai als schweres Gewicht in der entgegengesetzten Wag*
scbaate. Diess ae indess ist selbst sicherlich vom neugriechischen

«t« c sehr verschieden gesprochen worden. Zu Varro*s d. i. zu

Cuero's Zeil nntersrhifd man in der .Stadl haedm vom bäurischen

kedu*i duuiats hatle ae etwas diphthongisches, denn der gleich-

zehige Nigidius Figulus (be^ Gellius XIX
^ 14) erkennt ae als

Diphthong an , obgleich er sich gerade darüber lustig macht, dass

die Griechen den zu seiner Zeit einfachen Laut si diphthongisch

schrieben. Demnach lehrt Schneider in der hit. (Jranini. Bd. I.

S. SO mit Keclit, ae sei wie a mit nacbscblageudem e zu spre-
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I€ Ueber die Autspracbe der griech. Vocale o. Diphthonge.

eben, und es ist gar kein Grund vorhanden, unsern deutschen

Umlaut ä d. i. offenes e mit dem lateinischen ae zu vergleichen.

Die Römer gebrauchten in jener Zeit ihr üllca m nicht mehr. Waa
sollteo m da ao die Stelle setzen ^ als eben jenes, jedenfaUs vom
allen ai^ aua dm ee enUtand, nicht sehr weit abliegende oet

Und umgekehrt blieb den Griechen fSr den häufigen Diphthong

kaum etwas anderes übris: als ci, wenn sie sich nicht des büoti-

schen Diphthonges at bedienen wollten , von dessen Gebrauch für

römiMhee ae übrigens Hailhiae 1. S. 87 ein wirkliches, fireilich

sehr spates, Beispiel anfährt Die Uebereinstimmung von tu mit

lat. ae würde überhaupt höchstens nur so viel beweisen kön*

nen, dai>s in den letzten Juhihuiidcrten v. Cbr. die beiden Laute

a und t> nicht mehr ganz deutlich neben einander im griechischen

ia gehört wurden. Denn allerdings ist im Laufe der Zeit ai in

der Art. verderbt , dass das » sich zuerst verdankelle und dann

mit dem a den Mischlaul E bildete. Für die dasstsche Zeit wer-

den \^ ir aber gut thun, an dem Klange ai wie im Worte <yKaiser»

festzuhalten.

An UL reiht sieb h am natürlichsten an. Dasselbe £pigramm

desKallimachos, welches von der Verschleifung des ai au s Zeug-

niss gibt, weist diese auch für » zu i nach. Auch hier haben

wir zahlreiche Inschriften aus der ersten Kaiserzeit, in denen s»

und i verwechselt wird , und inj Mittel/rriechischen lauteten ly, ft,

i wesentlich gleich^ wie das Etymafofficum Magnum beweist.

Allein für die wahre Aussprache des £t in der clsssischen Zeit

und im «Munde der Gebildeten beweist beides kaum mehr, als un-

reine Reime unserer Dichler, oder wenn auf deutschen Leichen-

steinen ei und eu verwechseil werden. Dass u noch ziemlich

lange nicht wie riaufelp, beweist die lateini?5chc Sprache, die bald

ein if , bald ein e dafür setzt, was sicherlich niciit geschehen wäre,

halle et nicht von beiden etwas an sich getragen* £ben dafür

spricht die häufige Entstehung des et aus er z. B. yivu=^yivsty

s'iSov = irdov (ursprünglich t/tdov), ripsiva durch Epenthese

aus TtQiv-ia^ tuvco aus riv-Lo (\erg). skr. lanjdmi), ferner die

Zusammenziehung von ee in £t, walirend wir e in langes t nicht

übergehen sehen. Auch der Umstand , dass der Vocal e in älterer

Zeit, namentlich beim Plato, den Namen el führte, liest sich nicht

damit vereinigen, dass si wie t lautete, sondern bringt den
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OeW die Anttpraehe d^r grieck Totale o. Di|lbllionge. Vi

Dipfalboag in ein näheres VerhäUniss 7u obwohl wir^ daraus und

US den unklaren Worten des späten Ma§ek9pu(u$ (p. 24 ed. Titse)

keineswegs scbliesseB können, h sei langes e gewesen. D«ni stebt

so n'eles von dem vorhin angeführten entgegen. Wohl aber wird

durch alles dies^i, in Verbindung mit der neugriechischen Ans^sprache

1*9 die Gleichselzung des ei mii ai aU durchaus fehlerhaft erwie-

sen^ ein in DeuUchland weit und breit eingerissener grol>er Miss*

braoch, gegen den Hr. Wolf in dem erwähnten Programme mit

Recht eifert*). In diesem Pnncle mflssen wir dem in hiesigen

Gymnasien herrschenden Gebrnuche dnrt hiuis den VorzujEr g'eben.

H mus$ die beiden Laute c und i, deullich liören ia^^en, was sehr

gnt möglich ist, ohne ein zweisylbiges tc zu sprechen. Dem
deotschen (oder norddeutschen!) Hunde wird das anfangs etwas

schwer, allein man setze nur ein offenes, mehr nach ä hinüber

klingendes e an, und lasse dem i folgen, so wird es gelingen.

Uebri^ens hört man (ias richfiire n auch am Niederrbein in der

Volksmundart z. B. im Worte iiheia, wo man auch das leichte

Dmspringen in i wahrnehmen kannT' Der Böhme hat das griechi»

sehe Bi in seinem n^* des Superiativs, a. B. oejlcpli (optimus) und

in der volksthOmliehen Ansspraehe des e. B. b^ii, und aus der

deutschen Mundiirt des Tiordwe^Uiclieu Mukre« uei&t lir. Wolf
(a. a. 0. S. 16) denselben nach.

Ueber den dritten der Diphthonge aus c können wir uns

noch kfirzer fassen Die neugriechische Aussprache ist bei diesem

am aUerverwerflichsten , weil sie, wie oben erwähnt wurde, erst

eine spiile, itu ejjfU'ii .Inhrhundert nachweislich noch nicht herr-

schende Verderbung aus d. i. li ist. Dass al)er ot in classi-

scher Zeit wie ü gesprochen sei, wird kaum jemand annehmen,

der erwägt, dass ot dem lateinischen oe entsprich^ dass es im

Anlaut der Verba durch das Augment au ci gesteigert wurde

{Ao^riv von o/bfMu) , dass es nicht selten aus ot' hervorgeht (ofg,

oiff) , dass ditsnoiva aus deöitorvicc onlstt ht , dass im lesbischen

Aeolismus otoa aut dieselbe Weise aus -otna wie uocc aus -evtia^

-Huaa aus avtut. {ßidotaa^ tt^Ma^ ataiöa)f und überhaupt ot

*) Gewiss hatte auch Thiersch vorzugsweise diese Barbarei im Auge

gehabt, wenn er a. a. 0 sagte: «es sei endlich Zeit, von dem ganz

unbegnindeten Plate iasmus der Auaapracbe der griechischeo Vocaie

abzulassen.''

ZcUMkritt für di« ütterr. Qymn. lUyi 1. Haft. 2
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18 tel»er die Aussprache der griech. Vorj«je u. Dipli(f)Ong(*«

ins ov ^enan so wio h ans bVj ai aus av sich bililel; dsss

innerhalb d«8 alHschen , wie zwischen dem aftUchen und ionischen

Dialekt ofl nii! o wcihx ll (Wa— not )]) ^ dass ot sich ebenso zu

<4 verhält, wie o zu e {Ukoi:ra zu Xa^TCa wie nd^ova zu iidvco).

Aus allem diesem gehl wohl klar hervor, dass o^ in der Zeit, da

der Organismus der Sprache noch nicht geträbl war, die beiden

Laute o und i deutlich h6ren liess, folglich wenn wir die Aus-

sprache dieser Zeit nachahmen wollen, wie oi d. i. offenes o mit

I zu sprechen ist, wie im engliiscJieii LJpj^^ ein Laut, der in

norddcutHchem Munde fast mit dem von eu in Leute zusammen-

fällt; während er im süddeutschen und »lavischen Munde leicht

zu mi herabsinkt. Wegen dieses KlanireN hat ot eine gewisse Be-

ziehung zu Vj als dessen g-e.s(oig:erle Wiederholung es in «ot-Ärv-ra,

xof-x? AAf.), und als dessen iSleigerung es in loiyog (vgl Xv~

TQog), xviQavog(yg\* xvQtos") dient. So komntt es, das^s in der

Zeit des Verfalles ot erst zu ü herabsank, worin schon früher die

Böotler vorangegangen waren (fihtüc =o6c^), und endlich mit

völliger Vernichtung der ursprünglichen Geltung In das neagrle-

chische t , in das letztere wahrscheinlich gleichzeitig mit dem Ver-

fall von V zu t.

Die beiden Diphthonge av und ev haben das gleiche Schick-

tal erlebt, dass in den Zeiten des Verfalles ihr zweiter Bestand-

Iheil in den consonantlschen Lippenlaut w oder gar f Obergieng,

eine Veränderung^, die in der lateinischen Au.ssprachc von Matte

Majoy Atag Ajax ihre AnaIog:ie hat. Dieser Aussprache steht

die Quantität der allgriechischen Poesie entgegen, wie schon oben

gesagt ist. Auf den für ein altgriechiachefi Ohr sicher unertrigli-

chen Hisslaut, der in Formen wie «sM^swrut, ninawrut^

xi^QaviStaiy vuvg entstehen würde, wenn wir sie pepädewnfä^

pepawnCä, tefhrawsiä ^ naws (oder naß) sprachen, hat Mehl-

horn S. 22 hingewiesen. Die jetzigen Griechen helfen sicli auch

in den verwickelteren Lautgnippen auf mancherlei Weise, indem

aie SV und uv bald wie eur, ra, bald wie ij^, «^aussprechen.

Dass solche Behelfe nicht aligriechisch waren, läsat sich leicht

zeigen. Die Gesetze der griechischen Sprache öher Consonanten-

gruppcn sind sehr streng und keusch ; das griechische Ohr duldet

verhältnissmassig nur wenige Gruppen und nur von Lauten, die

ihrer Natur nach sich leicht vereinigen; wie hätten sie die welche
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ITeber die AaispnclM der giieeh. Vocale u. DiphthoDge. 19

Spirans w neben harten Lauten zu dulden vermocht, oder gar im
Auslaut (fts av} ertragen, wo sie nur die Laute Vy ^ und

Vocale dttldeleiii damit jedea Wort hell and rund für «ich dastehe?

Zun Ufherflassa sagt noch Ouiatilian XR, lo, SO, daas die Grie-

cfcen keinen dem coasonantischen u zu MTgleicheiiileri Laut hdtlen:

üonum. qftafi» itd Gracr

u

n // uUns ext
,
iäeoque scriöi iUorum

iuteri» non po(e»t, Er uiiiimt dabei die Aeoh'er aus, dean er

«elbet nennt den Laut ^Äeolieo (iiiera,^ Auch zu der Aowpni*
«he «v, — vennilldt durch mmw^ tuw — mög«n achoo sur

Zeit des ARerthame« «rnzelne Ansfllie gemacht sein , numenthch

vor Vocalen; iilkiti ila^ ;ilJgemeine Emrei.s^n jenes Gebrauches ge-

hört sicherlich nichl der classjsciien Zeil an. Mit gutem Grunde

dagegen setzt man av dem lateinischen und deutschen «ti gleich,

da ja römisches mt mit w ausgedrfickt wird; an der^dentitil

des römischen und deutschen mu kann man nicht wohl zweifeln,

<ia dds römische au durch die Neigung in o überzugehen als

eio mit u verbundenes a sich hinreichend iegitiinirt.

Schwieriger ist die Aussprache von sv. Die Itactsten reden

fOtt HennenefUk, fthefma, Efropa, und in Öestemich scheint disie

Sfncelheit des Ilacismus besonders verbreitet zu sein; in einem

Theilevon Deutschlaad lautet ev wie oi, wodurch der bakchische

fiul fit>t nicht eben wohlkh'ngend wird; anderswo endlich fiiiit

mit o(, H und at zu ai zusammen — und dann macht man
noch dem Itacismus den Vorwurf, so viele verschieden geschrie-

hene Laute gleich zu sprechen) Eine weit richtigere Aussprache

habe ich hier in Böhmen kennen gelernt, nämlich ea, wobei sv
doch nicht zweisylbig wird, tv inuv^ durchaus so gesprochen

werden, dass man den u Laut hurt ; wie könnte sonst dv »ick so

leicht zu SV zusammenziehen, und umgekehrt IluQaisvq zu Pi^

rmeeüM oder Pirawa auflösen, wie bitte sonst $v jemals den neu-

griechischen Klang erlangen können Y Auch das seltene lateinische

eu muss, von unserm eu sehr verschieden, mehr e-^u gewesen

sein, daher neutrum aus ne-ulrum, neu = neue. Man kann

nur darüber zweileihaf^ sein, ob das v in sv mehr wie av den

dnnkien Klang u oder den heUen ü gehabt habe. Die dorische

und ionische Contraction von so in eti (aroMv^sir) kano Ar das

erslere sprechen, denn o steht dem ii näher als dem ü. Ebenso

zogtn die Arkadier ao in av d. i. au zusammen 2JavxQ(i(t'qs aus

2 *
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80 Oeber die AoMpraolie der giwch. Vocale a. INphtbonge.

HaoxgdrijS' F"** liesse ftiich (fie Enfstehung des ev hu« t/

{ipsvym vom Stamme 9t>;') anrühren, und daM ganz vereinzelt

^ und i eich berühre («^^g und i&v$y Jteun^ und /it>, jUtf^tt).

Die spätere Verwandlung^ von sv in e«? möchte den Auaechlag

gfeben, weil sie aus e-^tt «ich am leichfeslen erklärl. Ich komme

also hier ^anz 7U demsillun ResuHat, wie iir. Wolf i>. 17, wel-

cher auch elf wie r-|-M sprechen lehrl.

Auch ov lehrt Erasmus diphthongisch sprechen wie ein hol-

Ifindisches <m in couf, fiijfidwt^ fugt indees hinzu (p. 198), es

kling:e propemoäum wie ein n Ve§tphal^m. Von der erasmi-

schen Aussprache abzuweichen und^ov, wie wohl fast allg^emein

geschieht, wie u zu stechen, sind jedoch gute Grunde vorhan-

den. Zunächst ist sowohl die neugriechische als die römische

Tradition dafür; die Römer hötten ja, wire ov diphthongisch ge- i

wesen, es sehr gut mit <ni wiedergeben können, und wenn ov
in die Analogie von av und ^l» gehört, warum sollte sich bei

den spätem Griechen daraus nicht ow oder of entwickelt haben*/

Sodann ist wohl zu beachten, dasn ov im alten Alphabet durch

0 ausgedrückt wurde, und ihm, wie Buttmann im Lexilogus

L S. 29 f. gezeigt hat^ sehr nahe stand, so dass Od. 367

ßovXsöd'e mit der Messung v—v bis auf Wolf die verbreitete

Leseart blieb. Das böotische ov an der Stelle de^ tf der andern

Mundarten ist ohne allen Zweifel ein u, das^ wie schon oben be-

merkt wurde', auch kurz sein konnte, und in den Liedern der

Coiinna kurz war (BeMreH At$eedoto p. 779T Die Griechen

bedienen sich sogar des oi^ (mit ß abwechselnd), um das latei-

nische p (n cnnsonans) auszudrucken, z. B OvaXigtOQ^ was sie

gewiss nicht gelhan hfdten , wenn ov diphthongischen Klang ge-

bäht halte. Daher hat gewiss Buttmann des richtige gesehen,

wenn er behauptet (Ausfahrt. Gramm. I. S. 26), ov sei bloss fikr

das Auge ein Doppellaut ; die Griechen hfitten in der Zeit genauerer

Lautbczeichnung för den einfachen L;iiit die CdiiiluDation von o

und V gewählt^ weil sie fühlten, dass der Laut zwischen o und

V die Mitte hielt. Das stimmt ganz zur Ansicht des Nigidtut

Fiffulw tbei GelL XIX, 14)^ welche Matthiae (1. S. 4S) nicht

zu verstehen bekennt: Oraeeot tum tmUae imeUiae areum, qui

ov ex o et V »eripeenmty gtumtae qni n ew e et l\ illud enim

inopia feceruntf hoc tmUa re subacfi; för den Laut u, meint
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er, hallen sie keio einfaches Zeichen gcliabl und deshalb aus Noth

defl eiafacben Laut mit doppellem Zeichen bezeichnet, für deo

aber zu seiner Zeit schon einfachen Laut hatten sie nur — ea

flg dahin gealelii bleiben« ab oder i achreiben. können. Uebri-

gens bietet ja das französische 9u die aehlagendste Analofpe.

In Betrtil des vi maii kimin zweifeln, cias.s es die bei-

den in der ^chrii) hu>l:« «Ii lu kU n \ucale nach Art des franzöüi-

acheo pluie hören iiess , we^tiaJb die Römer nicht veraauiuten, es

aorglaltii: mit §fi wiederzugeben (TA^«a).

Die Diphthonge , , ca haben gewiss einmal wirklich das

t> vernehmen hissen. Mit Kecht verweist man auch auf die latei-

nischen l eberlra^ungen rotnoi //»/x, tratioedu» urid t Uhuroedu».

Düch wäre es wohl zu l^ühn, aus diesen Wörtern zu scbliessen, dass

die Römer das 91 derselben in einer Zeit erhallen hätten, wo 9» noch

doppelt laatetOi oäu aber, rhapsodua^ pro90äüi erst später, da

Ol das » schon ganz verschlungen halte. In solchen Dingen hängt

auch rnaüciies vom Zahll und von der Lenne ab, wie wir z. B.

von Trophäen zu sprechen pflegen, warum, das sage einer

eifiBuü. In mundartlichen Inschriften fehlt das i (damals i md^

acriptum') häufig und in verschiedenen Gegenden; zur Kaisenu-it

bleibt es auch in attischen weg. Die Grammatiker nennen das

untergeschriebene t t dvexcpQjvi^TOV. Es ist daher bedenk! ii Ii, es

wieder ervteciicn zu wollen, zumal auch praiilisch die Lnteriichei-

duog des ^, §3 von ai^ ei, ol schwierig sein würde.

Dagegen hindert uns nichts, ifv und wv wirklich diphtbo»-

gisch zu sprechen. Das v dörfte in beiden nach der Analogie

von «V, «v, aus denen ja ijv hervorzugehen pflegt, mehr wie

«, 171» daher nur etwas breiler als zu sprachen sein. Ueber

das bloss ionische cov hat schon Üuttmann Ausf. Gr« L S. 24

vermuthet, es sei wie ou mit gedehntem o zu sprechen, also wohl

ähnlieb wie das böhmische ow; darauf fdhrt das Verbällnias von

mv zu ttv: 9wvpLec ^ ^av^ia^ tmvto « to ectko, wie Ja denn

auch im liu In machen für oti au geschrieben wird.

frag, im October 18dl.

Georg Curtius.
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2Z Heber das Lehniel beim physikal. UnUrrtclite.

teber das Lehrziel beim physikalischen Onlerricbt

an den Ob er gy mnasien und die Möglichkeit datielb« sii

crre ich en.
* • *

*.i Der Lehrplan der ö8terreichr8Ghen GyrnnMien^ da er zwiacbeo

den extremen Bestrebungen der Pormalislen and Realielen die recht»

Miüe h.ill , muss dem aTifiiK rksainen und vergleichenden Beschauer

als ein Werk von solchen Yorzü^j;en eri>cheinen, dass seine Durch-

föbrung und mögliche Vervollkommnung jedem Schulniaiine als eine

heilige Pflicht am Herzen liegen aollle. Dieees iJrtheii gewinnt «o

Consietenz^ wenn man erwngi, wie derLehrptan nicbl nur alle Dis-

( i[)linen, welche als inteiriirende Heslandlheile höherer, allgemeiner

Bildung anzusehen bind, aufgenonimen, sondern auch jeder dersel-

ben die zweckgemafse Yerlheilung und Aui^breitung zu gehen ver-

sucht hat. Nichtedestoweniger ist er — wie natörlich— dem Tadel

nicht entgangen ; er hat nicht nur die Bekämpfung der beiden oben

genannten Paikien und die AngrilTe derjenigen, welche nicht daran

wollen, die seil vielen Jahren eingefibteChreslomaltue mit den) unlie-

quemen Autor zu verlauschen, auszuhallen ; er ist auch den schwe-

rer abzuweisenden AngriiTen Ton Fachmannern ausgesetzt, welche,

indem sie sich an einzelne, mangelhafte, wohl der Verbesaerang

fähige Satzungen heften , das schöne Ganze übersehen.

Deshalb dinfle es verdienstlich sein, jede Munde Stelle des

Lehrplanes unverweiU bloss zu legen und die Mittel zur Heihmn^

vorzuschlagen. In den philologischen Fächern wird wohl auch in

dieser Beziehung eifrig hin und wieder gesprochen. Nicht so in

den anderen Partieen — und doch kann das neue Studiensystem,

seiner Wesenheit nach, nur bei gleicher, objecliver Würdigung

aller Fächer gedeihen. Wir wollen, um wenigstens zur Ausfüllung

dieser Lüciie anzuregen, einige Ideen fiber den physikalischen Un-

terricht vor die OeiTentlichkelt bringen.

Bedenkt man die Schwierigkeit, welche die physikalischen

Lehren dem Verständnisse von Schülern, deren Denkvermögen sich

erst zu entwickeln beginnt, häufig darbieten, bedenkt man die ge-

ringe Stundenzahl, die der Naturlehre in der dritten und vierten

Classe eingeräumt werden konnte, ao wird man zu der Ueberteu-

guiig gelangen, dass dieser Unterrichtszweig, auch wenn er auf

das beste beirieben wird, am Untergymnasiuin nur ein unvollstän-

diges Resultat gewähren kann. Die fasslichsten Naturgesetze, durch

Jeicht übersehbare Versuche and zahlreiche Analogieen erlAutertt
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Deber dis Lehniel beim pbynkal. UDterrichte.

werden als Lehr^tolf genügen ttiusacn und üie Herden auch hin-

reichen den Schälern die cinfuciiiilen Vorkommnisse in der I^alur

DDd Uli technischen Wirken des Menschen beff^reiflich zu machen.

Sie werden als eine zwar nicht breite, aber um so festere Basis

bei fernerti! nuliirhi.slorischen Sludien dienen.

Das Oin igymaai»ium wird dunn die Aufgabe haben, diese

Anfange bis zu dem Mafäe des Wissens zu steigern, welches

dem Begriffe einer höheren Bildung entspricht. Demgemdüs wird

hier nicht bloss die Summe der vorzutragenden Gegenstände grös-

ser , es wird aach der Ausdruck derselben allgemeiner und zu-

gleich gcuaucr, und die Mctliude eine w ijs^en^chaniu la re. Wiili-

rend es z. U. am Ltilergynina.'^iun) genügen >\ird durch Versuche

nachzuweisen I
dass die Fliebkrafl mit der Masse und Geschwin*

digkeil des beweglichen, so wie mit der Krümmung der Bahn

wachse, wunl es am Obergymnasinm noihwendig sein die Abhan.

gigkeit der Fliehkrall von den ri Grös^jen genau aii/.u^e-

ben und strenge zu b('^^ti^en. Das quanlilalive in der Experi-

mentalphysik wird gleicbfalls zumeist erst im Obergymnasium zur

Geltung kommen können. Wenn auch, um einen bestimmten Fall

vor Augen zu haben, die chemischen Äquivalente dem Untergym-

iiaMuni nicht fremd bleiben dürfen, 8o >\ir(i die wirkliche, appro-

ximalive Aufniidung einer btuchiuntctiiächen Zahl, uriler Deiiiiife

der Wage, doch wohl den oberen Cla»$en aufbehalten ^^^rdeo

mäsaen. Eben dahin werden auch alle tiefer gehenden Erklärun-

gen, alle Hypothesen, ao wie die genauere Besprechung der zu-

sammengesetzten Apparate, die Nachweisung ihrer Lei^lungälahig-

keÜ, ihrer Verbesserungen w. djrl. zu verweisen sein.

Endlich, um zur Hauptsache zu konmien, wird die Lehr-

methode am Obergymnasium die mathematische sein niAssen«

lieber die Noihwendigkeit der mathematischen Behandlung

der Physik am ObergymnaMum kann kaum ein Zweifel erhoben

werden. Gibt es doch rmiin ii in dieser Wi^sscii^chafl , welche

vollkummen in da^i Gebiet der Mathematik hineinfallen^ wie die

Mechanik, und Naturgesetze, welche nur bei idealer^ malhemati-

scher Betrachtungsweise einen einfachen , brauchbaren , von zufal-

ligen Nebenbeslimmungen freien Ausdruck zulassen ! Wie sehr in

vielen Fällen die Herleilung einer ganzen Reibe von Ei.schein uiiLiLn

AUS einer Formel der experinientelen Untersuchung vurzuzieben iäl,

weis« joder Lehrer aus Erfahrung , um ao mehr , wenn er die Gil^
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Ugkeit der Formel von Zeil zu Zeil durch einen feineren Versuch

zu zeigen nichl unterlMsen hat Um aher alles mit ein^m Maie zo

sa<^en,so ist nur auf dorn Wege der matheinaluschen Melhodo diejenige

Kennlniss der Nnlur erreichbar , welclie , auf Ueherzeugung beru-

hend, die nuthige Allgemeinheil und Uebersichtlichkeit gewahrt, und

einzig und allein dem BegriiTe einer höheren physii^alUchen üiidung

enUpricht. Wir brauchen, um dimn Satz auf eine Äutöritdl za

gründen, nicht die bekannten Aussprüche K a8tn er*8 und L ich-

tenberg's aiizufülireii ; wir v\ullcii nur die Worte des in der Wis-

senscbaA wie in der Methode gleich ausgezeichneten von Ettings-

hausen hersetzen, der am Schlüsse der Vorrede seines Lehr-

buches die Behauptung aufstellt: — «dass es wahrlich zu bedauern

gewesen w&re, der Besorgni^s vor dem Anscheine von Schwierig«

keil, den die nialhemaiiütlie Behandlung der Gegensfunde dieses

Büches vielleicht la den Augen Unkundiger haben kuunle, den hohen

Genuss zu opfern , der dem Lernenden durch den Erwerb gründli-

chen Wissens verschaffi wird , und einzig und allein fär die Mähe

des Lernens auf eine angemessene Weise zu entschädigen vermag.'^

Bei diesen Ansichlen sind wir zugleich in vuliiger lebcrein-

stimmung mit dem Principe des ööterr. Gyninasiallehrpliine?; ; w ir ha-

ben nun 2u unteräuclieii, in wie weit an diesen GynuiaMen die Be-

dingungen vorhanden sind, auf welche sich der physikalische Un*

terricht stützen muss, wenn er sein Ziel erreichen soll.

Drei Puncte bieten sich bei dieser Beurtheilung als Bilfen

dar: die Vertheilung des physikali.sclien Unterrichte in die CIa.«sen

des Obergymnasiunis, das vom hohen Ministerium vorgeschriebene

Lehrbuch, und das von eben demselben berabgelangie Apparaten-

Verzeichnis«.

Die Verlegung der Naturlehre in die sechste und siebente

Classe, wo sie dem matbemalii^chen Unterrichte parallel lauft und

bei bchuleru beginnt, welche bloss die Haninietrie und die ersten

Partieen der Ariibmelik wissenschaniicb erlernt haben, zeigt schon,

dass man, wenigstens im ersten Jahre, auf die oialhemati-

sche Behandlung werde verzichten müssen. Deshalb ist auch im

Lehrplane statt der Mechanili , die Wanne, <Icr Ma*iueii*iuus und

die Elektricilat in die beiden ersten Semester gesetzt. Abgesehen

aber diivon, dass diese Verrückung der Mechanik j auf welche

Sich die übrigen Partieen der Physik — Magnetismus und Elek-

tricitlt nicht ausgenommen — mehrfiiltig atülzen , ein grosser me-
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tfaodtscher Fehler wl (er wird durch die vom Unter^ymnasioni

mitgebrachlen populären BeffrifTe aus der !\h ( Imnik diiichaus nichl

aiis^fl^üchen), erscheint übeniiciiä gerade die Lehre vom Magne-

tiflnus aU eine vorzugnweive malhemalidcbe Partie, welche für den

Schaler nnr dann InieressaDt und verslandiich «ein kann, wenn «e» ^
etwa wie im Lehrbuche v o^^n Ettingshausen*^, strenge wiesen- i

schafllich behandelt >vird. Verfrleichen wir den Abschnilt «Ma-

gnetiüHiiu»^' in dem a:enannten Lehrbuche mit dem gleichnamigen

imLelirbuche der übergymaa«ien) ao lässt sich hier ein bedauerns-

werlher RückachriU nichl verkennen. Zwar sagl der heröhmta

Verfauer dfa neuen Lehrbuches in der Vorrede s «Dass man der

WissenschafI und dem, der sie erlernen soll, schade, wenn die

Anfange derselben niciit zugleich Anfangsgründe siiid.'^ — Allein

selbst sein Genie war, in Anbetracht der geringen, angewandten

nathemalischen MiUel, nichl im Slaode Worl zu hallen, und wir

Inden in aeioem Werke ganze CSapilel , die zwar unbezweifeil An«

lange sind, wo man sich aber nach wissenschaftlicher B^rün-

dung vergebens umsieht.

Ein weilerer, bedenklicher ümstaad iai die aus dem Lehr-

iwche ersichtliche Vernachlässigung dey Chemie. Die organische

Chemie ist kaum berührt ; die Anwendungeii, welche die chemischea

Lehren so reichlich darbieten, sind gaoz übergangen. Wir wol-

len der Physik am Gymnasium keinen technischen Anstrich geben,

glauben aber, dasü, wenn es sich um waiire Bildung handelt,

die Aufklärung ü|ier_ alltägliche Din^e , gegenüber sellenern^ etwa

erti künallich hervorzurufenden, den Vorzug haben müsse, und

halten deshalb eine Einsicht in das Wesen der Brodliereitung —
beispielsweise — für wichtiger , als die Lehren vom Diamagne-

li-^mus. Man gebe der Jugend am Gymnasium da* ge^UvS^e, aii-

gemeinwichlige und anwendung5:fähigei das feinere überlasse man

dfa S[»ecialsludien der Universiial^

Endlich können wir die Bemerkung nichl unterdrücken» dasa

im Apparatenverzeichnisse auf Instrumente, welche quantitative Be-

siiEiiiiiungen gestalten, nicht die gehörige liihKMrlit genomtnui

worden ist. Graduirie Gedlsse fehlen gänzlich, und von einer Wage
um 12 fr. wird wohl niemand ein wissenscbafllich brauchbares

J^un^sresultat erwarten. Man bat wohl zweierlei Multlplicaloren,

abtr, wie ans dem l^reise derselben hervorgeht , kein zur wirk-

liciitu Strommessung geeignetes Galvanometer ; mau liul eine Ther-
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moaäule, nicht zur Dciuunäliatiun der Wurnirgc^t-tzc , sondern

ZQ einem Zwecke, den man mit einem tbermocleklnschen £iemenle

erreicht hätte. Doch wollen wir diese Aufzahlung nicht weiter

führen, zumal es hier, wie bei dem unmittelbar vorher gerügten,

nur an den Lehrern liegt, um abzuhelfen.

Das Hauptgebreciuii den physikalischen l Unterrichtes am Ober-

gymnasium liegt nur in der Unmöglichkeit einer gründlichen ma-

thematischen Behandlung. Um dasselbe zu beheben, wird nichts

weiter erforderlich sein, als den genannten Lehrzweig in die sie-

bente und aclile Cliisse zu verlegen. Diess ij>l um 4>ü leichter, als

der naturwi^sen.^cIiafUicbe Inlei rieht in der achten Classe, wohl

noch mit Yorlheil, in andere Jahrgänge verlheilt werden kann.

Die Physiologie wird, in Ermangelang der Anatomie und der Sec-

tlonen, kaum mehr sein können, als eine Sammlung physiologi-

scher Bemerkungen. ^^ ui de es nicht den nalurhiölorischen Unlor-

richt über Zoologie und Bolaidk iulcres^anler machen, wenn diese

Bemerkungen (die denn doch einmal ein zusammenhangende«

System nicht bilden können)^ wo es der Gegenstand verlangt,

eingeschoben würden^ Die Lehren über die geographische Ver-

breitung der Thiere uiui ril<iii>en können eben so behandell wer-

den ; die dadurch alieatallä geluhrdele Ueber.'^ichl wird durch eine

Karte ^ selbst durch eine blosse Tabelle, leicht herzustellen sein.

Die physische Geographie endlich^ welche nach den vom Unter-

gymnasium gebotenen physikalischen BegrifTe vollständig verstan*

den werden kann, kann neb.sl der Geologie der Mineralogie bei-

gegeben werden. Durch diese Verruckunn^en hui die Physik in

der achten Classe Raum genommen; die dadurch reichlicher ge»

wordene üalurgeschichte kann aber die in der 5exta verlassenen

Studien ungehindert occupiren. Freilich wird auf diese Weise der

physikalische Unterrieht der vierten Clasj^e erst nach zwei Julncii

forigeselzl : ist er al)ei sernüntlig gelrieben worden, so könnte

auch ein noch grösserer Zwischenraum nicht schädlich werden.

Ueberhaupt glauben wir, um physikalisch zu sprechen, durch

unsere Vorschlage zwar die Molecäle des Lehrplanes zu verschie-

ben, aber die iJränze seiner Elasliciläl nicht zu überschreiten.

Leilmeritz Dr. Jo^. Nacke.
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• Zweite Alitheiluii^.

Literarische Anzeigen.

Lateinische Schulgrammatikeiu

1. LiteinMche Sprtcbidire, zuoichsl fUr GyRinasten benrbeil^, von

Or. F. Schultz. Paderborn, 1848, Schdningh'sch» Buchh.

n 0. 70S S. 8. — 1 Thir. 7\ Ne;r. s 2 fi. 16 kr. €.M.

%' Ueue lateinucbe Scbulgrammalik , fOr Gymnasien und höhere

Bürgeracholen. Von F* Sebaal. Feldbauach. Drille

Aniage. Heidelberg« 1848« Grooa. IX und 872 S. 8. —
1 Thlr. » 1 fl. 48 icr. CH.

S. Grönera lateimschc Grammatik, zum Behufe einea bia in die

höherrn Gymnaiiialclasscn fortochrcil enden Lehrganß:e«, von

Dr. C. Ed. Putache. Jena, 1850, Mauke. X u. 472 S. 8.

— 1 ThIr. «s I fl. 48 kr. CM.
4. Lateinische Grammatik für die oberen Gymna.«falclft.<)$en , von

Job. V. Gr über. Slralsund, 1851, C. LölTler'sche Bucfih.

XII S. Vorr. und 288 S. Text. 8. — 26 Ngr. » 1 fl.

80 kr. C.M.

Die vüili» gcfiilcn vier lateinischen Spra» liU lirou gehen iu der Behand*

lung ihres Ge^cnslandcs , wie es bei dim dermali^rn Zuslande der latei-

nischen Spr?jch Wissenschaft eben nicht ui.trki.d Ijch ist, nach ganz verschie

denen Uiciitungen «uieinander, ohglcich ilie Herren Verf., was schon die

Titfl ihrer liuciier andeuten, unt^efähr eine und »litsillje Aufgabe zu lö-

sen sicli vorgesetzt haben. Da jedoch der eine wie der andere keine durch-

aus eigenthümüche Bahn verfolgt, sondern mehr oder weniger die bereits

von friilRTeii (Jraramatikem eingeschlagenen Wege einhält: so scheint es mir

nicht un/.w tckiuafsig, wenn ich in mijglu h.sler Kurze eine llebersieht des-

•en liefere , was in il« n letzten drei , vier Decennien »uf diesem Gebiete

geleistet worden, und was in der Erfnliiung sich als braurldjar erwiesen,

ebenso was nach der Sachverst imliiren rrtheil als verfehlt und misslungen

IU betracblt'u ist, iiu aii^eiiiciuuu bezeichne *). lu diesier Weise stellen sieh

*) AuilGihrUchtfr ist dieser Punet erSrterl in dem Boofae von Iiiehe I-

aen: Biiloriaehe Oebenicbt des Studiums der lateinieehen Gramma*
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uns am ehesten die Anforderungen fest, welche wir an oine zweckmalslg

eingerichtete Schulgranimatik zu machen haben. Es wird dabei nicht no-

thig ^ein , dass ich sämiuUicbe Grammatiker der tteihe nach aufzähle and

beurlheile, soodem genügen, wenn ich auf diejenigen hinweise > welche

in gewissen Classen gleichsam tonangebend gewesen.

Bis zu den zwanziger Jahren , und selbst noch bis in dieselben hin*

ein bestand au den meisten cleuLscIicu Gymnasien die sonderbare Einrtch

lung, dass man den grammatischen Unterricht im Lateinischen in den oberen

Classen meistens gänzlich ausschied, und, wenn nach unten hin und in

der Mitte die nothdurfligsten Regeln ein/^iiilit worden, das weitere den

sogenannten praktischen Uebungen und der f.ectüre überliess. Dabei be-

half man sich dann mit nücbern, die steh durch nichts weniger, als durch

wissenschaftliche Behandlang emprahlen, und ihrem Zwecke schon völlig

zu entsprechen schienen, wenn sie dem Anfänger zu einem mechanischen

Einlernen der — leider oft sehr unrichtig gefassten llaupln udn veihalfon

und ihm allenfalls noch einen tüchtigen Apparat von Beispielen boten.

Das waren die Vorzüge, die man damals gewöhnlich an solchen Büchern

hervorhob. Zu ihnen gehört unter andern die oftmals aufgelegte lat. Sprach-

lehre von JoAch. I.,ange, oder wie sie in der ücberarbeitung heisst, die

grammatica Marckiea, die im .\orden von Deutschland, und die ?on

Gottl. Broeder, die im Westen und Süden überall eingeführt war.

(Die achzehnte Ausgabe, von Ramshorn besorgt, erschien in Leipzig

1628; in Danemark, Schweden und Norwegen wird das Buch noch jetxt

gebraucht, und in Bayern und Oeslerreich ist es theils als Originalausgabe^

theils in Auszügen und allerlei wunderlichen Bearbeitungen auch noch

nicht ausser Brauch gekommen.) Dennoch leidet diess Buch an allen ndg-

liehen Fehlern. Fürs erste ist die Anordnung ginz verfehlt. Mit der etwas

dürftig gehaltenen Formenlehre mag es noch so hingeben. Aber darauf

folgt die Syntax in 24 völlig durch einander geworfenen Capiteln, die eui

wahres ^Uerlei entlialten. Die Casuslehre kommt tweimal vor, zuerst

Gap. L, und dann wieder ausfuhrlicher Cap. VI. Die meisten Capitet sind

mit Etwas oder Einiges von iiberschrieben , so dass man im Anfang,

in der Mitte und am Ende einen und denselben Gegenstand behandelt fin-

det Cap. I S. 106 stehoa demnach nebeneinander lüe Lehre von der Ap-

position und etwas über den Infinitiv. Aber die Lehre vom Infinitiv wird

S. 13t von neuem vorgenommen. Die Lehre von den Temporibus kommt,

als ob sie in dem gansen Buche vergessen worden, beinahe su allerletat

tik seit der Wiederherstellung der Wissenschaften. Hamburg 1S37.

Nur darf nicht verhehlt werden, dass der Verfasser befangen von
dem Vorurtheile für die neueste sog. philosophische Sprachwissen
srh.'ifl gar liäiifig den rirhtipcn Gosirht'jpunct verfehlt. Treffend

sind dir Wink»', wflrlio filxr denscilHi» (legensl.md Mad> ig ge-

geben in der kleinen Ablianüiung: Bemerkungen über verschiedene

Puncte des Systems der lateinischen Sprachlehre und einige Einseln*

beiteo denolhen. BnunMiiweig, 1843, 8.
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SD <li<' Roihe, iiiiiili'h C. X\ S 342. Die Beispiele, wodmrh die oin/el-'

Den liegoln Ix \\ im n w r li Ti, sind mpi:sten8 gut urul zwar nus den be-

sten Schriftstellern gew aldt — diess ist der einzige Vnr/ng , der sieh jetzt

noch dem Buche iiachiühmeu iässt— ; aber die Flef^ein seihst sind gros-

-«entheils höchst mechanisch und rnweilen ganz unrichtig ahgefasst. >Vas

snll der Schüler nnt einer Hegel, wie z. B. über den Ablativ machen, wo

es lieisst (vg. S. IUI): Der Ablativ steht auf die Frfipe : womit? wo
dnrchf wann? und in gcwM'?»Rcn Fällen noch auf diel rn^e: wovon?
w 0 r a u > V w o r a n , w e s s w e g e n , w o f ii r u. s. f, ? — S. 131 w ird der

(iebrauch der Conj. (juof/ g.inz filseh mit den Worten erklart, „sie um-

^'hreibe eine einzelne Thal^ache, und stehe besonders, wenn iU oder tUud

vorangehe.* Die TJearbtnIer der Hr. (ir.uum , U eh lein, Brand u. a.

giengen nun noch inen Schritt weiter, und erklärten im allpemeineu, der

Iniin. und quofi wijrden prnmiscue geluancht , man habe beim l'eber-

««»izen nach Belieben lu w ählen. S. 289 w ir»! ühvx nisi festgestellt, es habe

ailcmal den Cooj. neben sich, wenn es so viel als es sei denn dass

sei. Aber die erbaulichste Partie ist denn doch iumui fnn ('ap. XXllI, wo
von der Verwechselung der Wörter gehandelt wird. Hier herrseht

eine totale Verw nrung aller grammatischen und stilistischen HegrilTe. Da

wird gelehrt, dass es zwischen den siiniverwandten Wörtern gar keinen

Cnterschied gebe, und man dieselben — ilaher die üeberschrift — eben

der Abwechselung wegen nach Üelieben nnf einander vertau.schtu könne.

So stehe zuweilen meus st. a me, qui st. ego^ humnnus st. facilis, pro

st. atUe , x/^ffer st. praeter ^ et st. ettam, u. s. w. Auch die Hedetbeile

könn? riKiu mit einander vertauschen , und so st. suarcs udo) es sagen :

suarlUis üdonttn , st. < iir — quid, der Infinitivus bist, sei st. des Verbi

üniti verwendbar u. 8. f. Mussle nicht ein solches Hueli uml noch mehr

die jämmerlichen Auszuge und liearbt iluugen desselben
, zumal w enu der

Lehrer es nicht verstand, durch eine etwas freiere Behandlung diesen un-

erfreulielicii LnlerrichtssiolT etwas zu ix lelx n , von vorn herein einen Wi-

derwillen gegen das lateinische Sprachstudium in den meii»teii Schulen ber-

f(Brufen ?

Und so war's an den meisten Gymnasien Deutschlands, selbst an

den besseren. Man höre einmal, wie es Zumpt in seinen Knabenjahren

an Joachimicoiu in Berlin, und weiterhin, als er selbsjt schon als

Lehrer im J. 1812 tnftrat, am dortigen Wer der 'sehen Gymnasium ge-

fttnden. ^Regruibat inscholis,^ ruft sein Biograph aus, ^grammatica ßroe-

•) Die Stellen, auf w eiche ich mich beziehe, finden .sich in der eben er-

schienenen 2»chrifl seines MelTen: De Caroli Timolhei lumptti vita

ftMtutUU narratioAuff. Wilh. liunptii. Berol. 185J. In dieser sehr
gut gesebricbeneo Biogrsphie erhalteo wir eine gaoi volltlindige

Schilderung von Znmpt's pädagogischer und literarischer Wirk-
samkeit. Auf die Art und Weise, wie er als Lehrer der lateini-

scbeo Sprache im rnterrichl und in stiaeti Schriften gew iriit , ist

ioriiesondere UcUacbl geuommen; weshalb ich noch ein paarmal auf
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ifarUma*^ and dann folgt eine mit obigem atiBunrnde Schildeniog deriel*

lien. Es fehlt« nieht &n Sehulmionern, welche die Maogelbafliglieit lol-

eher Bucher erkaonten and lieaaerea an die Stelle lu bringen sich be-

mühten. Vor vielen anderen ist da ansafOhren die in ihrer Anlage weit

xwooknSlsiger eingerichtete lat Sprachlehre von Bh. Wonok, die suerst

1811 in Fnnkftirt erschien, dann nmgearbeiteC Ton 0. F. Grotefend
ebend. vieimal 1814^20 herausgegeben wurde, in diesem Buche idgl

sich darin ein grosser Fortschritt, dass alles nicht in die Grammatik bin-

eingebdrige ausgeschieden , und das ganse IMaterial nach einem bentioim-

ten Plane geordnet ist* In der ziemlich vollstindigen Formenlehre geht der

Vrf. sammtliche Redetheile durch und swar so, dass er nur Form und Be-

deutung derselben angibt IMe Syntax seriSllt ihm in iwei Theile nach

dem doppelten Princip, die Begriffe im Satso entweder su coordiniren

oder tu subordiniren. Jenen Theil nennt er die i^flifiijrlf cmifnie»'

tiae, weil darin nacbgewiesen wird, wie beigeordnete BegriflTe in

Satse tusammenstimmen , diesen iS|ntf. reetiMi», weil hier geseigt wird,

in welcher Form sich das VerhSItniss der abhingigen Begriffe im Satie

«osprägt. Die Gongruens im Satze weist er zuerst an den Nominibus, dann

am Verb, zuletzt an den Partikeln nach. In der Rectionslebre -stellt er

zuerst die Begriffe TOn Reciion und Abhängigkeit fest, und weil er die

Stfidtenamen nach den verschiedenen Fragen wo, woher nicht in sein

System unterzubringen* weiss, so werden sie hwt ffraepie in einem An-

hange abgethan. Und nun wird in eilf besonderen Gapiteln, deren jedes

seine eigene Oeberschrtft hat (^mH mmnimMci^ Sif$U. geiUiM vuu. w., SmU,

genmdtonm, ntpinorum, parüe.^ indte, ei eoMUmefiPi, imper^ (Kßtt"

ii9i) auseinander gesetzt, wie die verschiedenen Casus des Nomens und

Modi des Verbs — denn die Tempora werden bei dem Indic und CSonjunct,

untergebracht—
, je nachdem das Verfa&llniss der Abhängigkeit ist. Im

Salze zur Anwendnung kommen Diess scheinbar einfiiche und natQrliche

System ist jedoch nichls weniger als diess. Es wird , um oiier die be-

kanntesten Falle Auskunft geben zu können, aus dem einen Capitel in das

andere übergegriffen , wie z. B. die ^mf. InfMU^i an und lör sich nur

eine einzige Seite ausmacht und nur zwei Regeln , nSmlich über den Inf

bei Dichtem und den sog. bistorischen Inf. oithalt, die Hauplaaebe aber

ist mitten in die Lehre vom Indioativ und Goi^. verflochten. Dazu kommt,

dass der Satz, lumal der zusammengesetzte, in seinen mannigfaltigen Mo-

diflcationen eine Menge von Fallen bietet, für deren Behandlung nicht die

mindeste Vorschrift ertheilt wird. Das unzureichende für den praktischen

Gebrauch war es auch , was man immerfort an diesem Buche aosgeselzt

bat. Fast zu gleicher Zeit trat auch Otto Schultz mit seiner lateim-

diese Schrift zurückkommen muss* Beigefugt sind fünf lateintscbs

Reden, welche 2umpt bei verschiedenen Veranlassungen Iheils am
Joachimst. Gymnasium, theils an der Universität in Berlin gehal-

ten hat.
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tehm SehalgrniDiDatik Auf, Halle 1815. (Die achle Yeibesaerte Auflage er

lebicii dort 1834.) Diese Buch fand bei vli*len ScbuliniiiDerB Beifall— wofQr

sdion die vielen Auflagen xeugcn— Ibeils wegen der zwcckmÜIaigeren An-

ordnung des Stolfes y noch mebr aber wegen der swar elwaa steifen und

meebaniscbeo aber doch zugleich prficisen und deutlichen Fassung der auf-

gKtenten Spraehregeln. Doch erinnert hier noch manches an die Broder'*

sehe Methode.

In den9ett>en Jahren halten Minner wie Godf. Hermann und

Bntlmann in ihren grammatischen Schriften zunächst in Bezug auf das

Griechische gezeigt , nicht wie man philosophische Spracbsysleme der tat

and griechischen Grammatik aufdringen, sondern wie man die Sprachge-

setze philosophisch su erforschen und zn begriraden hatte. Die griechi'

sehe Syntax des letzteren, wenn auch in den einzelnen Partieen nicht be-

friedigend ausgeführt, war doch in ihren OrundzSgen so wis»enscballlieb

aa«gearbeitet , dass ihr etwas gleiches aus der lat. Sprachwissenschaft

nickt entgegengehalten werden konnte. Sicher ist, obgleich ich darüber

keine bestimmte Kunde habe, die Metbode dieses trefflichen Sprachfor-

•eben auf Zumpt, der im J, 1818 die erste Ausgabe seiner lat. Gram-

ontik lieferte, von Einfluss gewesen. El>en weil man im Lateinischen dih

mab nichts gleiches aufzuweisen hatte, erregte dieses Buch, in dem
jeder Unbefangene einen merklichen Fortschritt zum besseren wahrnahm,

eine allgemeine Freude. Schon im zweiten Jahre nachher war eine neue

Avflage nothig, und in kurzer Zeit erwarb das Buch seinem Verfasser

einen solchen Buf , dass schon 1823 eine Oebersetzung in's Englische un-

tenommen wurde. Vg. die Vita p. 57. Worin liegt denn, wird man
tngjtOt das verdienstliche dieser im ganzen jedenfalls unscheinbaren Sebriflf

1b zwei höchst wesentlichen Dingeo: einmal darin, dass Z. mit geschick-

ler Auswahl des unenlb^rlicben sein ganzes Material in einer demselbeo

aagemeesenen Anordnung zusammenstellt s und zweitens darin, dass er, mit

möglichster Umsieht den Sprachgebrauch durchforschend, einfache mid

llare Grandsilze abstrahirt, welche sich ebenso weit von willkSrIiehen

Hiilosophemen wie von mechanischem Regelkram entfernen. Man vergleiche

I. B. die Paragraphe &ber den Bedingungssatz, oder den ober das Ter-

batnltB des Infinitivs zu guaä und Sind diese und fibniicbe Puncto

jetzt noch besser aufgeklart, so übersehe man nicht, wie mangelhaft die

Erklärung dieser Dinge bis dahin gewesen war. Auch soll nicht goliug«

oet werden, dass manche Partieen, wie z. B. die ganze Lehre vom Ge*

brauch der Tempora, trotz der neun Auflagen, welche diese Grammtfik
erlebt hat, nichts weniger als baltbar genannt werden können. EbenSQ

Höchte man wünschen, dass Z. den unleidlichen Appendix der sog. iSIm-

tedf entoOi, mit dem doch nichts rechtes und niehts ganzes gegeben

iit, weggeiasseo hatte. Was ihn diese Zugabe zu liefen veranlasst, dar*

aber vergl. die Vita p. 55 , wo unter anderem gesagt wird , da maq
aber den tat Stil damals so gut wie gar keine Lehrbücher gehabt, so

kibeZ. doch etwas der Art in seiner S, 4frn, tiefem woHen. Abgetehen
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VOD Mlches eioBelnen Ifingeln , konnte nieinjiiMl die grosie Brauchbarkeit

iler Zamprschen Grammatik verkeiiDeo, trad ao wurde sie darcii gans Nord-
trod Weatdeotsebland verbreitet und damit zur Grundlage dea gangen lat.

Sprachunterriditea. Ueberfluaaig wlre es, die Grammatiker groat und kleine

welche, Sprachlehren, Lese- und Debungabucher liefernd, ihr beatoe aus
ihm entnahmen, anzuführen i Ich habe hier nur einen ebenb&rtigen» die-

aelbe Tendenz verfolgenden Gelehrten ihm aniuieiben. Dieia ist der be-
rühmte danische Philologe Madvig.

Dnleugliar ist, dass der Dane in des Deutschen Fulsstapfen getreleiit

obgleich jener diess nirgendwo andeutet, vielmehr in dem oben angefüfar'

ten Schriftchen mit einem gewissen Vornehmthun seinen Vorgänger, den er

als den Vertreter einer veralteten Methode bezeichnet, abgefertigt hat.

Aber selbst in der Anordnung beider Sprachlehron zeigt sich eine anffal*

lende Oebereinstimmung wenigstens im wesentlichett ; und nur in einzel-

nen minder bedeutenden Duigen hat M. einige AbSnderangen vorgeoom-

men, wie z. B., wenn er die Wortbildungslehre, welche Z. gleich hinter

liem Verbum der Formenlehre eingeflochten hat, in einem abgesonderten

Capitel behandelt Die Synfax ist gerade so geordnet wie bei 2 umpt,
nur benennt er die Gegenstande mit anderen Namen. Im ersten Abschnitte

behandelt er die Verbindung der Vforter im Satze, dasselbe

Thema, welches Z. die Gasusfebre genannt bat. Im zweiten Abschnitte gebt

er die Modi des Verbums durch , und weicht hier nur darin von Z. ab,

dass er die Tempora nicht abgesondert und für sich , sondern in Verbin-

dung mit den einzelnen Modis behandelt. In dem dritten Abschnitt nnd

den drei daza gehörigen Anhangen hat M. ungefähr dasselbe, nur etwaa

anders geordnet und ziemlich gut gesichtet, untergebracht, was Z. unter

der Rubrik der Slfnt, am. zusammengestellt hatte. In der Methode hat

M. mit Zumpt vieles gemein; nur muss man zugeben, dass er durch

zweckmafsige Sichtung und Vereinfachung des Stoffes (auf 480 kleinen

Octavseiten steht so ziemlich alles , dessen der tQchiigslc Primaner bei

seinen grammatischen Onlersuchungen benothigt sein kann) , durch schSr-

fere und deutlichere Begriffsbestimmungen , auch wohl durch manche Be*

nchligungen von Dingen, die in der Zumpt'scben Grammatik verfehlt sind,

seinen Vorgänger gewissormarsen überboten hat

Immittelst war in Deutschland auf anderen Gebieten der Sprachfor-

sdiung grosse Regsamkeit , deren Ergebnisse für die Grammatik der alten

Sprachen nicht ohne Ehifluss blieben. Gelehrte, wie Bopp, Wilh. von
Humboldt machten wichtige Entdeckungen in den orientalische, die

Gebr. Grimm in der deutseben Sprache. Das sind grosse IVamen, vie

man rie In Ci taten eines Buches so gerne anbringt. Die Periode der

Sprachvergleichung begann. Für die Etymologie und Formenlehre sollen

von dort uns bedeutende iurormen zukommen; doch ist es bis jetzt so

ziemlich bei Einzelnlu-iten geblieben ,
gegen deren Aufnahme in die Schul»

grammatik gewiss niehls einzuwenden ist , wenn die Gesetze der Formen-

bildungen dadurch wirklich ein neues Licht gewinnen» In die syntakti-
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tthc Partiä unserer Schulbücher ist Aus dieser Quelle bis jetzt weniger

übergegaogen. Den indischen caiut locaimu hat meiiies Wissens suerst

Weissenborn in die kit Gasuilehre verpflAatti den CUMM generaliMii"

wm9 — wie Bopp den MMunetiT neiuit helmi wir #nl ffir die oSohtte

Folge zu erwarteiu Aber der SyntiK flaad eftM toCeie Belbnii oder vieK

Mbr Onwibung TOtt ioderer Seile lM%iMr. FmI tu defMJbcfl &it tmteii

dni Spn^oitelier, Fr. SebmilllieDQer (18S6), K. Pr. Beeker (1837)

mäWLk, Befllng (182B) mit SpradilebieD ioT, die gonScbel iwir

taf des Deuleehe bereeheet zti sein aefaieoeD/ nebenbei aber eine alige*

HMlnei« tendent betten. NanenlUeb der aWeite eprteb in der Vottede sn

aciner deolaebni Spraehlebre 8. XI den 8tts aue: cne müaee die Idee
eine« die ganie Spraebe nmfaasenden und eie^in allen ih-

ren Theilen dnrebdringenden Organiamna die leitende
Idee aller Spraehforaehnng «ein.* Ee wurde ninlieb ein den

aBgemrincn Deidkgeeetnn eonfemca Spraehayaleni am^eBonnen, und die

in der widerwiitigiten Torminelegie auigeprlgten SclienaHnnen deawiben

aeOten niebt nnr in der deutachen Syntax, aondem in allen lebenden und

tedlen Spraeben rar Anwendung kommen. IKe Saebe batte ibre tinaebende

Seil». Man redete viel fbilorapbie und pblleeopbiacber Behandlung

der Spmdie, und wie dabei eine gani andere und gediegenere Bildung

enielt weiden könne, ala dieaa bei dem echwerflOligen und nrabaeligen

phitolngiiaeben fJnlennchto mögiieb aeL Wenn neeh einigee ana dem
SIndinm der alten Spnebe gewonnen werden aolite, ao mSMle aneb der

dabin gehörige Spraebnnterrieht dem nenen Syatem angepaaat werden.

Oer nandie unter den Philologen, aelbal beeonoene Minner, tieaeen aiob

blenden, und daa Werk der Reform liegaon. Die grieeb. und lateinieehe

Sjntas wurde nach dem nenen Spraebayetem umgeformt Daa tbaten einige

mit völliger Bntaehiedenheit und ao, daaa sie die Boekei^aefaenSebemt»

timaen, ao viel wie nnr moglieb , ganz eonaequent durebiQhrlen. AU die

ambafteelen dieeer radiealen Reformatoren betraebte ich A» Orotefend,
Billroib, Weiaaenborn, Kühner und Feldbanaeb. Andere hat-

ten doch einige ßedenkliebkeiten bei der Saebe ^ da aie aber dennoch von

dem Dimon der Spraebphilosophie etwas ergriiTeii waren , eo entnahmen

aie ana der neuen Weisheit eben soviel ale ihren Zwecken angemeesen

schien. Zu diesen halben Jüngern der Reform möchte ich Ramshorn^
Kroger und Kritz zahlen. Nachdem daa Experiment in den Schulen

genucht worden ist und ee aieh allenthalben hnraungtateUl bat, dass dieae

neue Sprachmethode nur grosse Verwirrung anrichtete und aelbst den

deatschen Sprachunterricht nicht besonders forderte : so ist ee eigentiieh

nnnötbig, Beweise (ur die Unzweckmäbigkeit dieses Verfahrens vorzubcin-

gen. Jedoch laest alch, denke ich, von vorne hereiu und abgesehen von

aller Eitabmng, gegen dieae Metbode mancher triftige Grund geltend ma-

chen. Man möge nur diem eine bedenken , dass die Denkgesetae und der

Sprachgebrauch zwei gana verachiedene Principien sind , welche awar nie

io Widerstreit mit einander gerathen, aber doch b&uflg ao aehr anaeinan*

ZMtMlinfl Ar Ai« 6»ttrr. Ojna. Ui% I. H«rt. 3
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dargelieiiy das» die diveh den lelslerta omi einmal eolslaDdeneii Pomä*
tiooen des Auedraekes ihre ErkJamng und ßegrundung io jenen duivbetisnicbi

linden können. Dieae gilt nun vonag^weiee von der laleiniieben Sprach«^

in der swar das Beetreben, allea den logiaeben Qeaettcn gemali umI
mit der eebSriiiten fieetimmtheit autKuprigeu, vorwaltety aber die Formen,

in denen diea» geiehieht, nicht bloss in der Verbindnng einseloer wartcTy

sondern noeh mehr in der Slroelur des Satxee so eonerete nnd eigenthnm-

üeh modiftcirle Geetalinngen haben, daas, wer es Tersueht, sie üadi all-

gemeinen Sprachgesetsen urasnmod«In, der Sprache wahrhaft Gewalt an-

thut Da es dieses Ortes nicht ist, eine die ganze Sache erschöpfende Be-

weisfuhrang an liefern , so begnüge ich mich , an einem ehitigen Bei-

spiele nachzuweisen y wieviel mit dieser von abstraetea Begriffen anageben-

den Spracherklirung ausgerichtet ist. Weissenborn lat Syntax S. 13
erklirt den indicativ so , dass er sagt : er sei die Form der Aussage»

weiche beseichne, dass dieselbe auf das E r k en n e n bezogen seil die aiier,

welche die Besiehung anf den Willen des redenden andeute, sei der

imperativ und der Coiyunctiv. Demnach bitten wir alle lateinischen Satsfor-

men, in denen der Coiynnctiv vorkommt, auf den Begriff des Wol-
lens sarficksufQhren. Wie ist diesa aber m^lteh bei den Sitzen, wdclio

aino Bedingung, ebe indirecte Frage, eine Folge u. a. enthal-

ten f Nur auf eine gezwungene Weise lassen sich derlei Prineipien dureb-

lühren^ oder, was noch weit kläglicher ist, wir erhalten in ihnen «ine

Menge schwerverstindlicher und gehaltloser Rubriken, welche an der Spilao

der einzelnen Gapitel der Syntax liguriren, unter denen wir dann die

alten lingst bekannten Regeln, nur ans dcyr alten Ordnung herausgefisseii,

in unangenehmer Verwirrung wiederfinden.

Der erale, der durch Sprachphilosophie der latein. Orammalik

eine, wie er sie selbst nennt, neu« systematisehe Form ra gebmi

Tsrsttohte, war Aug. Grotefend. Seine ansfahrliefae laL Grammatik er-

sebien zu Hannover lS3i^30 in t Bdn., die etwas abgekiirsto lat Schill-

grammatik ebend. 18)3. 8. Die Anordnung der etsteren Werkes ist selbst

von Krüger, der dasselbe umgearbeitet hat, (vg. Vorr. S» U) und

die des letzteren von Freund in den Jahn'schen Jahrb. 18,55 S. td5 ain

ganz «nsweckmibjg bezeichnet werden. Wodurch aber beide Bucher iür

die Schule ganz unbrauchber werden , diess ist der CJmstand , dass Gr,

Rber dem Bestreben, die lateinische Sprachlehre ganz rational zu hehan«

dein, eine Reihe von Spraohgesetzen aufstellt , bei deren AnwenduDg din

snbsnmirten Falle hiuflg entweder ganz unrichtig aufgefust erseheineii»

oder auch manches, was zur Erklärung kommen sollte
, ganz uber-

sahsn ist. Dazu kommt noch seine unvenrtandlicbe Terminologie und
eine meist auf Sablilitäten auslaufende' Krkl truiigsweise, wodurch der üa-
terricht, besonders in einer fremden Sprache, nur erschwert wird. Bill-

roth's lat. SynUx für die oberen Glassen getehrter Schulen, erschien zuenl
LtCipi. 1832, und nach seinem Tode von K Mendt ni einer vollstandiguii

SchulgrammaUk umgearbeitet 1S3S in dor aweilen Auflage. W. Weissen.
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boru's laL Syntax für die oberen Classeii geehrter Schulen erschien

Elsbach 1835. Die dritte sehr verbesserte Auflage der lat. Schulgraiu-

matik von R. Kuhuer ist Hannover 1850 ausgegeben wurden. Da die^«

drei Bücher in Anordnung und Behandlung der lat. Syntal einander ziem-

lich nahestehen, so fasse ich meine Beortbeilang derselben in diese über-

tichtliche Andeutung zu&ammeo. Von der Beck ersehen Satxtheorie aus-

gehend, theilen »ie die ganze Syntai in die Lehre yom einfachen und in

die v€«i toMunmengesetUen Sats«u In den einteln«B üoterabtheUungen

weiehen sie m beidao Abaehnitteii in uiMicheii Ptmoten theils Ton eiuan-

dtr Mlbtly thailt aneh voa ihien dtutieiiao VorbUde ab^ sUaiaien jedoch

in der Haaptfaehe, oianlicli io der Art vod Wdie ^ wie aie alle Thefle

«id f^mm der Silie au« dem Uej^rilfe dei SaUet entwiclLelB» eo wie

io der lir die vemhiedeDeA Saliferhillniaie neu eingeführten Tennino-

legk eo tteoAlieb Qheniii» Dieee ihnen gemeineame Teodens denlet Weie-

ittbm Voir. S. i mit* den Worten an« «et iei sein Beetrehen in leigen,

wie der einlhehite Anedniek dei Gedankens, der eiofhnlisle Satt» aieh im-

mer mehr eotwielteley und dnrch Bestimmungen und Brweitemngen snc

TolendetsleB Form der Oaistelluog, der Periode, ausgebildet werden kSnae»

immer am einfachem das rasamoeogesetate abialeiten, überall von den

ursprüDgliehen Ansehannngen auszugehen, die den einsefaien Formen ni

temdo Kegen, darnis die übrigen Bedeutongen abroleiten, Cleisen von

feiilelinngen sufrustcUen» tu deren Beslimmung gewisse Fonnen dienen

(wie er das besonden in der objecttTen Wortverbindang versnobt habe)

und aungeben , welche Voistellmigen und welche Besiehuagen und wie

sie der Lateiner in joder einseloen Form darstelle.* Auf diese Welse eol-

stehl nun ehi nnnStUg vervieHhchtes und überaus complleirtes System von

aatsverfaSItniseen und SMsfofmen , die jedoch im mindesten nicht sur Er-

kttning der im Latemischen vorkommenden sprachlichen Ersehetnangen

beitragen, sondern des Vorstindniss derselben eher erschweren, aumsl

da ikrc Dentong vnrmttlsbit jener Formen oft gar nicht sntrilll oder doch

aar boehsl geswungea ersdieiat. Um die Verkehrtheit der ganaen Me
thodo darrathon, musste ich Ldusali ISr Lebnats präfeni ee genttgo

Uor aar sa einem Falle aasndevtcn , wu ich meine. In der Lehre von

den tnsnmaiengesetstea Bilsen wcrdca diese In Attributiv- und Oljccts^

satse eingetheilt, und unter den vier Arten der letstcren werden Nr. 2

OtfcctSBiitfe aaljyführt y welche demAccusativ der Ausdehnung
eatspreohen. 8o werden die Vergleichuagssitso genannt. Es

haadelt sieh aSmKch dämm» dem Salstheile im emfachen Satse, den man
Aeoataiiv dor Ausdehnung nennt, eine eatsprechende Satafonn im

susammeagemtitea Salie gegeafiberaastollen. Abor wie kann man denn

deo Begaff der Aasdchnmtg aecbweieen in dem hei W« dafür angeführten

Bsiio bei Ctc mi<p. 4. ^tf^nOim nUki fiiceris,9iy quemaämoäum
90ie$ d0.t€Uri$ rßt9$, cmmexUqtmtnmim', tU äe micUia
ättßutm1§9 qmtä saUlmi oder wie kann ans derselbe BegrilT etwas bel-

I», wenn wir ia der Bleilo bei Cle. Bntk 7. (^tifoeu^ Cttstkemit

S*
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(mn, ui temporibU9 iiHSt pahtine ^cemhdl» Bedeuhmg dm auf

«rUiren tolleat Cnd so ist es in bändelt andetwi PSHen. Bs wird dnreb

solche Spraebschemata nicht das mindeste gewonnen IQr eine gfondlidie

sprachliche ErlLlfimog des Lateinischen, sondern es sieht hti so ans, als

ob eben das Nachweisen nnd Einlernen jener Sataformen die Havpliadio

wire, and sie an den lateinischen Beispielen nnr Yersncbsweise dorebgo-

führt würden, nm ihr proUematisehes Torbandensein dannthnn. — Noch

entschiedener, als die origen, spricht sich für die Anwendong des Beeksf^-

aehen Systemes Feldbanscb ins, denn in der Vorrede an seiner im I.

18&7in Heidelberg erschienenen tat Schnigrammatik S. I bekennt er, das»

er not durch das Verlangen, etnma] eine lat. Satslehre nach den OrandsS-

tsen Ton Becker auszuarbeiten, snr Abfassung einer lat. Grammatik be-

wogen worden sei, und bemerkt lugleich, wie eben dadurch, dass er die

Orundsuge der Beoker^schen Grammatik auf das Lateinische aniuwenden

sich vorgesetzt, er ebensosehr von A. Grotefend wie von Weis sein
born, der, vielleicbt jene GrundaOge nicht treu^enug eingehalten, ab-

weichen müsse. I>emnach sollte man erwarten, dass flr. Feldb. die Oarcb-

fährnng dieses Systemes jedenfalls snr Hauptsache gemacht und die dem-

selben entnommenen Grundsitse wenigstens fiberall an die Spitie gestellt

hätte. Aber es bringt ihn (vg. Vorr. S. T) eines in grosse Verlegenheit»

nSmIich die praktische Seite des Baches. Er Ibnt raitbm das um-

gekehrte von dem, was man erwartet hat, nnd stellt die auf den prak-

tischen Gebrauch berechneten Regeln gross gedruckt &berall an die

Spitse, dagegen Ifisst er , damit doch auch die Begründung des Systemet

nicht verloren gehe, das dasu gehörige klein gedruckt In besonderen

Anmerkongen folgen. Wenn man diese lettteren ausschiede, so wurde

das Einhalten der fieckei^sehen Gmndziige nor noch in der Ancdnung

der Eur Syntax gehörigen Bestandtbeile sich zeigen $ denn in' der For-

- menlehre hat Hr. F. es vorgezogen der herkömmlichen Ordnung zu fhlgen.

Der Widerspruch aber, in welchen Hr. F. mit sich selbst geräth, wenn

er einmal von seinem Systeme ganzlich absieht, um Regeln für den prak*

tischen Gebraoch aufstellen zu köimen, und dann doch wieder hinter-

her das nöthige darüber als eine Nebensache beibringt, zeugt mehr ale

alles andere dafür, dass diess System im praktischen Onterriebte nichi

anwendbar ist.

An der Spitze derer, welche gleichs.mi in eklektischer Weise an»

der neueren Sprachphilosophie beliebiges in die hteinische Grammatik her^

fU^ergenomnirn , habe ich Ludw. Ramshorn aufgeführt. Seine grossere

lut. Grammatik orscliien zuerst Leipzig 1824, und umgearbeitet, verbessert

und vermehrt in swei Bänden, Leipzig 1830. Ob die Reformatoren der

deutschen Grammatik, deren Arbeiten allerdings gerade in diesem Zeit-

räume zuerst ans Licht traten, auch auf R. eingewirkt, darüber kann ich

nicht mit Gewissheit entscheiden. Auch gebt aus seiner Vorrede zu der

iweiten Ausgabe, worin er bloss versichert: «die Regeln der lateinischen

Grammatik aus der inneren Natur der Sprache mit möglichster Scharfe
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waä AltgeBehdieU au^eCust , durch nothwendige DeDkgeselM begründet

«d durch natbeiiuiliiehe (11) Beelinunlheit gegen willhjarUcbe DeuloDg

geädert m faeheo,* keiD GettiDdoin der Art her?or, Aoadem eben nur

dkeiy due er eich bemüht, die tat. Sprachlehre hi einer mehr philoen|ihi-

eehen Weite, ils dieee hie dahin geiebehen war, tn behandetai. Der gania

etile Baad entiiäU nur die Formeniehre, ungelihr in der Art, wie die koii

wer «flchienene lat Gr. tc« K. Leop. Schneider, BorKn 1819—21,

9 Bd«. 8., die über die Fofmenlehre nicht hniauegekommen. Man hat

in dem Ramaliom'achen Badie dat Schaeider'eehe Weih gleichsam in ei-

nem aiigekunten Aunnge. Wir finden hier ein reiehee Material vcn Bei-

ipiden und lörtwihrende flinweieungen aof die alten Grammatil^er; dage-

gen hat Hr. R. alle Beziehungen aaf die vergleichende SpraehfiMtchnng

dnrohweg anageechiOBeen» Den Hauptbeelandtheil aeinee Werkes bildet alter

die Syntax , weiche eng gedroekt nicht weniger als 900 Seilen lullt. In

der Terminologie Ist Hr. B. ven der herkommlicben Technik im ganien

nicht abgewichen s auch enthalt die Fassung der meisten von ihm anfge-

SKUten Sprackregela nur das beigebrachte. INe angekfindigte logisch-
mathematische Behandlung seiner Syntax muss also wohl hauptsaehUch

in der aoodertiaren Anordnung derselben gesucht werden. Es serfittlt u&mKch

die ganze Syntax in folgende Abtheilungen. Im Abechnitte I untersucht er die

Bestaudtlieile des Satzes und deren Verbindung. In diesem Theile finden

wir die gewöhnliche Casuslebre wieder , nur dass mit Ausschlum des

Veib'a neben dem Substantiv auch die übrigen Kedetheile durchgenommen

werden, nnd tbeils wie sie in grammalischen Verbindungen, theile wie

sie in synonymischer Beziehung zu behandeln sind, nachgewiesen wird.

II handelt von der Form des Satzes, und weil der Salz durch Anwen-

dung des Verbs gebildet wird, m untersucht der Verf. hier die ßedcutung

des Geans, der Tempora und Modi di'ssdben, so wie dii> verschiedenen

Satzformen, afilrmative und negative Sätze, Frage und Ueiscbesätze u. s. w.

HI. ist die Rede von den Verbindungsarten der Sätze, welche er in Haupt-

und Nebensitze, subordinirte und coordinirteeintbeilt. Nach diesem Sehe*

Datismas werden dann weiterhin ErkIfirungssatze, Causalsitse,
Sitze mit Zeitbestimmungen, oratio okUgua^ disjunctive

Co oditionalsätze u. S. w. als besondere Arten der Neben-, subord.

und coordinirten Salze aufgeführt, und aebent)ei hier die Bedeutung der

zur Anwendung kommenden Conjunctionen erklärt. Es ist diess die ver-

worrenste Partie des ganzen Buches. IV wird die Anordnung der Rede*

theile im Satze und der Sätze in der Periode besprochen. V die Veredlung

des Ausdruckes und der Grl)r.iuch der Figuren. Als Anhang folgt dann eine

Prosodik und Metrik. JVlit Recht hat man besonders an II und III geta-

delt, dass die Anordnung zu weitläuflig und zu sehr in Abtheilungen und

rnterablheilungeii zerspalten sei, wodurch dann, um die Unterscheidungen

festzuhalten, eine Menge von unhaltbaren, unbegründeten und mitunter ein-

ander widersprechenden Regeln notliwendig geworden, die angefugten

Beispieie aber auf eine spitzüodige und gezwungene Weise oder auch ganz
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inriefalig «rklirt werden. Dm nur ein paar Proben vorzulegen , M lebe

mm einmel tn 9 wie er S, 774 den Unterschied erklärt, welcher zwiscbe»

den NebewStseo mit guum stattfinden soll. Er nennt sie zeitbestim-

BiendfWMindiedtmilbezcieliiMte Begebenheit als gleichseitig oderfrü-

ber vollendet mit der Hauptbegebenheit im Zaeammenhang gedacht wird t

nmiehreibend oder erklärend in Beziehung auf einen gleicbzet*

tigen Umstand. Es ist aber mobt einsusehen, worauf sieh dieser Cn-

lorscbied gründen soll. Ebenio grandios ist die Dnterseheidnng , weftekie

er S. 717 iwisoben den Fragen mit mene und mmm im xweiteo CUied*

der Doppelfrage macht, «fis weede» sagt er, mit necne nur das ge-

dachte/ in der Vorstellung vorhandene, mit a$uton ein wirk-

lich Nichtsein ausgedrückt.» IMess trifll gar nicht zu. Neben enl-

eben Subtilitäicn kemaaen aber aneb ganz meohaniselie Erklärungversudw

vor, z. ß. S. 687, wo ce beisst: «der Relativsatz trete statt den
Rar t i ci pi 0 ms ein, wenn das Partioipium fehle(!).^ Die an-

geCSbrtea Beispiele , welche Hr. R. ganz missYerstanden hat , deuten auf

etwas ganz anderes hin. Das einzige gute, das diesem Buche sich nach-

fubmen lässt, sind die einzelnen brauehbaren Spracbbemerkungen , die

mitunter auf recht eigenthümliche Dinge eingehen» wie sie In den ge*

wohnlichen Sprachlehren gar nicht bedroht sind; dann die reiehlicbe Aus-

atattong mit Beispielen, die freilich sehr oft durch eine falsche Anwendung

eine ganz schiefe Stellung erhallen haben , utul den Leser zu vielfachen

Irrtbümern verleiten können. Dn-;;« ^eti ist gerade dis, wodurch das Buch

sich auszeictmen soll, nämlich das Anstreben einer rationellen Behandlung

der Grammatik, der Missgriff, wodureh ea wenigatena ßr die Sebule gana-

lieb unbrauchbar ^ewordm ist.

Die Grammatik der lat. Sprache, von Dr. G. T. A. Kruger, Han-

nover, 1842, 9. Abth, erschien zwar mit dem Zusätze: «neue, gänzliob

umgeari)eite Au>;L;abe der !at. Scbul^rammatik von A. Grote fend", aber,

wie CS nud\ der Hr. Krf. in der Vorr. S. VH bestimmt gonucr Aüdeulet,

ist (iieseibe nichts wenii^er als eine neue nearbeiluni: der Ict/lt ren ; viel-

mehr ist von diestT tiiir eines und d.T; aiultTL' beibehAlli ii, ini frrinzcii aber

diese Graminnfik cm gana selb^t;i[:iii^es \\ t'ik. Die in der ersten Abthci-

lung entJialU'iie l'ormenlebrf- ist , da die (JrotcfendVhe Bearfjcituiig we-

nig befriedigt hatte, pan/lK h umgearln itct , und dal)ci auf die neuesten

Sprachforschunccn die nuii^liciisle hücksieht genommen wordtii. Die Syn-

tax da;; v2t n bat Ki. anders angeordnet als Grotefend, und auch

die einzelnen J.elirsatze in einer weniger abslraeten und mebr fasslichen

Weise dari-asteül. Er befolgt ungefähr diesen Gang. Die 8ynta\ theilt

er in drei Abschnitte. In dem ersten !)eliaiule!t er die Lebre %oai ein-

fachen, im zweiten die vom z u s a ui ni e n c; e s e t z t en Satze, im dritten

die Lehre vom Satz- und P e rj <m[ e n b a a. l lul zwar verfahrt er nun

im eiuzeiuen so. Jm (isten Al^rlmitte kuiBint die ganze Gasuslehre, die

Erklärung der Präpositionen, l'ronomina, Numeralia, Adjectiva , Adverbia

lur Sprache « dann die Bedeutung des Verb's, seiner Qeacra, Tempora und
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Modi» loletil die ParUkeln. lo dem xweilen Abeclmitte theilt er zuertt

im zusammengeeeUken Satie dem flaaptsatze gegenober die übrigen Sätze

io b e i - ODd untergeordnete. In einem beaondcrea Capitel bebandett

er dam zuerst die beigeordneten Satze, dann In einem anderen die un-

leigeordoeteQ , reiche er in Adjeetiv-, Sabstanliv- und AdverbialsStze ein-

theill. io einem vierten Capitel zeigt er, wie die Tempora und Modi im

Ifcbeosatze angewandt werden; in eineili fünften bandelt er von der &rat'

§^i§Qtl€f in dem letzten von iler Zusammenziehung und Verschr&ikung der

tttze und vom Anaioluthon. Die Eintheiiung, weicher Hr. Kr. in diesen

Ewm AbMbaitteo gefolgt ist, scheint mir nicht einfach und übersichtlirb

genug , and man iuum nicht sagen, dass durch dieses Zerspalten und weiti

AnseinaDdeflegen des zusammengehdrigen oder doch einander naheliegen-

den das einzelne in der Behandlung an Klarheit und Fasslichkeit gewon«

•en habe. Auch ist es für den Gebrauch höchst unbequem, wenn man,

om eine vollständige Einsicht in die mit einander zusammenhangenden

Grundsätze zu erhalten, immerfort aus dem ersten in den zweiten Abschnitt,

und aus diesem in jenen hinabersehen mufis. Der dritte Abschnitt enthält

die Lehre von der Wort- und Satzstellung, oder vom Satz- und Poiioden-

bans ein Capitel , das allerdings abgesondert von den übrigen behandelt

werden moss. — Was aber die Begründung und Erklärung der aufgestell-

ten Sprachregeln betrifft, so muss man fast durchweg die Haltbarkeit der-

«Iben anerkennen , und dem Hrn. Verf. insbesondere Dank wissen für die

vielen speciellen sprachlichen Observationen, die in den vielen Anmerkun-

gen freiUdi etwas fragmentarisch angebracht sind, aber von einer höchst

genauen Renntniss des lat. Sprachgebrauches zeugen. Für den Sehnige^

brauch eignet sich auch dieses Werk nicht , schon wegen des zu sehr an-

gt hiurien Stoffes, den der Schuler auch bei mehrjährigem Gebrauche nicht

wird bewältigen und zu leichter debersicht bringen können. Dagegen

möchte ich diess Buch vor allen übrigen hier besprochenen dem Lehrer
recht angelegentlich empfehlen als ein Repftrtorium der tr«fflichslcn Bcmcr>

kragen über alles, was nur in das Gebiet der lat Grammatik einschlagen

kann, ebenso Kehr wie desselben Verfassers gehaltvolle Untersuchungen ans

dem Gebiete der lat. Sprachlehre. Hraunschweig 1820—27. 3 Hfle.

Noch gehört hieher die Schulgr. der lat. Spr. von Kritz und Ber-

ger. Gotting n 1S4S. Ceber die Formenlehre Ist bereits in diesen BI5t-

tem die gegründete Bemerkung gemacht worden , dass sie erstens manche

unrichtige Behauptung enthalte, und überdiess aus der vergleichenden Sprach«

foiachung mehr hereingezogen habe , als eben für den Schulgebrauch an-

gemessen sei. Vg. in dieser Zeitschrift 1850. IV. S. 260 ff. Auf eine Be-

wlbeilnng der Syntax hat sich der Recensent kaum eingelassen. Deshalb

Ibo hier ein paar Worte fiber die Hauptsache. Hr. kr. theilt die Syntax

drei Bneher, wovon das erste die Lehre vom einfachen Satze, das zweite

die vom zusammengesetzten Satze , das dritte die Lehre von der orai,

*Mg9M und von den lateinischen Idiotismen enthalt. Warum die ortU.

M> ganz abfeundirt behuidelt whrd , da sie im sweiten Buche bei der
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Lehre Ypai InflDittT und Goigtinctiv tieb leicht anredieii lieie, deruber hat

der Hr* Verf. nirgendwo eäie Andeutung gegeben. 8. 497 mutt in das dritte

Buch hinabergegriffen werden, in dem es dort beiett, der Relativseis stehe

im Gonjunctiv , wenn er in wat* obL ausgesprociien werde. Im ersten

Bache wird mit dem Veriium Ast Anfang gemacht, und die Bedeutung der

Genera, Tempora nnd Modi gleich entwickelt; daran achUesst sich sä-

ouchst die Lehre von der Apposition uud den Fürwörtern ; weiterhin erst

folgt die Casuslehre i)od die Lehre von den Praepositionen; dann kehrt et

wieder zu dem Verhum turück, und behandelt den lofinitiv, das Gerundium

und das Particip. Diess wunderliche Auseinandorreissen des Verbums und

des dazu gehörigen scheint mir lediglioh eine Folge davon su sein, daas

Hr. Kr. die Becker'sche Theorie vom einfachen und erweiterten
Satze nicht bat aufgeben l&önnen. Im zweiten B, thcilt Hr. Kr. die vcr-

bundeoen ^tae in beigeordnete und untergeordnete» welche beide

'Classen dann wieder ihre Unterarten haben, in Bezug auf welche er im

einzelnen nachweist, wie mit dem Tempus und Modus zu verfahren sei.

deber diese Anordnung rechtfertigt sich Hr. Kr. in der Vorr. & UL mit den

Worten : «dass die Cntwickelung sammtlicher Spracberscbeinungcn aus der

Wurzel des Spracborganismus, aus dem Satze hervorgehen, uud

die verschiedenartigen Theile der syntaktischen Verbindungen ebenso als

weitere Entfaltungen der einzelnen Satzlhcile sich ergeben mussten, wie

die vollständige Gliederung eines Baumes oder einer Pflanze sich auf den

im tilalle enlh.dleneu tVtypus- zurückführen lasse.* Wenn aber S. 279 der

potentielle Gonjunctiv der Annahme nicht anders erklärt werden kann als

durch nifiM »'isuTifj auf den ausgelassenen hypothetischen Vordersalz, dann

S. 523 dieselbe Sal^iorm von neuem besprochen wird; oder wenn die S»

424 über das gerufui. mit ad gegebene Hegel sich S, 585 wiederholt —
icli heschränke mich auf nur wenige Beispiele— , so fia^t es sicli doch,

ob mit jenem vom Pfl-iiiZ( ii Organismus entnommenen üilde diisi im gan-

zen verfehlte Auordnuuf^ der Syntax gerechtfertigt ist. Eine andere noch

wesentlichere Frage ist diese, ob durch das nii hnn ilige Subsumiren einer

und derselben Form, z. B. des Coi^unclivs in oral obl. unter mehrere der

aufgestellten SalzscLcrnala
,
irgend etwas für die V( i/ltnillK !)uii^' «mer sol-

chen Form und ihres Siiincs gewonnen wird , oder ol) uu iit vielmehr da,

wo eine Reihe von Sal/scIuTiiatismen nach unsorer Vor^uHungsweise aus

dem Sat zorga nis ni US sich neben einander zu entwickeln scheinen,

wenn man die entsprechenden lateinischen Satzformen angibt, Verwirrung

entsteht. Penn, dass überall eine völlige Congruenz zwischen unseren und

der lateinischen Vor- uud Darstelluagsweise stattfinde, werdeu wir uicht

voraussetzen dürfen. An trefflichen einzelnen grammatischen BemerkuO'

gen ist dieses Buch fast eben so reich , wie das vorhergenannte, mit dem
Unterschiede, dass sich dieselben mit Ausscheidung der Sprache der Dich-

ter uud Späteren lediglich auf die Prosaiker der besten Zeit beschräokeQ«

Wien, im Deceraber 1851. C. J. Grysar,

(Die ForUetauDg folgt im nächsten üeflcj
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Seli$iifli aiH^wiUto Tratten das fioripides. 4t

Ans^ewiUto Tragddien das Saripides, erkllrt von F. 6. Scböne.
Bntat Biadchea: Bakchen, Iphigenie in Taaiit. Leipzig M
WeidoMMi« 18SL ^ 15 Ngr. a ft4 kr. G.H.

(Diese Ausgabe bildet einen Theil der Hau p t- Sa uppe 'sehen
iMMring grieeb. und latein. Sdiciltstolter mit dealaohep AmnerkungeD.)

Oid baiehriiikto Zeit, w«lebe dar Laatira griaehiaohar Tragiker Mf
QjmMäm gawidmet wardan kaoa, aod dar muwaifaUufta Vonog, dar

bierbei daoi Saplioklaa gabohrt, wird aa niaht laioht anSgUah maahai^ das

Earipidea io dia- aiganlKeha SakoUaatfira «afconahniaD i daanooh muaeea

vir aa daa gdahrten Herausgebaro der wähl belumoteo und anerluumlaa

taadmig, der die varUegaada Aasgaba aogabort. Dank wiaaan, daaa tia

ciaeAiawdil ana Euripidaa in ihren Plan anfganadaman haben, nnd dadurch

kealan Tragödien diaaaa IKahlara atrabaaman 6yainaaiaatan für ihre Pri-

lUeelire imd SIndirenden dar Ffailalagia ang^gUeher maaban, ala aa

bbbfff der Fall war. Dia aUgaawina Einrlsblung der Aosgaben hi dar

Baoit-SaBppa'aahaik Sammlnng dirba wir bei uneereo Leaam ala bekannt

tonaMetiani daaa die Toiiiegeoda Aoagaba eine nnler Banultnng und

Tvubflitang dar biaherigen Arbeiten fibar Enripidaa weaentliab aalbalfin*

dige Leialang nnd ahi aahr aehiiabarar Beitrag aar TexteakriUk nnd Er-

Uiniag daa Bnripides iat, wird man achan naah den früheren Stadien daa

n. Oeranagabefa über dieaan Diahter erwarten, und beim Gabranaha dia-

IV Aoegaba Tatlkomman baalStigt finden. Ea aal erlaubt, auf einige Bhi-

lilhailon näher etningehen, namanllieh aaUba, wo wir &m Bm. flama-

gdier nicht gans hciatinuneo.

Wae soniehat die Wahl anbatrift, ao iat diaaalba in Besiehnng auf

die IphiganiJi gawtaa eine hSehat gifitklieha an nennen, da dieae Tragödie
'

«ioe der harriichaton SahdpAingen daa Enrlpidaa Iat nnd für um dorch die

Verglflchnng mit dem Maiaterwarke nnaarea grSaatea Diahtera noch ein

böberes bterama gawhint (vargL Hermaan'a Vorrede aar Anigaba der

Ipbig. S. Weniger glüaUiah iat die Wahl der Bakehen sa nennen,

da dteaa Tragödie mmder hadentand, wader dnreb die Entwickelang dar

fiindlaag, noch doroh die Gharaktera aniiehend iats lor Wahl mochten

wobl Arn. VeiC «aabia mehijihrigea Vorarbeilan* für dlaaea Drama

bestimmt haben. Wir bitten Yiefanehr gawQnaehl, dan ana der Br. Verf.

die Ipbigeoia in Anlla dargeboten hfitlai demr wann wir ihm auch snga-

Mm, daaa die IpUgenia in Anlia mit jener in Tauria in keinem nihereo

Zu^aminenhange aleht ($. 126>, nnd aalbat hemerfcea, dam die groaae Ver-

derbtheit dea Teztea in ertterer Tragi&di« Yiale gchwierigkeiteo darbietet»

M bitte doeh, abgaaehan duTon, dam diaae Tragödie ein herrliobea Oe*

dicbt irt, die Vargleiahttng baUar Stücke fiel gennaar^hm dargabolan.

Wir häUeD deahaib auch gawünaeht, daaa In dam Commantar lu der lels-

l»eQ Tragödie auf die entaiirechandan Stellen der enteren hinfiger, als ea

«hUiah peaehahen iat, Biiakaicht gcnoamen worden wira. Die Ein-
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42 Schöne, ausgewiUle Tragödien dm Eatlpidet.

leilungeD zu den DraaieD legen, in einer einfachen, edlen Sprache ah'

gefasst, den Mythos und die Entwiokeliing der Tragödie klar .und über-

iiebUicb dar. Wie in den Einlaitungen auf die NachahmongeB der Tor-

liegenden Tragödien duceh römische Dichter Rückaicht geoomneD wonle»

to hätte «ach der Gommentar, besonders bei den Bikchen, die entepre^

eheoden Fragmente der römischen Tragödien anführen können, um den

Leser an diese verlorenen Bluten der römischon f/ileratur in erinnero.

Leider ist diess nur einmal und nur der Kritik de« Textes wegen geeche-

hea (S. 89). — Was die Bearbeitung; des Text es anbetrifft, so müi»en

wir anerkennen, dase der Hr. Verf. die besten Hilfsmittel in selbständiger

Wdie benutst und an gar manchen Stellen durch Verbesserung den Text

wwentlich gefördert hat. Die Recension des Textes der Bakchen ist eine

ganz selbitändige tu nminen, während sich der Text der Iphigenia an den

von Hermann gegebenen Text anschliesst. Nur mneien wir bedauern^ dass

der Hr. Verf. bei der Anordnung des kritischen Bfateriala im Commentare

nicht bestimmte Grundsatze gleicbmärsig durchgeführt zu haben scheint.

Wir finden es dem Zwecke dieser Ausgabe ganz angemessen, wenn Con-

jecturen ohne die Namen der betrelTenden Herausgeber aufgenommen wor-

den sind, mGssen uns aber um so mehr wundern, wenn wir andererseits

Conjecturen mit dem Xamen des Urhebers angeführt Gnden, ohne dass die

Wichtigkeit der Verbesserung Oiler irgend ein anderer Omsland es ver-

anlasst. ^'^l^h der Bemerkung des Hrn. Verf.'.s in di-r Vorrede sollte man

vermuthen , dass , wo im Commentare die Vulgala, ohne den Namen eines

Herati«irrcficrs zu nennen , nnijegehcn ist , (lic Conjceltiron im Tc!ste vom

Verfasser herrühren. Aber sie sind häutig Ixifils \on anderen ergeben

worden, z. B. B, 404 CMatlbiä), B, 9^6 u 993 (ähnlich schon Hermann),

B, 1053 (Person), B, 1313 fUenu.), I, 134 (Barnes . I, 054 CTan. Faber),

'
I, 756 (Pierson), I, 1353 (Henn ), I, 1370 (Herrn.) u. s. w. So ist auch

B, 233 die f.e«?e;irt als sehvvankeiid bezeiehnct, wo doch oii iüTraj eine

ronjectur Hermanns ist, und B, 402 ist Jfi^'itf/V als C<Mijectur MuskTavc's

angegeben, während sie von Matthiä herrührt (ifgon einzelne Conj er t Li-

ren, die der Hr. Verf. entweder selbst versuclit oder nach dem Vorgange

anderer aufgenommen hat, glaubt Ref. lK(leiik(n hegen zu mü'^serf. So

finden wir B, 425 y uqu statt nagtty aber der Satz spricht hier keine

Fol^'oruuf;, sondcru eine allgemeine Sentenz aus. Die Bedeutung von

xagä hat schon Hermann erörtert, aber auch die Vulgata dntxi^tv (Her-

mann ronjicirt aTrfjf?) lässt sich halten, wenn man ct-n^xf^'^ f^!? Imperati-

vischen liiünitiv oder noch von Uyuiui ch regiert, fasst. — Eben so \\enig

war B, 472 vorzuschlaLv n fj:« rdfraftv für o?'x fya "taccovj denn

jene trotzige Ant\\ort lindet in den anderen Antworten (474, 482, .484)

ihre Begründung. — B, 600 wird o xrafig statt orr geschrieben.

Aber dieses entspricht nicht den nachfolgenden Worten, die uns eher hier

einen Sinn, wie: «du weisst nicht, was du thust, verlangst* erwarten

lassen. Dass aber ort ^rig sich auch nicht nach llormann'f Erklärung

halten lasse, müssen wir ailerdings lugesteben. — B, 522. Der auffordernde
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Schöne, au^igewäiiiic Tragödicu des Euripides. 4M

Co^joneliT fDliprieht nieht d«r Me des Zern i bewer ist «t, »ich an d«i

TflfMUig H«raiaHi*i wwpvivm iq hdütn, — B 1013 gibt die Co^jeotor

Af^oBAwit fetalt ^iiQWjf^ita) eiD sellenef, kina lieetiUgles Werti wihceiid

flemaiui'a tweekBiCtige ErlLliraDg uns ao dar YiilgaU haltaa lliat. —
Ip 134 aauaieti wir die Co^jeetor: En^mmv atatt £«^M«r Yenrarf««, da

Uar ein aebarfer Gagenaati iwiaaban den gaaitlatao Europa tmd daaa bar-

barjaehea Aden aa%estelli wird % vargL t. 174 nod baaoodai» 387. —

»

1, 139 ist wohl xikumnt^ nit dao BuMtsebriltea s« laaen imd aail iwraft

SB Terbtadfloi demgeniiJs anua dem auch statt dea handaahrillUabaB

fLVQionixm^, aut Barnes fiv^torctx«;' geaohriebeo werden, denn die Ter»

biiiduag mit xmxa iat die aalorliehaCer oed waoD aoeh Eoripidca sonst

gewöhulicb die Foraa %aUimv9 gebniicfate, so koottCe er wobi aoeh bier

in gleichem Sinne xaiovuvtm gesetzt haben; ?ergl. Aescb. Agsm. 45.

Oebrig« IIS ist aa beaserben, dass y. 141 der Artiliel tmv vor *AxQn6äv

aiebt in allen, sondern nur in den beiden Florentiner Hardaebriflen Isblt»

— 1, 144. Auch hier lässt sich die Voigata mit geringeren AenderaagM

gsgan die Goigeotar: ttio ov\ «vueveov it^olnaCot. ßoäv halten, indem

BSB mit Hermann t tag ovn svfutvaov ftoXnuiai. ßoüg alv^ms ilByotg

oder neUeicht x rat*; ov% tvfiovaov iioXnaiai ßnag^ mlvQi»g iliyoig liest»

wo dann beide Ausdrücke als Apposition zu 4^(f^vtus su nehmen siad.-»

l, 184. Ebenso ist hier die Conjeclur (uldmv imnothig und liilfov zu raV

zu bezieben: «welchen, als einen (Jnglucksgesa^, in Uedem ohne Festrol

der Hades anstiaunt.* 1, 637. Die Ergänzung von diollv^ai zu urj

fuXXmf^ welches Hr. S. für fiiUav conjicirt, scheint nicht angemessen,

dorn dass der Chor hyperbolisch den Tod des Orestes als eine Vernichtung

des Pyladtfs erklaren sollte, ist wohl nicht anzunehmen; wohl aber spricht

er davon, wer der beklagenswerthere sei, Orestes, der durch den Tod

der Noth d^ Lebens entflieht, oder Fyladcs, der eines solchen Freundes

beraubt fortlebea soll. Diesen passenden Sinn gibt die einrache Conj^rhir

Hermann s fiälXov. — I, 736. Auch hier licsso sieh selbst bei Annahme

der Conjeclur x«i(Oj die l.csearl: avri^ oder vielmehr uv^t-g gegen die

Conjeclur avros- halten. Am ?weckmäfsigsten dürfte mau vielleicht uvti%

le^ifn — T, 818. Die Coiijectur A-rt^wv statt ivrvx^v »''t deshalb un-

wahrscheinlich, weil die Beziehung des ivxv%ot(ifv in der Rede des

Orestes fv. R?l) auf das vorausgegangene fT'rt;jr«5v unverkennbar ist. Her-

mann hat richtig erkannt, dass ^nov nur eine Glosse in wvic'c ist. Somit

lesen wir: qj hqbiögov ^ iüyoiaiv ^vtrj[^v. t'^icf.-— n qpcö ; — I, 1032.

Die Conjeotur orr^v für or« scheint nicht blos« aus dem Streben

bsrvorgegangen zu sein, den O^njunctivus zu rechtft rtiL'cn , lirnn ein ft*

xtvi 'Jtagrj würde uns nicht befrcnulcn , sondern aus deni Heiiuihen, die

Vulgata gegen die tuit Hecht erholanen Bodenken zu vertheidigcn. Aber

die Goqjeotar Hermanns oroa wiffrr; nciga ist so t reffend und insbesondere

dem <nyfjoa^' des vorausgehcmlen Verses so euLsprcchciui , dass wir kein

Bedenken tragen würden , sie aufzunehmen. — Gern würde Ref. einige

andere gewa^ Goiyecturea be^ireobeoj wemi es der Asom dieser Biätter
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gettatlet«; namentUoli ««iMiDt der Hr. Verf. in dem Streben, aberell anti

atrapfaiiche Entspreehiiag ta den Chorgeefiiigen benusteilen (vgl B, 573

—587) SU weit gesengen m lein. —
Der Commentar iet, bei tller durob die Einriehtong dieser Aos-

gdMB gebotenen Kfine, wohl geeignet, in dei gHmdttehe fentindniet

dee einsebien and dee ZtMammenhangee eintolQhfeD. Nor einiget einielne

ertaubt sieh Bef. aniufSbren, worin er die Ansieht des Hm. Terf/s

nieht theileo kann. B, 332 ist mg nieht eansal su nehmen, sondern mit

s«rv«*>eodov zu Terbindeni «Lfige, dass er ein Sohn der Semele ist* Bonn

es war raerst in erweisen, dass Semele wirklieh einen Sohn geboren

habe, Tgl. y. 242.— B, 330 ist lUm nieht dnreh: «fliegst dsTon*, sondern

durch «fliegst anf* tn erklireo, so dass dieser Ausdruck das sturmische

Aufwalien des Oemuthes bezeichnet, wie avenroiiav Soph. Aias 093. —
B, 1350 ist der Artikel to mit Bexug auf die Erwähnung dieser Sage

durah Dionysos zu erklären.— I, 37 wird durch die Annahme eines nooh-

maligen Arakointiies die Gonstrnetion erschwert, während ra d* älla ein-

fach als Objeet von et/« su erkliren ist. — 1, llO ist opfMr wohl als

«Bild, äussere Erscheinung* so fassen. — i, 1237 ist die Gonstructioo

iU^sv h 9^q6v<ov in dem daselbst angegebenen Sinne olme alle Analogie

;

TielsMhr ist, da die Handschriften tii^ bieten, nach Hermann Blii' inf

tu lesen. Die grammatisehen Erklärungen wünschte Ref. sn manclieo

Steilen etwas prädser gefasst, man ?ergl. I, 27 die Erklärung tou hta-

vofiijpf I, 255 die von ortycci, wo der Plural nur als diehteriscbe €naf-

läge su nehmen ist, vgl. I, 709. So wäre I, 269 ^dcasiv (pdQayy\ als

Accusativ des Inhaltes, B, 181 iifyav als proleptisches Prädicat, B, 684

(olniv^fp durch UtlHfatv okokvyfim am zweckmäfsigsten erklärt So ver-

missen wir Erklärungen von noXvv yümv B, 248, Si7ir}v (litfiuf B, 344,

nQovmniog B, 640 (vgl. I, 1390), ttxtft I, 23 u. s. w. Doch diese Ein-

zeh] heilen, welche wir glaubten erionem zu müssen, können die im Ein-

gange dieser Anzeige ausgesprochene Anerkennung nicht beeinträchtigen

;

allen Freunden euripideischer Leclüre wird die voriiegoncfe Ausgabe eine

wülkommeoe Erscheinung sein. Eine besonders dankeusu ei the Zugabe

zur Erklärung ist die am Ende jeder Tragödie gegebene ausführliche und

eingehende Erklärung der gebrauchten Metra,

rag, im November 1861.
Dr. K. Schenkl.

Zingerle, Ignaz, Tirols Antheil an der poetischen INaiional-

h'leralur im Miltelaller (In dem zweiten Programme des Ic. k.

Staal8p:ymnasiums zu Innsbruckj. lun^bruck, VVaguer; 1851.

18 S. 4.

Kurz, Heinrich, Geschiihte der deutschen Literatur mil Proben

aus den Werken der vorzuglichslen Schriftsteller. vielen

illuslralioaen in Hi)lzsohnitt von den vorziiglichöten Künstlern

Deutdchlauds. in ungef. 2» Iiieferuagen. Leipzig, B. G. leub«

Digittzed by Google



Schrtft^a über Uealsehe Literatur.

Oer. 1851 , Heft I. 64 & gr. 8. ^ Dia Lfefirg. 9 Ngr. ^
8$ kr CJi

Barl bei, Karl, die denttcbe Nalionallileraffiir der Neaseilja einer

Reihe vob Yorleaungen dargrealelll. ZweMe atark vemebrle
Aaflage. Braonachweigi Bd. Leibrock, 186 1. XI o« 518 S. 8.

— 1 Thir. 80 Ngr. » 8 fl. CM.

Die gute Sitte der deutsrhen höheren LehranstaHen
,
alljährlich mit

deo SchulDÄctirichten ein Zcugniss des %\ issenschAfllichen Slrebens ihrer

Lehrer vorzulegen , wird in der Folge auch in Oeslerreieh ihre Frurhle

tragen. Schon jclzt hnl sie angeregt und Beweise der Regsamkeil /ii T^pc

gebracht. Ein solcher liegt in der Al hituflung des Hrn. J. Zingerle
?or, die das Innshriicker Gymn-isi il[)rogranim von 1H">1 begleitet und

d'-ii A !) t h e i 1 T i r o ! 'n an der deutschen Literatur im Mittel-

alter behandelt. Der Gegenstand ist in dem richtigen dedanken gewählt,

dass DarsteHungcn der geistigen Th itt-krit f rr37e1nfT fJindrr der allgemein

deutschen Literaturgeschichle /.u liilfc kommen müssen. Wilh Warker-
nagel'"? akademische Abhandlung: «die Verdienste der Schweizer um die

deutliche Literatur' und Aug. kahlert's «Scbiesieos Antheil an deotscäer

Poöie* konnten als Vorbilder dienen.

An ein Gyranasialprogramm , n «mi nilich bei uns, wo die Aussaat

noch nicht zu Kiule ist
,
geschweige, dass die Ernte beizinnea könnte, darf

man nicht allzustrenge Forderungen stellen: Fleiss und ( msicht kann aller-

dings in To!ls(em 'Vl iTse vcrlaugt werden , aber noch nicht neue tiefeinge-

beude For^Lllüllg. Von solcher An««icht aus lässt sich der Arbeit Hrn.

Zingerle's rühmend ged nkrii, und sie darf zu den erfreulicheren Aeus-

Mruogen des Lebens unserer Gymnasien gereeluif t werden.

Mancherlei Austeilungen lassen sich freilich uiachen. Ich zahle dahin,

dass die Anfuhrungen aus rahd. Dichtern nicht sorgfältig genug ttehondelt

siud, urul i:ruiie zum Beweise den von dem Hin. Vrf. S. 5 milgetheilten

Spruch Keinmars des Fiedlers, den mau mit dem Abdrucke in W, Wa-
ckernagefs altdeulschem Lesehurhe S. 519 vergleichen wolle. In den

Angaben über die .Minnesinger finden sich ni inehe Irrthümer. Wenn Hr.

Zingerle Friedrich von Hausen einen Tburgaur i nennt , so ist das eine

iMeinuDg, welche von M. Haupt (die Lieder und Büchlein und der arme

Heinrich von HarUnana v. Aue. Leipz. 1842. p. XVI. f.) langst widerlegt

Ul; llauaen war ein I'fälzer. Ferner ist der Tiroler Lvnkcr Walther voiiÄlotl

von dem lothringischen Lehrdichter Gaulhier de MiU, dem Vrf. der Mappe
tnoucU uder f Image du monde (nach Ach. Jubmals Untersuchung 1247

beendet) jedenfalls zu trennen. Hr. Z. gibt freilich die Meinungen anderer

wieder, allein bessere Ansichten waren daneben zu finden, Leber die Ta-

geUeder ist der Hr. VrL auch nicht im klaren; ebenso ist sein Grund da-

für, dass Wolfram v. Eschenbach'g Wächterlieder älter, als des Parzival

teien, zum wenigsten schieL Die Fröhlichkeit und heitere Lust liat den

grossen Dichter nicht Tcrlasseo, and was die sogenannte Weltlichkeit der

Oeiianuog belriiTti weiche sich in den Liedern ausspreche, so lassen sich
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nieht minder welüieh« 8tellea aug dein Putival tind den mdereii Oedich-

teo Wolfrftn*! anfweiieii. Schief j«t aoeh die MeimiBgt io Sendlinger'i

Marieinchiiderung spuke ffliniberger und flollinaimawaldauer GeMbnaek

vor. leiie Beiebreibung der Sehdnheil iat gani im Sinne der millelaller-

lieben Dichter gehalten , und uniSblige Stellen aus denticfaen and frantö-

aiichen Oedichlen des tS. 14» Jb*a. laaaen aich vergleichen. Ich habe dar*

Qber in meinem Buchet «Die deutschen Frauen in dem IliUelalter (Wien

1851)» S. 140. IT.' manches mitgciheilt. SchlussHch gedenite ich der Nach-

richt , welche Hr. Zingerle S. 20, Anm. 1 gibt, dass in dem Iferaner Ar*

chive GerichtsTerhöre des 15 Jh's. in alte Uedcrhandsehrfflen eingebunden

seien. Wöge jemand , dem das Meraner Archiv tugangUch ist, diese Bruch-

stfieke nSher untersuchen und darüber eine Mittheilung machen.

Pur die Verbreitung literargescbichtlicher Kenntnisse" Sind seit eini-

gen Jahren nicht wenig Bucher erschienen, von denen mehrere sugleich

Steliensammlungen sind. In der Geschichte der deutschen Lite-

ratur von Dr. Heinrich Kurs erhalten wir eine ahnliche Gabe. Das

Werk ist auf ungelShr 25 Lieferungen berechnet , von denen die erste

kürzlich erschien und nach Papier und sonstiger iusserer Ausstattung gaiuc

trefflich ist. Was d&s ganze betrifTt, so muss aber suerst gefragt werden,

was soll das Dntenaehmeo? Eine Lficke in unserer Literatur ist nicht aus-

ittlQlleii, einem Schulbedurfhtsse ist nieht damit abiuhelfen; rechtfertigt

es sich also durch seinen tüchtigen Inhalt, durch neue Ergebnisse grOnd-

ücher Forschung oder wenigstens durch sinnige und gewandte Darstellung

der bebten bi^erigen Arbeiten f Alan muss darauf mit nein antworten. Es

zeigt »ich an mehreren Orten, dass Hr. Eurz mit den bisherigen Einzel-

forschungen nicht unbekannt ist, obschon sich auch Belege dagegen er-

geben , auch ist sein Ortheil über einige Zeitumstände ganz richtig ; in*

dessen das ganze ist bei allem Scheine der Wissenschafllichkcit , bei allen

altsüchslschen und alt und mittelhochdeutschen Proben, bei allen Bönen

und gothischen Buchstaben, unwissenscballlich, Dilettantenarbeit und Di-

lettantengenoss. Selbst die Darstellung, auf die wir bei solchen Onter-

oebmungen kein kidnes Gewicht legen müssen, wie sie überhaupt nirgends

gleichgiltig ist, kann nicht befriedigen. Auftchluss über die Entwickelun^

unseres geistigen Lebens gibt das Heft nicht, und das Werk wird nur in

die Reihe der Bitderbücher gestellt werden können.

Wir haben in dem Octoberhefte 1851 dieser Zeitschrift mehrerer Bü*

eher iU»er die neuere deutsche Literatur gedacht. Wir Wollen diessmal

ein flmliehes Werk kurz besprechen, «die deutsche National

-

iiteratur der Neuzeit in einer Reihe von Torlesungen,
dargestellt von Karl Barthel.* — Das Buch ist dem Fsstor von

Tippeiskirch zu Giebichenstein an der Sale zugeeignet und verkündet durch

diMi Namen, der in manchen Gegenden Norddeutschlands bekannt ist,

dass der Hr. Verfasser der Partei der Berliner Hoftheologen angehört Das

Buch ist von diesem Parteistandpuncte aus verfusti ein Eingehen auf die

eigentlich bewegenden Krfifte der Zeilen, ein Begreifen des wellgeschicbt-
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üHbeD Gngn isl bei deo Terlreteni «Ueier Biebtuag dicht su finde«, mid

Hr. Bartbei macht keine Aosuafane. Wie wenig iel Heine'a ond LeoMi's

Bedeatuog be|priffeii» wie iLlSglicb iit die kune ScbÜderang der Hegel'eohen

Pbüoeopbie u. e. w. Trolidem bat dai Bacb des Bin* Barlbel manober-

lei Voniige, welcbe sumal in der Wirme der Oebeneugung ond den
sittliebeo Snne des Hrn. TrL'e liegen, die belebend und wlrmend «of die

Ersiblong wirlien. Der warme Ten eoblagt aUcrduige manebmal in den

Bas- ond Strafpredigerton um, ond suweUen «neb in das naire. IKem

fetalere gUt onler anderem von der Scfaildenuig iuitinos Kemer^a» die wann
anf die merfcwfirdig kalte Beeprecbnng OnataT $efawab*a folgt, leb bebe

fönende Stelle berana , die das Haas des Dicbtere beapriebl. «Es Ist nickt

allein eine Stätte des Frledena» der Ordnung, der Heiterkeit und des Wob^
Wolfens^ ood der Wohnort einer der liebliobslen Familien, sondern, was
das merkwürdigste ist, ein Asyl der Somnambnlen nnd der Gei»

stassberinnen.* Wie wansniseben war» Yerweilt der Hr. Vrf. mit beaoii^

dersr Begeisterung bei Oskar von Bedwits , dem Dkdilcr der AmaimiÜi.

Weser ist ihm die grosste poetisebe Gestalt der Nenseiti die Vortuge Batt*

nana's von Ana, Gottfiried's von Strassbnig, Wolfnun's von Esehenbaeb und
der besten raittelalteiliehen Lyriker vereinigen sieb in ihm, Br. Bartbei

theSt diese Begeisterung mit vielen} ob dieeelbe durob die, Composition

Gedichtes als eines gemen, gerecbtTertigt ist, oder nur anf dem Ein-

ducke beruht, den «mselDe prächtige Theile maefaen, ob die Fenn der

Dkbtnng jene Beiobdt erreieht, welche ihre Bewunderer sur Vergleiebung

adt nittelalterljeber IHcfatuQg berechtige, diem su erörtern würde uns

u dieeer Stelle su weit führen.

Es genügt angedeutet su haben, dasa Lob und Tadel dee Hm. Trf.'s,

leise Bewunderung und seine Geringpdiilzung von Biebtem oder Sehrift-

Heilem öfters nicht auf einer nnbefimgenen Würdigung ruht, sondern nur

dsRh den von ihm eingenommenen Parteistandpunete erklirlieb whrd.

Diem acbüesat jedoieh nicht aus, dass wir andere Theile dee Buches, wo
der Hr. Vrf. su einer ruhigeren Schilderung einselner Dichter kommt, ge^

h^gan nad ansiebend nennen. Fr. Riickert, E. M. Arndt, GhaimiBBO, Bo-

Viieb, aelbat Hoflknann von Fallersleben und Kinkel alnd firiech und kbea-

dig daigeofeilt Ohne die Gmndstimmung dee Hm. VrCi's su theilen, stimme

ieh ihm doob m dem Kampfe gegen die Selbsteucbt und unaittUebe Halt"

loetgleit der Zeit von gansem Gemiitbe bei und glaube gleich ihm, dass

meere Hoihiuog auf einer inneren Umwandelnng ruhen nnwe. (Oeber die

Art deneiben werden wir freilich auseinander geben.)

Grats, im November 1851. K. Weinbold.

Cranatjka jf'tyka polsklego pries D. £aiowskiogo (Gram-

malik der poln. Sprache von D. Jtasowski). Krakau, Universitits-

Buchdr., lS4a 367 (richtig 368) S. u. Indes. — 2 IL 30 kr. G U.

Der Verfasser dieser polnischen Grammatik, Herr D. i-azowski, "weiss

v^trefflicb, worauf es bei eiocr Grammatik aoi&ommt, er stellt sich die
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*

fnnvk, deren BetDiwortong Sadbo der Orumnalik ist| alldii es fidiltiiiiilM allee, was tur Beanlwortang dieser Fragen nothwendig Ist

Was dieses Drtlieil gftnstiges enthSlt , wird mao leieht iqgeben,

wenn man auch nur die Ueiierachriften der Gapitel gelesen hal. Cm deo
ungünstigen Theil unseres Urlbeilen nachzuweisen , wollen wir ein Capitel

des Buches prüfend durchgehen. Wir wählen dazu die Lehre TOm Hlataa^

welche S. 23 abgehandelt wird. Der Hr. Verfasser lehrt ganz richtig, dann

die polnische Sprache den Hiatus, d. i. tmmilteibare Aufeinanderfolge sweier

Voeale im Innern eines Wortes nicht duldet. Von dieser Regel Ist auner dta
snsammengeselzten Wörtern nur der im f. 84. e. bezeichnete Fall ausge*

nommen, wo der tweite Voc.il i ist, vor welchem j nicht geschrieben

wird, indem gaik und kraina für gajik und krajina stehen. Diese Aus-

nahme ist, da es ofTcnbir auf die Aussprache und nicht auf die Sehrei-

bung ankommt, uiuirliüg, uud die Almrirhung der Schreibung von der

Aussprache hätte alleiiralls im vierten Tbcilu berührt werden können. Zur

Vermeidung des Hiatus wird nach des Herrn Verfassers Ansicht zwischen

beide Voeale ö, dz oder h eingeschaltet, f wird in en aufgelöst

und f durch einen der nasalen Gonsonantcn m oder n ersetzt. In dieser

Behauptung gibt es des unrichtigen fast eben so viel , als des richtigen.

Richtig ist , dass j zur Vermeidung des Hiatus eingeschaltet wird

:

biblija und pije stehen für biblia und pi^. Vollkommen unrichtig jedoch

ist, dass ö und dz je zu diesem Ende zwischen zwei Voeale eingelSgl

werden; die vom Herrn Verfasser angeführten Fälle sind ganz anders

zu erklären. Was vor allem cielecia und ähnliche Formen anlangt, so ist

nach einem durch zahllose Krscheinungen erwiesenen Gesetze, auf wel-

ches zuerst Bopp (Vergleichende Grammatik, Vorrede zur zweiten Abthei-

lung S V.) auffnerksani geniaclit hat, im \ominativ. Singular, t (d) ab-

gefallen: diesem Geselze zu Polge sind alle ursprünglichen Endcoosonan-

tcn mthrsylbiger >Vörler vom Sla\ischen aufgegeben worden, nur schlies-

sendes n, füge ich berichtigend hinzu, ist im Altslavis( hen und im Pol-

nischen mit dem vorhergehenden Vocal zu einem nasalen Vocal verschmol-

zen: allslovenisch und *
,

])olnisch e und a; hört der Gnind der Ab-

werfung eines ursprünglichen Lndconsonank ii auf, d. h. ird an die Form

ein Vocal nngerügt, so taucht der urspirm^iiliclie Endconsonant wieder auf;

es ist -dem gemäfs uiel^t Thema der Declination, dessen auslaufendes t

im Nominativ abfällt, im Genitiv cielecia jedoch wieder eintull. Ks ist

daher nicht von einer zur Vermeidung des Hiatus stntllindenden Emschie-

bung des c, sondern von dessen Abwerfung im iSominaliv und Wjeder-

eiutritl im Genitiv zu sprechen. Warum der Gtniliv. plural. cieiat , also

ohne Abwerfung des t, lautet, erklärt die vergleichende Grammatik, indem

iie lehrt, dass iu diesem Gisus t kein ursprünglicher Cndconsonant ist:

man erinnere sich an die Endsylbe des Griechischen und Lateinischen im

Genitiv, plural. um und (ov. Im §. 50 begegnet der Hr. Verfasser der mög^

liehen Einwendung, warum z. B. kurcze, kurczfcia den Auslaut nicht eben

so auflöst, wie diess bei brzemi^, Genitiv. Singular, bnemienia, der Fall
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yt\ er mUnl «• iesehelM (Ums nicH^ ämlt ktthe lVr«l(ft>ttliskiÄl tliMvM;

Hjeü Jit filsch , äer Orttiid iKeHir BrtclKritiuiiii TkiloMlir Ui M
teliicdeiihelt diw ^fllte« i liorcee hat wie ciel^ 6m Svfllx fl (^t) « ImÜ^

hiQ^pn dü Soffli mfen, jeaos S«flii laatet onprnnglkA Mff t, die-

ses aaf D HixM. In dadzA und wi«dtf ist, nacK des RerrH VerAnIfMi Aislekt|-

dt ebenfalls zur Vermeidaiig dee Hial» elQgsedMlU« Wöfdens wiM «Mit
eioe Zvddeiitigkeit zu vertneiden gewesen, hätte mm und wiej4

tofgeiOfWil. Auch diese Erklärung ist verfehlt, Wie man sich leii^ht ubcr-

teagl, wenn man bedenkt, d*i der Conjugation der Verba daö und

WMdtie^ die TMtMl* dAd und wied rvi GtaadU liefe«« Verfehlt ist audM

die Aneicht, dass zur Vermeidung des Hiatus f in en aufgelöst Wefdd.

Ii ttuss vielmellr alt iegeJ aufk^estelll werdcu , dais ein Vodtf täUt dem
itfwiffolgenden n oder m zu einen nasalen Vocal ^ oder | lnWimiiHll

tehmiUt, i6 oft m oder n entweder hn Auslaute oder ter efaiem ladWfWI
Coimanten steht; dass hingegen beid'' Htrrlistaben unverändert nebe«

«intnder stehen, wenn ein Vcnial darauf folgt: daher imi^ im Nominativ»

inieaia im Genitiv; hinsiohilirh des Genitiv, plural. erhinere man sMfh IM

4m oben über Cielft gesi^ie i Thema der Deirfination ist daher imieif.

Wir ^oHen den Leser mit ähnlichen Ausstellungen nicht länger hin*

haltMit nur einee heiaerlieii wir noch, was Sfuf des Hrn^ Verfassers an-

derweitig« Kenntnisse ein sehr un>;ünstige8 Licht wirft; er bemerkt nllBKA

S. 108 in der Note, dass man heut zu Tage vAtht wie ehemals sage: ieh

Ibreht, ich Sfi'-^, ich Wunk, sondern ich fürchtete, ich speiste, ich

winkte. Der Herr Verfasser Mbeint der MBüniag M iein , den ehenaü

äk Verba stark öonjugirteo.

Wir können nidht «Ufeliln an Schlaf»« dieser ktirsen Anzeige unser

tiefes Bedauern darüber auszusprechen, dass die Arbeit eines Mannes^ deif

«einer Sprache ein so ernstes Studlam zugewendet hat, den Anforderun-

gen , die man an ein solches Werk zu steifen berechtiget ist , so wenig

ents^ht; der Gruiid liegt offenbar darin , dass Herr.«bii7owski mit d#li

ionritelen der slavischen Sprachforschung veiikeiiUMB unbehaniH iet«

W1«B, iü Movenher 1851»

Pr. Mi k los roh.

FrabeB einer Brdbeschreibung. Ml einer Binleitung über

die geographisk^he Methode. Von F. Scbouw. Aus dem
Dänischen übersetzt v. Dr. H> Seiirld. Berlin, fr. Dunker

tW. ße8ier*8 Verlagshandlung^) , iSil. 6*4 Bogen ä. ttjll

S Karlen ond 4 Holzechnillen. — 1 Tbbr.» 1 fl. 4S kr. 6j|.

Mit diesem kleinen Werlte legt der bekannte dänische Gelehrte

Schouw seine Ansichten über Lehrbücher der Erdkunde und zum Theile

weh ober Landkarten dem tVi*;enschafllichtfn Publicum Vor
, zeigt , wie

in der Regel sind, und wie sie sein sollten, und führt zur vollkommn^-

rei) Aufra<)j«ung seiner Ideen drei Stucke einef Brdbesehretbung als Mustttf-

Zeiuduitt rar ai« dtUrr. QymH. 18>2 1. Heft. A
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Beispiele aus. Er Hndel die vorzSglichslen MSngel der bestehenden Lehr-

und Haudbücher thcils in der Trockenheit des Stiles , theils in der ange-

hdrigen Anhäufung des Stolbl, theils im Mangel an Zusammenhang und

vergleichender Behandlung; er verwahrt sich gegen die Voraussetzung,

-

den er nur diniechc Producte im Auge habe, und gelangt zu dem harten

Ausspruche, dais die Behauptung nicht übertrieben sei, es gebe noch
Leine iweckmafsige Schpft dieser ArU

Seine Forderungen sind:

1^ eoUen die Lehrbucher lesbar sein, keine dürren Compendicn

von bloeeen Ntmeoi gleich den chronologiechen Oebecekhten in geechichi-

liehen Werken.

2. Sie sollen Geographie behandeln, und nicht alle Nehenwissen-

echaften in dieselbe einbeitebeo, als da sind Astronomie, ^Ietcoroloi:ir, Eth-

nographie, Statistik n. e.w.; sonach sei alles anMoaebeiden, was nicht in

angiter Beziehung mit dem Erdkörper stehL

3^ Die Ausführlichkeit soll vernünftig begränzt werden, indem

ans einer maaeenbaflen Aufzählung von Vorgebirgen, Flüssen, Seen u. s. w.

kein nrtnrgetreaee Bild entsteht und statt der geistigen Entwicklung nur

ein verwirrender und betäubender Eindruck, hervorgebrncht wird. „Des

Knaben Kopf soll nicht ein geographisches Magazin oder

Archiv sein.*

4. Der Stoff, welchen andere Wissenschaften z. B. Geologie, Zoologie,

Botanik, Statistik u. s. w. liefern , sei geo prip Ii isch bearbeitet, sodass

nicht die physiologische oder systematische Wichtigkeit, sondern die Aus-

dehnung der Verbreitung und (iruppirung die Anführung begründet, und

nicht staatsökooomie gelehrt wird, sondern nur die ataatlieh-geographtschen

'Verhälinisse.

5. Iii Beziehung auf Geschichte möge die wccbsoludc Forra

nidil mit dem Bestände der Gegenwart, welchen die Geogrnphu' zu schil-

dern hat, beständig vermengt wf^rden.' Kicht in der Oograpijie, lässt sich

Schouw veniehmeu, sollen wir bei der Erwähuutig von Lützen Gu-

stav Adolph kennt !i lernen, sondern in der Geschichte dieses Helden sol-

len wir bei der Ki wähnung soiues Todes üt /. cn kennen lernen, eine

Stadt, die in der HrdbeschrtilHing ohne Betkütmig ist,

6. Die Ordnung im Vortrage sei eine solche, durch welche

der bestehende Zust^^nd mit seiner Erkläiun^i möglichst zusammenfallt,

was bei einer Trennung der l^hiunite, Lei einer sclavischcu Beschräii-

kung auf rein-topische Erdkunde nicht erreicht werden kann. So

z. B. erklärt das Durchströmen des regenlosen Gürtels beim Nil die Ab-

wesenheit von Zuflüssen, die klimatische Verschiedenheit der Alpen und

Apenninen den Unter«;« liied im Wasserreichlhume zwischen den nördlichen

und südlichen Zuflüssen tUs Po.

7. Die politische Geographie, wenn sie auch für sich vorgetra-

gen werden könne, möge, weil nüt/luhtr , so mit der natürlichen
in Verbindung gebracht werden, dass auf den ZuaammcBhang und die
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Wechselwirkung zwischen NaUurverhäilmäS , Volk und Staat die DÖÜiige

ftückficht gl wonoen werde.

8. En soll kein starres System der diessfalligen Anordnung Plal»

jE^^ifen, sonrirrn jcue form stets gewählt werden, welche für einen gege-

LiiiLü Fall dir eutsprechendsle ist. Es kann nämlich für gewisse Länder

die Zusammen f.issung der physischen FU in rite und die IrcnnuDg der po-

lilisrhen fz. B. Italien), für andere die ConcentrAtion der polilischen Ver-

bSJlnisse und die Absonderung der natürlichen (/. U IlusslandJ geeigoe*

Ifr «ein, und abermal für andere die gänzliche \ < isrlmi» Ixunfif fz. B. hei

Uceamen und anderen naturürli st n nj^e begrän/Jcii und cullurlosen Lanilfm).

P. Man sei nicht so äiig^ilich mit Vermeidung alJer und jeder W i e-

licrhuiuiig, und bedenke, wie diess auch in der Geschichte oft genug

di'r nnaiisweichlichc FaII ist, da man genothigt i&ty uuo diQ begebenbeiteil

synchronistisch, nun wicdtr s|ieiiel zu schildern.

lu. Da das synthetische Verfahren (ht^uiulers im Eleroeiitar-

unterrichte) vorzuziehen ist, so soll das besondere dem allgemeinen U- Lcr'

blicke vorbcrgeheo, die Kennlmss der Tbeilc der KetiiUnis» des ganzeni

«Ueio es darf dabei nicht mit Details in letzter Auflösung begonnen werden.

11. Die vergleichende Methode darf nicht Ternachläasigt

sein, sie allein erzeugt ein voilbiuudiges, treues liilü der £rde und ihrer

Bewohner, der Vulkci und Staaten.

12. Dem Lehrbuchc sollen zweckiuaTsige Hilfsmittel — Karten —
lur Seite gehen, bei welchen richtige Bilder , Knlfemung des den Ueber-

blick störenden ( L-htjrflusses, und Vermeidung des Zusammendrängt ns ver-

schiedener RestiU ite als noihiize I jtn iisch.iflen bezeichnet werden. Abbil-

dungen im Lehrbuche erwahut bchouw nicht, d.L ti' aber seihst solche

in seinen l'roben verwendet bat, so scheint es keine Ahweif huiig von sei-

Der Ansicht zu sein, wenn den Hilfsmitteln auch Abbildungen (zur

besseren Versinnlichung
,

ja selbst zia küizuiig des Textes) wenn nicht

als absolute Fui lit i uug, doch wünschcnswerthe Beigaben aiif^cfugt werden,

Tm den Sinn der eben erwühulLii Lj^ciisLhafUii, insbesondere jener

im allgemeinen ausgesprochenen Anforderungen (z. B. 3 , 4 ,
6," 7 , 8

und 11) dem Missverstande und der Zweifelsucht zu entrücken, hat

Schouw drei erdkundliche Partiuen selbst bearbeitet, a) einen Erdtheil

von charaklerislischeu .^alurverhaltnissen , wo die Civili!»alion erst beginnt

— Oceanieu, 6) ein Land mit uralter €ullur und moderner llalbbarbarei,

ein Land von cigenthümlichem Gepräge — Aegy[»tcn, c) ein civiUsirtes

Land , sehr wenig unterschieden in Natur und Volk , desto mehr in poli-

ti.scher Beziehung — italien. Die Form und Ordnung des Vortrages ist da-

bei folgende:

a) BeiOeeanien schildert Schouw nach Erwihnung des grossen

Oceaos zuerst die Gnippirung , Bogenstellung und Ausdehnung der Insel-

gruppen, ihre vi>rhemeliende Kleinheit (woher die Abhängigkeit des Landes

und der Bewohner vom Heere), daoii die Bildung der Formen als Atolls (La-

gunen- oder fting-lnseln) mit h^teiteoden loralleuriffen und Kocallenbia*

4»
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ken uod als vulcaiiische Rrhcbiiugeu. Diestim geoguMlischon Abschnitte^

in welchem die Gegensätie der Bildung und ihre Consequenri'u vtT fli-

ehen werden, folgt der klioiHluche, mit Borücksichtigung dos Eititlusses

auf Cultur, Gcsuiidlieit etc., worauf Pflanzen und Tbierc an die Reihe kom-

men, mit stetem Hückblick auf die Ursache ihre« Vorkonimpn'? und ihrer

Verbreitung, ihrer Verwendung und [Nutzbarkeit Abbildungen der Cocos-

palme und des Brotfruchtbaumes in schönem lloUschnitte unterbrechen den

Text, bei welchen nur noch zu wünschen, dass für diu trkennuns des

Grössenverhiiltnisses durch Beifügung eines Gegenstandes von l>ekanuter

Grösse, z. B. eines Mrnschcn, ppsor^t i;\'onlpn wäre. !m r()Ii;eiidoii wi'rden

die Bewohner gt'S( fukJtrt , ihr .stammcharakler , liirt- S[)i,irh , Sillt ii- und

BilduDgsverhältnissc. luno detaillirtc Topographie fehU t: iii/licli, [lur we-

nige Namen wwlf n un ljuigange, später nur bei Gvb'frculHMt izcnaimt. D izii

g«'h6ren noch zwei KärlchcTi in Ortriv. deren eines durch Ansiclilen und l>urcb«

»clmiUe die Korallengebilde erläutert und die L'cbcisicht des ^nmen gros-

sen Oceans bietet, das zweite special l'olynesien umfast^t, und durch Far-

ben dte Atolls, Hifle, Bänke und Vulcane hervorhubl, aiiek auüge Oipfel'-

boUen dureb graphische Dar»tehung versinnlicht.

b') Aegypten wird soalcirh als ISilthal charakterisirt, <i»s.sen ganzes

Stromgebiet zur Sprache kumiut , um die Verschiedenlitili n in st'iueo»

Laufe in GegeM<?fitz zu bringen. Mil meisterhaHen wenigen Worten wer-

den Ober- und l uler-AegypIcn pesrhildert und parallelisirt. Wassi-rstand

des iSils, lirscichen und Kolgen , die einfachen i/ imK>slischon Verhältiu».se,

Wärme und FeucbligkcilszusLand , Luftslröjiiüiii.rn kommen nun an die

Bcihe, und machen der Anführung der vür/(it,'lirlisl( u Nkildru und CuJ-

turgewächso Platz, von welchen die Dattel- und Duhm-l'alme mit AitbiP

düngen bedacht worden sind. Weniger Baum nimmt die Aufzählung der

wichtigsten Thiere ein. Der .Srhildtrung der Bewohner ist jene von Han-

del, IiKlustrie uiul ä^t.tatt»form verwebt. Sehr mager, fast ungtMiüeeiid i.>^t

die Topographie , welche 10 Zeilen füllt. Suez , Damiotte hätte man zu

finden vermeint. lliNlorischen Erinnerungen konnte bei Erwähnung von

Theben und Memphis uirhi entgangen werden. Drei Kärtchen auf zwei

Octavseite«! sind dem i\ilgel;»Mte, d«m eigenttiebea Ae|^yplen uod dem
Ueita gewidmet.

C) Italien. Als Binlf ihmi: (ine kurze Schilderung der Lage. Alpen

und Po-Ebene mit der z.ifilrf icIk ii iii v^ ässt i unc .smd z u g I ei ch bf liandcll,

die Apenninen lielllich und geuugtiul vollsiandig. Alle Hohen in runden

Zahleii Von den Flüssen in der eigt nt liehen llalhmsel und auf den In-

seln ist iH( ht viel zu sagen , eine Krwahnung der Gabelung der Chiana.

Kurz aller ^ut ist der Ali.^atz \on der Beschalli iilu it des Bodens, beson«

dt'ie Aufin I ksaiiikcil Wiiimet Schouvv dem kliina und der Pflanzenwelt;

die Thitie , meist bekannt, kommen leichter weg. Die SchiUlnung des

Volksckirakters macht den Schluss der allgemeinen At>ih« Hung. iNun tritt,

puiiUsch gelheill, die specielle Beschreibung auf, woliri mit dem ^o^dcn,

VUi dem österr. llaiieu (mit Einschiuss von Farma und MoUeua) uud Ueu
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MrditiisthM SUaten beffonnan und mit Neapel und Sirilion go<rh!rt.s<»efi

wird. Hierbei wiederholt sich einiges d«»« früher mgetührteu üfxT Ftl.in-

zengiirtel, RewobiiOT etc., jedoch um mit Rem» rkungen über L-indw irth-

»cliiirtliche GuUur, iVahrungsweise und lndur<liie verflochten Eu wirden.

Aoi Ende folgt, etwas mehr als eine Seile füllend, ein llOrkbIfrk , in

welchem in ein paar Zeilen jeder Absehnill recapi t u 1 1 r t wird. Hier ist kt in

Wort entbehrlich, es i.st dio Seele des g.infeti. hine scheinbar «ehr ma-

gere und doc\\ genügende karte in Quart, mit ilöhenzeiehnungon für die

Alpen, Apeiininen und die In.seln , .sehr nett gestochen (ohne MaÜ.n , <) r^ der

Verf. gar niehl nennt) ist die einzige Beigebe tum Abschnitte von It ilien,

wohl aus dem Grunde, dass hier, wo nns n.ihtr iiru'nul s und bekanntes

enl^egLiitnll, die lllustralionen ciitiji hrlictier efachlet wurden.

Dies« der luhegiill de«? kleinen aber inhalldchweren BfichleJni.

Zur vollständigen Auffassung du Ideen de« Hm. Verf. 's fehlt nur ufwfi eins

— eiu ganzes Programm eines Lolirlmches oder doch ein Skelett je-

ner Theile, welche Schouw als Kinleilntig in die Wissenschaft vorange-

hen lassen würde, da die unter Nr. 10 aufgeführte Forderung mehrere Deu-

tungen zulässt und über die Art des Beginnens nicht klar getnig sich aus-

drückt Es ist darin nicht aasgesprochen, ob der geehrte llr. Verf. die sy n

thdtisohe Methode und das Beginnen mit der Heimat kund o einan-

der gleich setzt; denn diesen Oebergang vom bekannten zum unbekannten

tom beaoodem zum allgemeinen meint man gewöhnlich unter synthetischer

Methode» und et iit wichtig, dass man vor dem Schreiben einer Geographie

darüber im rein«i sei. In allem übrigen hat S o h o u w einem Sohrift-

steller, der diesen Zweig zu betreiben sich zur Aufgabe gemacht hat, eine

wahre Leaohto aufgesteckt, und durch die gelieferten Proben dargethau,

wie viel wir verlieren, wenn eme solche Hand nur VorsehlSge machte,

aber snr Vollendung des eigenen schonen Ideales selbst Hand anzulegen

verhindert wSre. Es ist möglich, dass gegen diesen Stil und diese ver-

gleieiheMle Methode von Itehrem Einsprüche erhoben werden , die in Ver-

legenheit gerathen
,

' wenn ihnen ein Werk in die Hände lEllt, das nicht

die halbe Form eines Katechismus in Fragen und Antworten bat, in dem

die tu sIeUenden Firagen nicht auf der Hand liegen , und das seine Wi^
kuttg nicht duroh's Auswendiglernen fittssert, sondern mehr durch die An*

eignong der richtigen Torstellung, die sich beim Lesen entwickelt Dio

von Sehouw gestellten Forderungen sind so vdllstftidig, dass sieh kaum

mehr eine nene anfügen lisit« Seine Jeremiade über die bestehenden Lehr-

bScher ist grossentheils gerecht, und man könnte dekadenweise diese aln

negative Beispiele tu jeder Forderung anHihn»« Auch Schouw wird

vielieicbt noch ein Prophet in der Wibte sein, bis der wahre Tact in

diesem Onterriohtszweige getroffni sein wird , welchem jedoch, um nicht

vi^gereoht tu sein, manche Verfasser sicher sich schon genähert haben.

Wie nngldeh verhalten sich t. B. die an den osterr, tiymnasien im Ge-

brauche siebenden Lehrbücher der Elemenlargeographie von B u r g e r und

Voigt? Um wie vid steht der letztere den Ansichten Schon w's nahec^
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als das trockene Vocabular des crsteren ! VoilM ist wohl trocken durch

Kürze, aber Bürger ist ein Skelett, mit Nulzeu nur für Lehrer verwend-

bar, die durch die Karte allein lehren , und solch ein Buch nur vorwenden,

damit sie den Schülern die Namen nicht zu dicliren brauchen. Schouw's
beigegebene Karten sprerbon besser seine Ansicht aus, als er wH)»l m
seinen wenigen Worten d'iriii>er. Möchten seine wohlgemeinten Vorsrhläge

guten Büüeu finden, und der Geist, der in den Proben herrscht, baldigst ein

Gemeingut aller Lehrer dieses daukhirrn Faches werden! Der Unterzeich-

nete erlaubt sich, in Hinsicht auf dm wirbligen Zweck, die kleine Broiliure

allen strebenden und (.itV i^tit Arluitern im Lehrstande auf diesem P>lde

des Wissens zur Einsiclilu ihnK: und Beherzigung /.u empfehlen, und er-

wartet davon die erspriessliciisten Folgen für die Methode und tur die Be-

festigung Stichhaltigor Grundsätze.

Wie Oy im November 1851.

Anton Sleiubauser.
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Dritte A btheiiung.

Verordnoii^en fiir die österi eichischen Gym-
nasien; Statistik.

a* Erlässe*

TerordnnngtfD d68 Minittert das Giiltiis und Unterriehtai
tu di« k. k. Herren StattkalUr in Mailand and Veoedig,
die Organiaation dea Gymnaaialnntarrielitea in Lombar-

do-Venetion beiralfand.

17. September 1851.

Die Reorganiaimog der 0ymnaaialatiidieD Ion künftigen Sehdjabre

fihrt die Nolbwendigkeil herbei, die BiaMtung in treffen, daai die Ly-

eeen nod Gjnmaaien Im nSehaten Sebnyahra Tereinigl» nnd anter eine and

dioielbe [.eilnng gaatellt werden.

Ifit Rnekaicbt aof die in Verona vorlioAg 'atattgalandeoen eonmia-

riondlen üe>|iceebaogen wird folgendea angeordnet i

1. Wo Unmer in der Lombardie und im Veoeaianiaofaen an einam

and denuelben Orte ein vom Staate eriudteoea Lyeeom and ein Yom Staate

flriMitcoea Oymnaaiam aiob befinden , aind beide Anstalten lu vereinigen

«ad mit der Benennang «Lycealgymnaaiam* unter eine Direetion

n stellen.

Wo die Aniaiü der vorhandenen Staatagymnaaieo grösser ist , ala

jcae von Staalslyceen an dem nämlicbeo Orte, ist das unvollständige Gym-
aiiiu m vorläufig in der bisherigen Art und Weise zu belassen.

Zu dem in Pavia und zu dem in Padua bestehenden Staatsgymna-

ätm hat im nächsten Schuljahre 18*Vti siebente Classe, and im Sehni*

jähre 18*Vt, ^^^^ achte Qasse hinzuzutreten, und es werden daher

für das künftige Schuljalir nur die Schüler der achten (im abgelaufenen

Schuljahre siebenten) Classe in die dort bestehende philosophische Facul-

tit anCranebmen sein, w&brend jene der siebenten (im aiigelaufenen Schul*

jähre aaebilen)GlaMe dem ao erganiten Lyoealgymnaiium angehören müaaen.
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3. Wq die TtfeinigoDg indnam und deniMlIioii Oebaade
^UiitflDden kann, ist die bisherige locele Trennung in nächsten Schul

Jahre noch su gesUlCeo ; e^ sind jedooh die Verhandlungen sum Behoftt

^ definitiven Vereinigung sogleich einzuleiten^ und das Ergebpiss ist mir.

^ bald al^ moglieh antuzeigen,

in Pavia und in Padua muss jedenfalls die Vereinigung der sieben*

\m Claase n^it dem Gymna^ino^ slattQnden. Die Ilmfe«Ofen der jelcige^

phUcsophischen Facultit, welche durch diese Mabregel an der FacultSt

leihet ausser Verwendung kcimmen, habei^ ihrei^ (Jnterricbl der ihne^

p)>1iegenden Slnndensahl am Lycealgypnasluin an firtheilen.

Eben so haben sich diejenigen Professoren» denen durch äfe ange-

gebene TfcnnuDg der siebenten Qsmts von der achten Classe eipige Lehr-

Stunden an der fhüosqphischeq Faoultat eulfalkn, bi^ zum Mafsc d^r il|>

^en obliegenden Lehrstt^nden , und soweit die Nothweoc^igheil dazu foc-

bMden ist, am (jrymnaaislui^lerriehte tu tmlheiligen.

3. iades («ycealgymnaslum ist unter die Leitung bloss eines Di-

reclors zu stellen, welcher nicht alleit^ in wisfienschafUiehcr , sondern and^

in didaktischer und pädagogischer Beziehung in vorzuglichem Mafse zu

f^ensBl Posten i)efahigt sein muss, l]|ersQlbc ist zugleich verpflichtet,

irgend einer Classe des Gymnasiums, jedoch durch eine (geringere Stun^

fifnsalli als die übrigen Lt^hrer, iu irgond einem Fache Unterricht zu er-

lheilen. Er ist berechtigt;^ siy (Jäters! ützung in def Erfüllung seiner Ob^

liegenheiien einen Direttore assistente unter den Mitgliedern des Lehr-

körpers su wäMen, welcher jedoch für die Leitui\g der Anstalt keine Ver-

j^ntwortlichkett zu öbernehmen h^» iiyltm diese letzle ausschi iess-

lieh deni Diceelo^ susleiiL Falls er von der Berechtigung, einei^ DirH^

lore auUUme an ivihlen , C^brauch macht . so ist die Wahl der vorge-

set/tf n Rehörde anzuseigeiiy nnd die 6enehisW>l''9 <|iassr yon Seils

dciaelben abzuwartee.

In Betreff der Ernennung gctaigneter i)irectorei\ sehe ich n^t Ben«'

liung auf den limislenal-^daia toss 14. v. Mls. 2. d?» baldigeq

Antriigen Euerer — entgegen.

4. Qymnasien, welche nicht Siaatsgymnasien sind, kötinen im Schul-

. jähre 18^'>^, nocli in der bisherigei] Art und Weise fortbestehen, und ict\

ei'warte die Vorschläge Euerer — in Betreff der kuofUgen yer«ol|stätidi^

gung oder Reducirung dieser Anstalten.

Die dermalen bereits deflnitiv angestellbsn Lycealpr^^jEaSM^en bohai-

tcn ihre bisherigen Rechte und Verpflichtungen. Sie sind iaaJieso^deMt

verpflichtet, die bisherige Zahl der Lehrstunden künftig im Lycealgymna-

gium zu erihciJen, und sich vonugsweise in den iieiden nbecuten filnssiwi

desselben verwenden su. lasssn.

liO. 5ei)tcinber 1851.

In mt?iii»'m Erlasse vom 17. d. Mls. Z. 0.409 wmde verfügt, dass

die^ büteigeii zwei phitcM»mbischen ialu^ge mil da^ ii^abwiiSB s^tilis
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^jmmkMmtm wdtv «Amt wmI deraalbcn leitmig sa TcreMsm ieien^

«ad 4m das vollitinilige Ljwüfffmianimt^ aomil aui adit Oaneo
beiMiMi hah^ Im Anschlutse überniHtle ieh Euerer — ileo pioTisori-

MhMi Lehrplan der Gymoisie« für daa Schaljahr 18*%, und cfittcbe, die

latittelbare Hinaoagabe deaeelbea an die Gymiiaaiataoetalteq nit dem Bei

lalie verantaasen su wpUm» daaa diese DebergangsbesliaamQiigeii im

alcIsiMi lahre genau tu beaehten und in Anaföhrang su bringen sind.

Dem Mangel an geeigneten LehrbQobern wird wenigstens in einiget^

dar «iohligrten Pfieher bis sirai Anfange des Scl^Q||abres 186% abgebnlT

in werden« leh werde bierüber Euerer — aobatd als nmglieh d^ wei-

tere bestimmte Mittbeitong maeben» daniit die fraglichen Bueher aogleieb

an die Stelle der bisherigen gesetst werden können.

Die bisher benutzten lateiniaehen and griecbischen Gbrestematbieen

iM jedenfalls ausser Oebraneb ra aetteni an deren atatl sind gute und

fssMnde Ausgaben von ClassOtem, und, Inaofem ea ndthig ist, solehe täh
tian/ c^ttijaif^ welcbe einen guten Test enthalten , in die Bände de^

8Msr «Q geben« Im wetteren Anseblusae übermittle ich Euerer — eli^

fcneiebnias guter und wehlfeiler Ausgaben von Glassikenn, welche biet

fa Wien bei Beck oder Gerold beeleHt werden können , snr geßlligei^

lüttbeilung an die Gymnasialanstalten.

Der Dnlisrriehi in der griecbisehen Sprache wird Im nSdislen Schul-

jabre nnf Tier Classen QU — VO beschrankt» im nacblolgenden abei aneh

aaf die siebente Qasse ausgedehnt werden. In der siebenten und achten

OasM ist an die Stelle des Griechischen das Urnen lateiniseher dassikor

«t Selsen.

to Ar vierten Gasse isl im nichaten Jahre die Algebn als Vorbe-

fritang f&r die in der fonflen daase verkommende Geometrie an beginnem

OiQ.italiintacha Sprache und die Nalurgeschicbtt sind Im nliehsten

ScbnUahre an jedem Gynmasinm in besonderen Stunden su lehren.

Bas ftsnleehe dort, w» ee gslabrli wird, em Mef Gegenstand;

hOs jedecb die BItem enies Sebolers oder deren SiellTeftreier sieb llr

$e Erlernung desselben eniscbeiden, so wird dieses Studium i8r diesen

%ääk^ ein obligates.

Beilage«
Fr^Tisoriseber Lehrplnn für das 9ebnfjahp 18^%«-

l«lA|rl*n^ lo sSmmlUcban Chiiaen je swei Stunden, nach den
Iwbengtn Lehrbüchern.

Latein. In der crston CIfis«!0 , n ochenllich 7 Shinden, Fornirn-

Wire der regelmäfjii^cn Flexionen, lu Genialshcit der nw piano (T arg(ini%r

tßltiOne S. 80—84 gegulieiKiH Ai)duutungeu. Vorzüglicb \n\ auf das luüud-
ficbe €eberselsen aus dem Uteiniachen in das lialttnische , und aus dem .

lUliäotsehea in da& Lateiniache fortwährend su sehen , und jede Regel
•der VVortfonn zugleich pc;9kli.sch einzuüben. Ein zweites- Augenmerk isl

4uf das MeiDoriren derjenigen Vocabelu , welche in den erwähnten
Hebungen vorkomuieu, su lichten. — Die Bearhuuuiig ewer ge-

•^IMlegi l(lemeBtoggrajpm»tik ist eingeleitet worden»
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Zueite C lasse, w. 7 Stuntloti. Kriemung des anregelmarsi^en

und fteUeuören au« der i'urnienli tirc , iii derselben Art und Weise , wie
iu der ersten Classe. — Ein euUprechendes Lehrbuch wird erscheinen.

Dritt« Glaste, w. 5 St. SynUx der Casus durch 2 St.; Leeture
des Ck)rneliu8 Nepos durch 3 St. Hinsichtlich der Lehrmethode ist 8. 84 IL

des piano (torganizzazione zu berücksichtigen.

Vierte Classe, (3 St., nämlich 2 St. Syntax der Tempora und
Modi, und 4 8t. Leetüre von Cäsar's öelium GaUicum, — Eine Schul-
gramnatik ftir die 3. und 4. Gl. wird erscheinen.

Fünfte Gl aase, 6 SL, nämlich: 5 St. Lecture des Livius und
einer edlziane eastlgatn der MetaDorphosea des Ovid, und 1 St gram*
matisch'.stilistische Ueimngeu.

Sechste Classe, 6 .St., und zwar 5 St Leetüre des Sallust oder
des Hlkm cMie ?<»o Casar , ferner der Georglea von Virgil oder einiger

für die Jugend passender Belogen dieses Dichten, oder einer ettttitme

COSttgatn der Metamorphosen von Ovid.

Siebente Classe, 4 St Leetüre Ciceronischcr Reden und ciaer

edkiWiie caUigata der Hora/isctien Oden oder Episteln.

Achte Classe, 4 SL Lecture des Cicero oder Tacltus, dann des
Boratius. Für die Lehrmethode der letzten vier Classen des Lycealgymna*
siums sind die Audeutnugen im pksm ifarffwUw^akUm & 87—^90 n
herücksicbtigen.

CiriecliUob* Dritte Classe, 4 St. wöchentlich. Regelmäisige

Formenlehre nach derselben Lehrmethode, wie das Latein in der ersten

Classe (rebcrselzungen aus dem Griechischen und iu das Griechische

n] fi II (1 Ii c h Meinoriren der Vocahelo).— Die Beart>eitung etuer geeigneten
Grammatik ist angeordnet.

Vierte Ciasse, w. 4 St. Fortsetzung deä im vorigen Jahre he-
Manenen bis, wo möglich, sur VoUendung auch der unregelmafoigen

Flexionen, eingeübt wie in der dritten Classe. Die angeordnete Gram-
matÜL wird Tür die 3. und 4. Classe dienen.

Fünfte Classe, 4 St. Ergänzung der Formenlehre wie in der

vorhergehenden Classe, und, wenn es die Zeit gestattet, Aufaug der
Leoture der Itias.

Sechste Class e, 4 St Grammatik wie in der vorhergehenden
Classe und Lcctürc der I!ia>.

Huiterspractie. in der ersten Classe 4 St., zweiten Cl 4 St.,

dritten Cl. 3 St., vierten Ci. 3 St., fünaen Cl. 2 St., sechsten Cl. 2 SL,

siebenten GL 3 St, achten Gl. 3 St Sollte es in den unteren Qassen
wunschenswerth erscheinen, dem Dnterrichle in der italiänischen Sprache
eine grössere Stundenzahl zu widmen, .so kann worbenllich in jeder Classe

eine Stunde über die festgesellte Stundenzahl darauf verwendet werden
(also iu der ersten und zweiten Classe 5 St. u. s. w.), jedoch darf in

in diesem PaHe die fax irgend .etneo der übrigen Lehrgegenstfinde be-

stimmte Stundenzahl nicht verkürzt werde. — Hinsichtlich der Methode
haben sich die Lehrer das S. 113— 119 des piano (T organitztizinne über

den Unterricht in der italiänischen Sprache gesagte gegenwärtig zu hallen.

Geog:raplife und f^esclitclite. Erste Classe, 3 SL
Topische Geographie: Gebirge, Flusse, Eintheilang nach Staaten» ethno-

graphische und allgemeine naturgescbichtlicbe Notizen.— Die Bearbeitung

eines entsprechenden Lehrbuches is( ringeleitet.

Zweite Classe, 3 St Alte Geschichte bis 476 n. Chr. Der

Unterricht in der Geographie ist mit jenem in der Geschichte dergestalt

tu verbinden, dass der eine den anderen fortwSbrend unterstütze. Eine
kurze Uebersicht der Geographie des betreffenden Landes ist der Geschichts*

eriahlung vorausiuschiokon , un4 nach Beendigung eines grosseren ge •

Digittzed by Google



t

Elltee. 5i

srhichtiichen Abschnittes ist das geographische kun zu recapituliren. —
I>ie Beieichuuug eines entsprecbendea Lehrbuches wird vorbehalten.

Dritte Glesse, 3 8t Alte qihI mittlere Geeehiehte in der für

die tweite deese bezeichneleo Weite. — Enlsprecbende LehrlNlclier für

dien und die folgenden Glasten werden später bezeichnet werden.
Vierte C lasse, 3 St. Der bisher befaendelte Lehrstoff isi in

zweckmäXsiger Auswahl vorzutragen.

Fünfte Classe, 3 St. Alto Geschichte, hauptsächlich griechische

mai roausehe» in Verbindung mit den fleuptponelen der Alterlhumer und
der Caitorgeschichte.

Serhste Glesse, 3 St. Alte und miHlore Gesrbichte.

Sieb r nie Clase, 3 St. Milllere urj<i nfucre Ueschicbte.

Achte Clässc, 5 St. Allgemeiue Weltgeschichte.

F6r den geographisch gesehiätliehen Onterriebt euiddie BemerkuH
|en de!> piano ^ organi^smione S. 118—126 zu beachten.

^Hthetnntik. Erste Classe, 3 St Il( r-hnen: vier Speeles

IQ gaozen Zahien (Erweiterung des rtilerrichles der fclementar»chii!p «uf

größere Zahleu, auf Rechuungsvortbeile u. t». w.), ferner in gemeiueu und
Deeioslbrücben , sowohl in benannten als nnbenamilfln Zahlen. — Oeo-
metrische Anschau ungslehre hat erst im sweiten Semester mit

ungefähr zwei wöchentlichen Stunden zu heginnen, und die ersten Eie-

mente (Linien , Winkel , Farnllelen , Coostructiooen TOB Ofoieokeo und
ParaUelogramiDen u. ügl.) zu behandeln.

Zweite Classe, 3 St. Rechnen« 0ae im verfloesenM Jahre

ergetragene-ist fortznsetsen. Regeldetri in ihren mannigfiicben Anwen-
dungen. Kunde der gewöhnlichsten Mafse und Gewichte. Bildung der

Quadrate Yon Zahlen uod Ausziehung der Oi)'')<)ratwut-^rl ?)us Zahlen. Ein-

übung und, wenn es notbig ist, ^achholuug des der ersten Glasse ao-

gebörigeo, — Geome iriücbe Au^chauu ngslebre. 2 St. im 2. Se-

mester, Nachholung der Aufgabe der ersten Ghuse; Bestimmung und Be-
rechnung der Grösse von Quadraten, Pttnilelogranimen, Dreiecken, Figuren
von n>ohr vier Seiten. Umgestaltung und Tbeilung der Figuren. Be>
»Uiumung von Dreiecken.

Dritte Classe, 3 St. Einfache und zui>ammt'agcs^tzte Uegel-

delri in mannigfaeher Anwendung. Bildvng von Quadraten und Guben
aus heetiiiimlen Zahlen. Aussiehuug der Wurzeln beider; ist noch Zeit

übrig, so können Gleichungen des ersten Omdes mit einer Unbekannten
vorgcnummeo werden. — Geometrische A n s c h a u u n g s 1 c h r e. Im
ersten Semester 1 St., im zweiten 2 St. Das wichtigste vou der Aufgabe
der twei frOheren dassen. Girkel mit Tersehiedenen Gonstrnolienen inner
halb und ausserhalb seiner Peripherie. Berechnung seines Inhaltes und
Umfange'?. Tfauptpuncte der stereometrischen Anschüuung.slehrc.

Vierte Ciasso, 3 St. Sicherstellung und NachholtinG: des ZifTcr-

reebnens. Algebra. Die vier Grundoperationen in allgemeinen Zahlen
und in algebraischen Ausdrücken. Tbeilbarkeit der Zahlen. Lehre von
den Brüchen und Haoptsfitse der Proportionslebre. Potenz, Wunel, Lo-
garithmen. Alles mit steter Anwendung auf besondere Zahlen.

Ffin/te Classe, 4 St., und zwar im ersten Semester 4 St., Al-

gebra wie in der 4. (.lasse, im zweiten Seraester 3 St. Geometrie,

Flanimetrie; Hebungen der Schüler im eigenen Aufünden von Beweisen;
1 S. Algebra. Die Aufgabe der vierten Glesse ist auch in der fünften «i
erfüllen und fortzusetsen. Hierzu kommen Uebungen im logarithmischen
^^fchnfn

,
GIHchongen des ersten Grades mit einer oder mehreren Dnbe*

kaoüteu, Gieichungen des zweiten Grades mit einer Unbekannten.

Sechste Ciasso, 4 St. Im 1. Semester Fortsetzung der im
vertgea Schuljahre begonsentn Algebra* VeHstiodlge Poteuilehre mit Br-
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^rsUiO Orades mU tmor i|ttd mehrureu Unbekannten; Gleichungen dtt
zweiten Grades mit einer Unbekiiintnn. Im zweiten Ssmwier die gleiche

geometrische Aufgabe wie in der fünften Classe.

Siebente Olasse^ 7 Ht. Die bisberige Aufgabe, jedooh mit gen

fMner md voUitiiifliger Ginübung zum BeKtHe der l^ünfitg befOratohendeQ

Ifaturitatsprüfung. — Mathematische Bucher sind fu Arbeit.

%'ntiirceMl|l«lt«« ui|d MiUiirleltre« grete Claese, 2 St,

Eoologie.

Zweite Glaa^e, 2 St. Zoologie und Üutaaik (iiuoiagie entweder
ganz, oder» si« limtts im verflosnenen Schuljahre vergokommeq
ist, die FortMiBung deteelben. Die Bot.iiük ist fqr d 2. Semester bestimmt)

Dritte 0 I n s s e , 2 Sl. Derjenige Theil der [Saturgesohichle, welcbef

den belreffcuden Schülern bisther nicht vi»r»it>fraH«Mi wurde.

Vierte Ql^sse, 2 St. Naturlehre m lio^jularer Darstellung.

P dufte Glaste» 4 St. Die Natufgeaobiohte aller drei Heiolie.

Sechste Qlaeee, 4 St. Ebenso.

Achte Glas so, 8 St. iValurlchro in der Ausdehnung wie bisher

im zweiten philosophischen Jahrgänge. — Für IValurge^chiohte kann in den

imleren Glasen opcb Fischer benutzt werden. Für die fiMlle Glasse

wird ehi eotepreeheadef Lehpbueb vorhereilet.

IPMlMopItle«. In der aiebenleii und aohtei» Clatie wie hieher

in den zwei philosophischen Jahrgängeu.

Die «teiitflclie üpraoli«^ ist als freier Gegenstand zu buhandeln.

1:^3 ist dafür vorläutig die den Verhältnissen entsprechende Einrichtung zu
treffen. Die BItem der Schüler und deren Stidlvertreter haben tu eni-

aelMiiden, ob ein SefaQler die deulenhe Spraehe lu erlernen Mie* In Folge

dieser Eniseheidnqg iet dienet Studiwn li|r il|n nhligat. ^
15. Octobor 1851.

Wie bereits in dem Ministerial Rrlasse vom 14. August d. J. Ä
7.Ö80 angedeutet ist, wird die neue provisorische Einrichtung der dortigen

Lycealgymnasieu und der Re^ilschuie in der Lombardie und im Venezia-

nischen eino entsprechende Vcriheilung und Uieilweiae VervoUfitäodigunfi

der LehrkiäHe nothwendii,' herbeiführen.

Da aher in Zukunft die delinilive Anstellimp von Lehrern mir in

ViAiz? einer mit e^ulem Frfo!f?e i^nrürkfTelpgtfn Tt lii amlsprüfung slaftfindeu

wird, wordluT ii.ictistens A\n Bestimmungen ^\(^cl('n erla>»sen werden, so

sind von nun an die Lehrerstellen an den erw ihnleu Lehranstalten nicht

definitiv, sondern vorIä'ufi?T durch ^upplenten zu besetzen. Rücksichthch

der lksieUung von Supplenten wird gieichCalle das nähere erlassen werden.

6, November 185t.

Ich habe befunden, mit Rücksicht auf die von Euerer — gemach^

teil Andeutungen für die Leitung der neu errichteten Lycealgyuiuasien in

den lombardl&chen und in den venezianischen Provinzen die nachbeuann'

ten Directoren und rück^ichUidi Vioedir'cctoren provisorisch zu ernennen,

und dadurch fCr die Leitung dieser Anstatten , bis zu dem Zeitpuncte» da

es möglich sein wird, sie allenthalben solchen Männern an/uvertrau<»n,

wnlche sich gleichzeitig an dem Lohramli» betheiJigcn , die dringend nothy-

weodige Vorsorge zu treileu.
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/. 1. M«i land. ä) Lyp^algymnasnim di S. Alens/ruilro \) i recl or?

Nobile Antonio Odescalchi, Pruft-s^r ilei PbilüKuphie d.isf[lt.>i. Vic«,

director: iiiuvauni V(»l»dini, Prufesjior dfr Mathematik ilaiwflbst. —
Lye^algymnasiuni ät Parin nuota. IVtrnetor; Ah. Mauro Golou-

nelti, dernjalen hafeH am (»ynmnsiuin ili S. AicssauHra» Vicedi-
TfcAnf. \)r. Lttigi llolla, Professor drr PlulosopJiie am Lye«oiii M
Porta nuova. — 2. Brrscia, Ly€c>algyiDUa:$iun). Dircclor; Ab. Pieiro

Zaiühelli, deriualtn Vicodireclor dnM-lbst. — 3. M a ii t u a, Lyee.ilpvni-

Bftsium. Directors Ab. Aüloiiio Uivato, Professor dor PhilüsopluL aiu

bisdtoffioh«« Seminarium ii» Verona. — 4. Cromona, Lyccalftyiunasium.

I) 1 r e c l o r : Noliile Giuseppe V a c c h e I I i , dermalen Vicodireclor daüellist.

— 5. C 0 m o, Lycealgymnasium. Director: \.\\\^\ (1 ,i l »- n .t /. z i , derma-

Vicodireclor daselbil. — 6. Ii e r g a m o, Lycealg yuiimi^iutu. Director;

Luigi Couiaschi, Professor der Gern*hieb tu und clasHischen Literatur d;i-

selbst — 7. Pavia, Lycealgymnasium. Yicedirector: Ab. Domeuico

Saldocei, Prafecl daselbst — S Lodi, LycealgymnajiujD. Viccüi-

recler: Caiionico Luigi Anelli, dermalen Vicedirector daselbst — —

>

iL 1. Venedig. LyeealgyoMia&ium tU S. CtMiHimx Director: Ab.

WeCoBcina, ProfesHor dtr Pbitosopbie daMUMt V i eedi reetor: Ab.

AntoBio Riiaard^üi , Prilwt <atoftal . — S. Varaoa» Lycealgymaawum»

Dtreetori MoM. GaetaDO Scarabelio, Prafaet daseibat -3. Vioeosa,

Lycealgymnasium. • i p 0 e t o r i Gaooulco ÜMiMnioo V i 1 1 a r d i , Prifect da-

aatbst 4.Ud ine, Lycealgymoasiani. Oiraclor: Ab. Jaoopo Pirona,
Vicediractof daaelbaL 5. Padua, Lycealgymnaaiimi Vicedirector;

Itoaa. Pabria, d«raia]«B Vkadinolor daaelbat

Der Wirkungskreis der Dineloren der LycealgymnadaB tai looibu

veaet Königreiche wurde in meiDeni Erlaase ?om 17. Sept d. h t. 9401^

fHigflMUftt deiBflii liball datribap aowobl «Je den Vieedirectoreit von Ly-

eealgynmaaieii, Or weleh« noeh ketee Direclom enMumt weite, im
Bicblacbniir n dienen bat

Die fuc die Lycealgyronaaien in Mailand emannten prov. Direetoren,

wie der für dai LyeedgymnaaiuB in Venedig und in Padua emannle

Wreclor , reapeetif» Vioedireetor, baben «uf eine B—untratlen von jähr-

Uehen 300 Gnlden Anaprueb.

Deojenigeo Directoren und Vieedireeloren, welche dermalen Prafecte

sind, ist der BeCni§ ihres Bexnges alt steche vca der Remuneration in Ab-

leehonog m bringe«.

Die Vicedireetoren der Lycealgymnaeien bi Mailand gemessen eint

leniunemtlon jährlicher 100 Gulden.

Die Vioedimelorett der Lycealgymnaaien in Pavia und Lodi erhallen,

se lange sie die Stelle der Direetorea vestrelen, die den leisten bewilligte

ftessnnemtion jlhrlieber 300 Buhlen.

. In dem. ^ilungspersonale jener Gymnasien, weiche nicht Lyceelgym«

nasien sind«. h*t TortöuQg keine Aenderung slattsultnden, bis entschieden

«inL» «^ dicM Anstauen diKcb Hhisaf&guj« der aligebendeii aassen s«



Personal- und Seholnotizen.

LycealgymiMsim eiliobeD w^ntoo loUen» odef nar alt DotergyamaiiMi

TOD 4 aaMra Itortinbattotiai haben.

Noeh OMiM ich Baere — ereneben, den Diieetofea der neu arrieh-

teleii Lycealgymnasien aowohl, als jenen Viaedlraetoreo, denen die Lailang

Sbnlieher AnsUHen anfertrant iel, aufa w&mste empUBhlen sn woUeo, daaa

aie jedem der bieberigea Frofesaoren da^eniga Fach mtfaeilen, warin er

am besten in nnteniebtan befähigt ist. In den F&cbem, für wekfaa die

vorbandenaa Profeaeoren sieh nieht eignen, aind vorifiafig geeignete Lehr*

kritia Yon aussen gegeo eine entapreabende Bemnaeration herbeismieben.

Der Aoawaia der atattgettandanen VertheiliiQg dar Lebrgegeaatinde iat mir

ohne Versag Torculegeiu

Dia Plifeeta an den LycealgymnasieB asit Aaanalmia derjenigen,

binsiebUieh walcher im torstehendan eine aosdrücldiehe VerfQgang getrof-

fen wurde, verbldlven bis anf weiteres in üirar Stellung $ (Sbre bisberiga

Terantwortliehkeit hat jedoch in OemiCdieil des Mioisterial-Erlasaes vom
17. Sept d. J. Z. 9M9 auf den nea bestellten Direetor oder Vicedireetor

dbenagehen. Ich erwarte von dem bewihrten Eifer der gedachten Pri-

fiecte, daaa sie nieht ermangelo werden, sieb bd dem Lebramie nach Krfif»

teo zu betbeiiigen. Sollten aich wider Vermuthen in dieaer fiesiefaung

Anslinde ergeben, so ist davon gutiebtliche Anselge in acatatien.

Personal-» und Schulnotizen*

(ErueüDuugeti und Beförderungen.) Der hochw. Ilr. £r-
oest Hauswirth, Doctor der Theologie, Capitularprieater des Beoedieli-

nerstiflcs zu den Schotten in Wien, Professor der Ueligionslehre und der

Qeschichte am k. k. Obergymnasium dasclh^it, ist fiir das Studienjahr IS*'/,,

zum Dccan des Doctorcncolk\::iun)s der tiieolog. Facultat an der hiesigen

k. k. üniversilal gcwahil worden.

Ala Suppleiilen am k. k. Gymnasium tu Salaburg wurden be-

alellti Hr. Dr. Anton Lins, für Rcliiriotisklire am Obergymnasium (schon

im verflossenen Schuljahre hcsohätligl) , Hr. Matthias PI am er für litein.

und detitsrhe Sprache am Liitergymnasium , Hr. Joseph Lorenz, l.ehr-

auilscanüiüat, für die iNalurgeschichlc am Unter- und Obergymnasium ( frü-

her als uoeDtgetIlicber Supplent für Physik und Mathematik am Ic. k. C^ym^*

nasium zu Linz verwendet) und Hr. Friedrich Konigsberger für Ma-
thematik und Physik am Untor^ymnasium.

Am k. k. Gymnasium zu Troppaii ist der PrivatJehrer , Iii. Wen»
zel Hl übe k, als Aushilfssupplent für lateinisclie Sprache und Anth
metik Ln Untergymnasium angestellt worden. Die Katecbetenstelle im Dn-
tergymnasium ebendaselbst wurde dem Weltpriester, Hm. Joseph Hanel,
Doctor der Theologie, verliehen.

Der bisherige Lehrer am k. k tkad. Gymnasium zu Lcniherg, Ilr.

Job. Nep. Hloch, ist zum ausserordeutlieheu Professor der deutschen

Sprache und Literatur an der Lemberger Dniversitit ernannt worden.
Der bisherige Supplent am k. k. Gymnasium au Tarne w, Herr

Oeslaus Rodecki, ist zum wirklichen Lehrer für die unleren Classeo da-
selbst ernannt worden. .

Der prov. Director des Laibacher Obcrgymnasiums, Hr. Dr. Anton
Jars, ist zum Mitgliode der k. k. Landesscbulbehorde und tum prov.

OymnaaiaNospector für Groallen und Slavonien ernannt worden.
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Miscellen.

niiloriiohe Abhandlongeo in Progranmen oitorreielii-

seber Gymnasien für das Scbutjabr 18**/»,.

Die treffliche Sitte, den Jahresberichten der Gymnasien über das
Tl^osseoe Schoijahr aucii eine wisseuschaniichc Abhandlung eines der

Uknt bcizQgeben , bat nun aacb an den osterreicbiscbeo Gjmoaaieo schon
festen Fuss gefasst, und es ist in dicsi-m Jahre bereits eine bedeutend
grössere Anzahl .solcher Programmen - AI Inuillunjrcr» crsrlucnen, als im
vorigen. So wie an aiidcri'n (Jymnasieii Deutschlands seil ian;:;cr Zeit durch
solche Schriften viele schätzbare Beiträge für die VVi>itieui$chaft geliefert

snd . so Bnden wir soch bier bereits mebrere, denen man den Charakter
wissensehalUieber Gediegenheit beilegen und die man als erfireuliebe 6e*
wei<5e weiterer Fntwickelung der höheren Studien und des geistigen Le-
bens willkommen heissen mnss; diess gilt, so wie von anderen, so auch
vom historischen Gebiete. Je wünschcnswertber es nun ist , dass diese

Sitte sieb bald allgemein verbreite und immer reifere Fröebte erzeuge,
desto entschiedener ist die Pfliebt namentUcb literarischer Institute, von
solchen Erscheinungen Kenntniss zu nehmen und sie in weitere Kreise Su
leiten. Man wird e.« daher wohl angemessen finden, wenn wir im fol-

genden einige historische Abbandlungen der letztjährigen Programme
rasammenfusend einer kurzen Bespreebong in dieser Zeitsebrift unterziehen.

Das Familienlehen, nacb Homer. Von Professor F. X. Riebt er.
In dem «zweiten Programme des k. k. Gymnasiums lu Brünn.*
S. 3—11.
Das Familienleben ist eine der wesenlliclisten Grundlagen des Völ-

ker- und Staatenlebens; von seiner jedesmaligen Besebaffenbeit ist der ver-
sebiedenartige gesamrote Zustand der Nationen ganz vorzuglieb abhängig,
aod daher auch ihre Geschicke : seine verschiedenen Geslallungen sind des-
halb ein wirhtisrer Theil der Geschichte eines Volkes im wahren Sinne des
Wortes. Die licroischo Zeit ist eine der bedeutendsten und glänzendsten
.Perioden des bistoriseben Lebens der Hellenen , die Darstellung derselben
is allen Haupltheilen also eine ebenso unerlässliche , wie ansiebende Auf-
gabe der Geschichte. Zur f.fisnng derselben bietet die vorliegende Ab-
h.")ndlung einen beachtenswerlhen Beitrag. Zunächst nhiT fnf sif iflerdings

einen praktischen Zweck. Von dem unzweifeihaU wahren drundsatze näm-
lich ausgehend , dass der Gebildete von dem Leben und Wesen des geisl-

feiebslen Volkes der Weit, des hellenischen, ein anschauliches Bild in sieh
Ingen müsse, lor die Kenntniss desselben aber die homenscben Gesiingo
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die trcfriichste Einleitung darbieten , und daher auf dem Gymnasium di^

IQnglinge durob das Lesen Homer's in diese Ansclifcaiiog eingeführt wer-
den müssen, wählte der Hr. Vrf. die Darstellung eines Theiles des helle-

nisrhrn Lebens, t\ i«' es in den bei(U'n «rossen Dichtwerken ersplifinlr er

> wollte Iheils au (.Uescra n)s einem Beispiele den Jünglingen /.»'igen
, wie

sie sich alluiählich ein Gesainnalbiid des antiken Lebens schülleu sollen, Iheils

denen , welche auf die Schule Einflttss fiben, die in den Studien des

sischen Alterthums liegenden Elemente der Humanitätsbildung vor Augen
slt'l!< M. In heiilen Uück<?rli!en völlig zweCkmäf.-^ip hat der Hr Verfasser

lüciü das F a m i 1 i e II 1 e l) e n gewählt. (Im dasseilc aisctiauiicli zu ina-

clieu , hebt er die wesentlichsten i'uncle darin hervor, und stellt sie dar

dureh Vorfiihrung von Scenen aus den homerischen Oeditfbten, indem er
bei grösseren auf ihren Inhalt hinweist , kleinere wörtlich in t^eberselsung

anfulirt. So zeigt er dag eheliche Glück an den glänzenden Beispielen von
Hektor und Andromache, Odysseus und Penriope u. a.} dagegen die un-
glücklichen Verhältnisse der Ehe an Helena in ihrer Verbindung mit Pa-

ris und Menelaos , an Agamemnon und Klytimnestre* Dann Wild& Eltern«

liebe dargeslelll in Hektor, Priamos und llekabe, in Läertes' Schmers umOilyf»
scus und Penelope's Zärltichkeil für Telemachos, und ausser anderen selbst

in den Göttern, wie Ares , Zeus und Thelis ; eben so die Kindesliebe in

den aiuiehenden Musteru des Telcmacbos
,
Od} s&cus u. a^ die Geschwi-

elerliebe vorsuglich in Agamemnon und Menelaoe, Aias und tenkros,

Heklor und Paris. Die edle Sitte der Gastfreundschaft femer Irurd durch
besonders viele und wohlgewählle Beispie!'' lus der Odyssee anschaulich

gemacht, und darauf das Vtrhnltniss der Diener zur Familie, und ihre

Theilnabme au traurigen und Ircudigen Erciguiiisen dcrselbeo, besundera

nach der Odyssee dargestellt Als Folge dieser trefflichen fiesdiaffettbeit

des Familienlebens erscheint dann die hohe Pietät , die den Hellenen in

den verschiedenen Lcbensverhrillnissen auszeichnete: hier wird mit Hecht

vor allem die Achtung gegen das Alter hervorgehoben und vor/ü^lich in

Nestor veranschaulicht. l)orselbc Geist aber» welcher den kleinen kreis des
bSusiichen Lebens beseelte , tritt anoh in dem grossen der büri^icben
Gesellschaft hervor durch die umsichtige Leitung des Herrschenden und
die gebührende Achtung und Elu fuichl der ünlergcbenen , wie insbeson-

dere durch Aizamemnon's Verhällniss zu den Fürsten und Völkern, und
durch Hektor s Ansehen bei den Troern ins Licht gestellt wird. Von die-

sem grösseren Rreise steigt der Hr. Verf. weiter hlnaof so dem höehslea

der menseblieben Verhältnisse, dem des Menseben als solchen zur Gotlheiti

mit vollem Rechte hebt er hier nachdrücklich hervor, wie bei allen, den
Göttern angedichteten , menschlichen Schwäch* n und Fehlern doch die

Macht, Weisheit, Gerechtigkeit und Güte der Gottheit in den homerischen
Gedichten unverkennlwr ausgeprägt, und daher die frommt Verehrung
der Menschen als allgemein dargestellt ist» Dieser höchste Punet ist |>a»>

send auch der Schlusspunct der Abhandlung, und rundet sie ab. Hin kur-

zes Nachwort erinnert dann noch, dem praktischen ZwecU entsprechend,

wie uach so vielen Jabrhunderleu die homerischen Gollergest allen zwar
geschwunden sind, aber das rein humane in diesen Gesingen noch ins-

mer das mensohliebe Herz mächtig ergreift, da es in Ihm fortlebt ^ nur
durch die reine Lehre des Chrislenthums veredelt und verklärt, — So ist

von dem ganssn des beUHTHKclit^n Fmiilif'nlebens . wie es in Homer er-

schemt, ein in den Hauptzugen anschauliches Bild aufgestellt; die Hei-

spiele und die Stellen sind passend ausgewählt, mit Umsicht und Sach-

kenntntss; die Behandlung beweist empllnglioben Sinn f9r dichferiache

Schönheit und lebendige Auffassung; die Darstellung ist sinnig und wohl
gebildet. Vollst mdi!ikcit Uß prwixs nicht in der Absicht des Hrn. Verf.'si

alle Parliecit und Puucte lassen sich viel weiter ausfuhren, und nament-
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lieh das Verhäliniss des Menschen zur Gottheit int, im Verglt-icli xu der
Bdchbaltigkeit der Sache, mehr angedeutet als entwiekell. Die einteln««

komeriactaen Stellen siml, was nur zu Miligen, nach der lM>cisel7uii||

von Voss niii^efuhrt. Es finden sich indes« liabel e'uü^v I"iirirfi{iiilv< ilcn

:

%o 7.. \i ist unmeti'isch der \ers (S. 8) «Kiiien Gai^t zu VirscIiiiKdini : denn
dem Zeuä gthurt ein jeder;' ebenso der Hexameter (S. lt>) «iNiiumir ge-
d«iht Vielbemcbaft , nur Einer tei Berrscher;» in der Stelle (8.7) «So
viel Kränkungen duldest, dem Trolz der Männer sich schmiegend* iai

«dich*^ stall asich" zu schreiben; andere kleinere I nrichtigkeiten finden

sich mehrert:. Als Sehreibfehler ist wohl nur anzuselten, cUas S. 4 AnÜr
iK>os statt Alkinoos genannt ist. (Odyss. VII. 67.)

Ein Pendant au der vorliegenden Alihandlong iat die selran «Mraü
ältere ScMit von J. P. Behaghd «das Familienleben nach SopboltJes : ein
Heitrag^ zur sittlichen \\i'Mi!)«ung dieses Dichters'*, die el»eiiso als Bei-i

Uge zu einem Prograiui^i , und zwar dtü Lyceum'»! zu Maniilunn» »Msehie-

aeu ist (1S44)^ denn wegen des Stotfes der griechischen Iragudie muss
aaeh dieae daa Leben der heroiselien Zeit daratellen , und swar mn ao
mebr an Homer sich anscblieivend , je mdir Sophokles nach dem Zeug*
iMsse drs U^»rthums (r i'^ ön r]{fos wir, obgleich er freilich als l'rapiker

auch sfine eigenen Aii.scbauungen , und besonders aMgcmeiiie Uieen beige-

mischt hat i jtiiu Schrift verfolgt auch ungefähi dieselben Gesiehtspunct«

wie miMre Abhandlong, die Verfafillirisae dei* Ehe» Eltern-, Kindea- und
(ifsehw isterliebe , die Dienenden u. a. Es wäre nun eine dankbare und
lehrreiche Aufgabe, die Darstelltingen des FamilienlelR iis , um! efir-nso

auch anderer Seilen des hellenischen Lebens, nncli Homer und Suphoklea

TCrideicbend /usaiumenzustellen , diesen zunächst die des Euripitles entge«

grgeuxnhaUen , der, aowie überhaupt, ao auch in dieaem Pooele voi^

dem alterthiimlichen sehr abweicht und die Ideen und Ansichlen seiner

Zeit vorwallen lasst , und auch die Darstellungen afulfit r Classiker, die

Hirh den alten Gedichten mehr oder weniger ansrlilie>sen, zur Vcrgleichnng

zu Iwiugeu. .Mancherlei Material zu einer solchen vergleichenden Darstei-

hittg liefern sebon Hei big «die ailllichen Zustande des gricob. HeMenal«

ler«,» Limburg-Rrouwer'g Gcschicble der Civiliaation Grietheolanda,

\.TT\z Geseh. der Weiher im beroischen Zeitaller, «nd ausser anderen

Fried reich 8 knrj^lich ersclueneue «Healien in der lliade und Odyssee"

S. 204 fl-, sowie C. t. Hermann'» Lehrbuch der griech. Autiquiläteu

lU. 1. f. 9 ff.

Bom und Macedonien zurZeit der mac edonischen Kriege.
Ili8tf>f"isphe Parallele. Vun Wenzel '''eliwarz, suppK

Lehrer. In dem «Jahresbericht des k. iLObergymuasiums zu Iroppau
für das Schuljahr 185 S. 1—18.
Der Fall Macedoniena dureb Rom iat I9r die Entwickelung der rö-

mischen Wellherrschaft und daher für die gesammten geschichtlichen Ver*

hältnisse, im Alterlhume und weiter, nicht weniger folgenreich gewesen,

aU der F^ll Carthago's, vielmehr wohl in noch höherem Gr.ide : bald nach

Maceiionien niusste auch Griechenland fallen, und so war der Osten Euro>

pa*a ein «tlied dca «voiiacben Reiehea, an. welcbee bald andere in anderen

Writlheilen sich anscbloasen. Der Kampf selbst, der dieser Katastrophe

vorhergieng. träsjt zwar nicht das grossartige Gepräge v i« drr mit Car-

thago; aber er gehört doch /u den bedeutendsten in der Ge^^hichte des

Atterthums, durch die Grösse und Stärke des macedouigchen Reiches, die

Menge seiner Hilfsquellen» die kriegerisohe Tnchtigkeit nnd Kraft des Vol-

kes, ebenso durch die gcsammle damalige Beschaffenheit Roms und das

Stadium seiner Entwickelung, durch seine lange Dauer und endlich dureb

die ausgereichnelen Persönlichkeiten , ^eh he als leitend und entscheidend

darin hervorgetreten. Eine klare und richtige Einsicht in den Gang und

Z«iuebri*l Ar a«Urr. Oyma 1812- 1. H«ft. 5
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Ausgang dietei groMen KaaipfM ktam nur gewMnaa werdm ^rth ^Biuiie

und allseitige Erwägung des geaammteu inneren Zustandet der beiden

Staaten und durch xollsl.indigca Erkennen des Wesens und Char;jktprs der

Hauptpersonen. &o wie daher schon Moulesquieu in seinem bewimüeruugs»
werlhen Werke über Rom den innern Zustand Carthago's und den seiner

groMM GcgoeriD vei^leiclwiMl neben einander geetelll hat: ee til eine

aotcbe Parallele auch zwischen Macedonien und hom zu ziehen. Ond t&e

ist auch gerade für (lie Behandlung der Geschichte auf dem Gymnasium
sehr erspriesslich , weü alle dergleichen in das Innere eia^chenden prag-

matischen Betrachtungen vor der, leider nur zu häufigen, blossen Erzäh-

lung der auaserlieben Begebenheiten bewahren , in weleher eben derglei-

^en Kriege gar zu leicht verführen. Die Wahl dieses Gegenstandes für

ein Ovmnasialprogramm kann daher nur als sehr angemessi'n ersch*»inen.

Der lir. Verfasser der vorliegenden Abhandlung hat denselben auch ncbÜg
au^efasBt: er erklärt, es sei nicht sein Zweck, «eine Geschichte der maoe-
donlaebflü Knege tu geben , aeodem Uoea die gegena^tig^n Smaerai nn4
inneren Verhältnisse der beiden kriegführenden Machte in ein bellerea

Licht zu stellen, als diess bi<;her in den meisten Geschichtswerken geschah,»

und hiernach stellt er zunächst die Hauptpartieen dieser YeibäKuisse alle

der Keihe nach dar, wobei er zweciLmäiCiig jedesmal die von Rom denen
Maeedeiiiena Tergleiehend gegeoiii>eraelctt ineiat die materiellen, nalQr*

Mehe Lage , begränzcnde Gebirge , Flachenraum , Einwohnerzahl , Heeren*

laacht, Gränznachbarn i dann (!!'• Kriog>;pinricht«ngen, tnj^besonderc «h> mn-
eedoniscbe Phalanx, die Finanzen und die Staatsverfassung; endlich diu

Sitten und die nationale Bildung: so ist der Kreis in den wesentlichen

Punoten geaebloiaen. Eine cweile Abiheitung gibt dann die Chainkferiiilik

der Hao^ipersooen in den macedonisch-römischen Kriegen , des T. Quin-

tius Flannniniis und des Königs Phitipj) III , des Aemilius Pnnlns und des

Königit i'erscus ; und den Schlu.s« bildet eine kurze Betrachtung der Fol|2en

dieses Kampfes. Wenn nun so diese Abhandlung durch die einsichtige Be-

aehtung der HauptgeaichtaiKinote lobenawerth ersehehit, so aind in Betreff

der Ausführung im allgemeinen zwei Bemerkungen zu machen. In den
einr.elnen Kreis^Mi (Ivr darge^telÜen Voi hälliiisfii» <\or hcidf-n Sfnnfet» sind

zwar die wesenllirbslcn Functe meistens hervorgehoben; aber die Ausliili-

ruog iat bei weitem nicht vollständig, sondern überall bleibt vieles wicb^
tige hintnaufOgen Ohrig. Am vollatSndigalen und genügendalen iat hei

Macedonien der erste Haupt punct aufsgefuhrl, die materiellen Yeihiltnisaei

in Krirpsweaen ist .iIht 1k i der Phalanx nur von der Sarisfte die Rede,
nicht von der übrigen BcwafTnung, ebeiutoweni^ von den Kriegsmaschinen,

von Belagerung und Vertbeidigung u. dgl. ; über die Finanzen, die Verfassung

und beflonders Oi»er die Sitten und geistiger Bildung IMem die Quellen

noch manches unbenutzt« lUaleri<il , und bei letzteren war in die frühere

Zeit runickzuffehcn
,

schon vor Philipp I. Aaf der Seite von Rom aber

sind sammtlicbc Verhällnisse sehr kurz und unvollständig dargestellt, nament-
Reh das Kriegswesen , die Finanzen und der Gull Urzustand, über weichen
ao reiehea llaleri«! vorliegt, hier aber nnr einige Andeutungen gegelien
Rind : es hat das Ansehen , als sei der Zustand Rom's nur eben des Con-
trastes wehren kurz berührt. ftU-icher Weise sind die Folppn des Kampfes
mehr angedeutet als ausgeführt, und auch in der Charakteristik der Haupt-
personen wäre manches zu vervollständigen, wenn sie auch für den vor*

liegenden Zweck nemlich geniigen Kann. — Die aweito allgemeine Be-
merkung betrifTt die eigene Weise des Hm Verf. 's, dass er, mit Ausnahme
eines Gitates von Heeren's Handbuch der Gesch. d AH. (S. 16 Nnt.), nir-

gend neuere geschichtliche Schriften angeführt hat ; und doch ist eb<ni die-

aer Gegenstand in dem ganzen Macedonien betreffenden Theile ausführlich

Mandelt in Frans Weattrp*a aehr gründlicher und fleiaHger Doctor Dia
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•BrUtion ittthf ^ncedmiae Philippi III Peneiqtte aeUtU* (Bprito

1840), und üefiirl mauches üaiübur Jotiu Gast« Ue«clitcht<> von (trie-

cheoiaod teit AlouDder d. Or^ der Hr. Verf. unserer AbliaDd.ung imi .-tuci»

oDTMtMiiilHur beide 8ebfiile« beliichUieh bMiattt. die entere ia 4er Dev»

eteNuag der Verfailhiiete Macedonieos und in der Charakteristik der beiden

Könige, die letztere nameiillich in der ChornkteriüUk der tieidrn rhmiüchea

Feldherren (*. (»asl S. 448 f. und 6M. f. d. dtsrh. IVliers ); zu Ült t)emerk'-

ten ueitera Ausführung ballen sie ihm auch noch maocbea iGbäuberm
Beitrag liebcii ktenea.

Beeb genug über die Behandlung der Seehe im allgemeinen. Wm
das vom Hm. Verf. gegebene einzelne betrifTf, so ist Jobend an zu erkennen,

dass es durchgehends sweckmärsi^' ?TU8gewählt, und richtig und inil wit-
senschAfi lieber äeuDtnias dargestcdl ist; besonders tst ca ruhraen, dass die

wichügste« Bele^itolleB u» 4mk QoetleB mit Klaeielit «nd Sorgfüt

geliobeii wid mekrt wörtlich in den Noten mitgelbeilt sind, und cwar faat

immer ganz rorrect , die tTvifchiscbeu wie die lateinischen. Einige ün-
genaui|^eiten linden sich freilich. So ho^.igt ^. 4. die Stelle des Polybioi

IV. 37, 7 ttiebi das, wofür sie als Üekg aagelGhrl wird, dass damals die

Meeedooier kenn 39.000 Itnui hüten eslbringett können i denn dnrt wM *

die StMÜniaeht Philipp s auf 10.000 PliaUngiten, 5.000 Peltasten 800
Reiter sD^egehcn. S. 6 wird d?i8 ut>er die Länge und das Hervorragen der

Lanzen der einzelnen Glieder nicht bestätigt durch die in der Note ange-

führte fiielle Arrian s, da hier von 16 Jollen i^ige, und 12, 10, 8, 6 und
4 fiilea Mn Hervom^en die Rede let{ die Bertitigung der Zahlen 14
ond 10« 8, 6, 4, 2 gibt vielmehr die Stalle des Polybius, welche mit den
Worten ((fine rihnlichL- Rrschrfilunif; der mace(b>nischen Pli-ilaju' piJit Po-

lybius'* hiu/ugefügt, aber nicht \^(lll!lrh «iigcfiihrt wird. S. 11 finttt; die

Stelle des Livius XVi, d!t voilslaudig mitgelbeill wei'kn soiteu, da die

«riUeoden Wei«« ^prmmMm «lf#, mäi 0Mi /Mmm nm mftmtiHk
^

kt» §mmßMm» pmr€9i re§iiu ornn/^u» wtetm veMMntque: nuUi ci9iU§
anfmus, neque legnm ritfjue Ifbertatii ae^uae patfens^ zur Charakteristik

der hohen Aristokralie Alacedonieus , nsmentlirh in Bezug der liegimings-

weise , wovon hier die fiede ist, sehr wohl dient. Ferner war der 6ilteo-

instand Ren'e sur 2eit der macedoniteben Kriefe nieht mehr in ciniMh
und rein, wie er & 13 darsestellC iit. Der, Versuch, den König Philipp IH.

in günstigerem Lichte darzustellen (S. 15), ist schwerlich gelungen;

seine grossen i-eliier sind nnzwrifelhaft bezeugt , seine guten Eigenschaf-

ten aber hebt Polybius selbst, den der Hr. Vrf. bestreitet, hervor und gibt

dndoreh eeior» Tadel nnr um eo mehr OewicbL Ue Felgen der maee-
doniacbeo Kriege sind in der Meise hingestellt, da« der imiere VerfaN

Rom'.s als unmittelbare Wiriung derselhcn nuTtritt, was viel zu weit greift;

mildsten wenigstens die Folgen des Kailes von Macedonien zunÄchst für

die ünterjochuog üriecheolaods, dann beider für die weitere Eroberung des

Bfdkieieei. die Wirkung diceer nufBiwi'i inneren Zustend «id dne hier-

WM sieh ergebende gezeigt umden.
ludes.s .Ziehen %vir von snlrhen Einzelnheilen ab, sn ist die Abh?imi-

lung al8 g.iuzes eine gute Ski/.zr df'<4 Gegenstnndes zu iumikm>, durch klare

und bestimmte Hervorhebung und Zusammenälelluiig der llaupipuncle sich

eoaeeichnend ; ceinen cu Anfang bcteiehneten Zweck hat der Hr, Verihwer
erreicht; einer voHeliDdi^en Ansluhmng der Sache standen die engen
Oräiicen eines Programme« t'ntgf^^rn; und die Schiifl ist um so mehr be-

achtftiswerlh, da die genaiint( Dissertation des Dr. s Westarp weni? ver-

breitet und bekannt ist. i:,nUUch verdient sie auch von ^>eileu der 1*01»

Leb, dn die Beretellung klar, leieht nnd wnU^hüdet, 4Ue Bpnehe bis

auf wenig Eiozelhuiten correct ist , und die ganze Form einen wiaee»-

•duaikbeo Charakler tiigl. AM ErettingMebrift einea jungen wgehettta
6*
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Gymnnsiallehpers ist sie demnach wohlgclungcn zu nennen : möge der llr.

V*'t f. auf diesem Gebiele und in diesem Sinne rüstig weiter ailieiten, viol-

Icicht erweitert er einmal die vorliegende SSkiz/e zu einer Gei>cbichte der

BAcedonisohen Kriege in Tollem Siuiie des Wortes.

Die VölkerfniDi lic dw Germanen in ihrer V e rgairgenheit
und Zukunft. Von VV. Zacharias Hessel. In dem «ernten

Progranin) »ies k. k. Gymnasiums zu Brüx»" S. 1— 11.

Der Hauptgedanke, welchen diese Ahiiandluug ausführt, ist, wenn
auch nicht neu, so doch für Freunde geschichtlicher Betracidung inleres-

•nntt und in an»pri^;hender Wei«e dargestellt. Von den diei grossen \ol-

kergrupiicn des neuern Kuropn nämlich ist, wMe der Hr. Nerf. bemerkt»

die der (iermaneti die hei vorr igendste , da die KeUen ilcr Macht I^oni's

günelich unterlegen und nur tu wenigen ärmlichen Truuiiuern übrig ge-

blieben sind , die Slaven aber eine zw ar nicht unbedeutende, jedoch weil

weniger großartige Rolle gespielt haben , alt die Germanen, diese Völker-

gruppe d<-i^ei:en in ge.schichllicher Bedeutsamkeit durchaus keiner andent
n n fisleht, und unter allen die hoffnungsreichste Zukunft hat. Die germa-

nische (Nation hat einen Heldeiik-inipf mit Horn dureh;.'ek;impfl wahrend
eines halben Jahrlausends, der duniii endet, das» Horn gei manisch wird.

Auf den Trümmern desselben herrschend geworden ^ entwickelte sie twei
grosse Riohtnngen . indem sie das Christenthum in reiner Gestalt in sieh

aufnahm und fortbildete, und die Freiheit politischer und socialer Verhält-

nis«;»'
, welche sie in der Heimat be.se.ss<'n , beibehielt und w eiterführte

:

(iantit war der Keim einer neuen Cnlwu keiung der menschlichen Üinge

gelegt, ein neues grosses Zeilalter begonnen; die Germanen haben dieser

Entwiekelung ihr Gepräge aufg«Hlruckt ^ und sie bat herrliche Bluten er-

seugt. Aber im (.aufe dos Miitelatters ist in den westliehen Ländern das

Gerinanenthum 'in den aiuiern \ <)lks( Icmenlen untergegangen, in Osten durch
die Slaven zurückgedrängt, und Germanien wieder in enirere Giänr.en ein-

geschränkt worden; diess Germanien Iheilt der llr. Verf. nach drei gios-

•o» Vbtkerkreisea, von denen der mittlere, Seandinavien, der am wenigsten
bedeutende, Deutschland und Tni^laml dai:er;en die eigentlichen Repräaen-
lajiten der germanischen Völkerfamilie und die Träger ihre.^ Hemfes se-

wesen seien: das ist schon recht, wenn die .<50 wichtigen \i. deriandc un-

ter Deutsehiand mitbefas»t sein sollen, die iudess jctienlalis eine iicrvur-

'Itebuug verdient hatten. Deutschland bildete im Mittelalter die Mi cht, wel-
che die Hegemonie in Europa führte, und smar mit grossem Ruhm und
Glanz; und id^ es von dieser Höhe gesunken war, übernahm es eiiiegros.se

wellgescbichlliche Rolle auf einen» andern Oeliiete, indem es eine hohe
Thätigkeit in seinem Innern entwickelte; diess ^e.sciuli besonders durch

die Ausbildung des Städlewesens (Handel und Gewerbe, Wohlstand, ^oi«

stige Interessen^ und durch die Aufrechihaltnng und Ausbildung der wah~
ren Freiheil, wozu die Reformation den Hoden gewährte, auf welchem na-

roenilich die Wissen.schaft in ganzer Grösse sich eMlfaltel, und von wel-

chem die deutsche Bildnnu ii,irh allen .**Jeiten liin si( Ii ausgebreitet, und
vorzüglieb auf den Osten i^icbopferisch gewirkt hat. Ln^^land dagegen hat

seil dem Millelaller vorzugsweise das sociale und politische Element aus-
gebildet, es verfolgt eine /u der Deutschlands parallele Richtung, dem Kö-
niL'thnm grcrniilur die \alionalfreiheil zu schiitzen nnd zu erhöhen, aber
mit w esenilirlieii \ < i seliiedi nheiten von Deiil.schland sow ie \on Frankreich ;

seine Verlassung ist das Muster der Reformen in letzteren Maaten gewor-
den. Aber Englands Freiheit ist auch nsch Nordamerika binOler|ietragen,

und hier eine neue Ordnung der Dinge Itegrnndet , «ein junges Europa.*
so die Vergangenheit der germanischen Völkergrnppe in ihrem

(irund und Wesen in wahrheitsgetreuen I nirissi n gezcichnel, .<o sidll sich

nun der Hr. Verf. die Frage, welches ihre Zukunft sei. Von jenen drei
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Ireiseo tat ScandinavHi phytifok , «IHidi und gi*MHg so tichtig , und in

^ JebcnsvoUem Aufttliihen deiner Literatur lH'i;nfT( ii, dass es noch eind

bt'Uijtemie Zukunft /m hotrrn hat. In Deutschland ist zwar vieles unter-

gegangen und vcrküiniii. i l ; aber es darf doch pt'trosJ den kommenden
Zeiten eutgegensehen, winn es nur seinen hohen Beruf uiil aller Kraft und
Eimicht verfolgt, das Varliiadungt- uiid VemiUehingRgtrad twiseben Söd
mid NcKd, West u\h\ 0^1 zu sein, in Kumt und Wissen tüchtig zu schaf-

fen, und seine Hildnttcr 'ilifr «l;n Osten tu verbreiten. Aber dvr dritte

gross«' Kreis des Genuaaeuthuins hat die glänzendste Zukunft tu holfm;

znar WL-uiger Kogland, das eine küngtliciie Jlöho erkloniUR'u liat, aiter

Amerika , welchem mil RiaMMehrillen in tein«r Enlwieketiing weiter geht,

und wo eioe neue Welt eatttleht; und selbst weiterhin nach Australien

dringt der germanische Volksgeist und bereitet sich eine neue Statte : dort

Jensei»-- westlichen Oceans «ifallen die grossen Loose der Weltgeschichte",

ist flu das Volk der Geriuaneii ceioe neue Zeit der Jugend aufgegangen,

dort ist seine Zukunft.*

Mit dieser fweilen ErSrleröng, über die Zukunft der germanisebeo
Nation, verlädst der llr, VtL den eigentlichen Boden <h s Historikers , und
w itit sieli auf den glatt«'ii Mnd gchlfi(»frij£en d. s Propheten. Ks tnnp das bei

<iiiir dcr-irtiiren Ahhandlnns? nielit frciatl«' uifadelt werden; in w issen-

srliaflticher Beziehung aber kann es nur als eine Art Anliaitg und Illustra-

tion XU dem historischen Thetle gellen , und das aufgestellte nur f6r eine

der ?ielen Ansichten über diesen Gegenstand angesehen werden , die ja

namentlich in Betreff linglands und Amerika's s. hr divergiren. In der ge-

schiclitlielien Krörteiiin? sind neue Resnitate und Hauplansirhten allerdings

nicht aufgestellt ; aber sie ist anziehend durch den ('eberblick über die

iustoriscbe Eotwickelung der gennatiischen Völker, und durch das licht-

volle Heransbeben mancher leitenden Ideen und bewegenden Momente atts

der Masse der Regebenheiten. Und die ganze Abhandlung gewinnt viel

Interisse dnrefi die lebendige Anffav-ünn» und die peislig bewegte und tÜes-

sfudv l»arstclluijg. Nur hat darunter die Klarheit des (iedankens niid die

Genauigkeit des Ausdruckes mehrfach gelitten; so fehlt vn daran gleich

dem ersten Satxe und zwar in mehreren Rezlehungen : «Dnter den drei

grossen Völkergruppen, welche den vorzugsweise gesehiehtllcben SohaU"
pl;it7 Itewohneii ( es sind di<' K< lten, die Slaven inid die Germani*n serneint),

nimmt die der tiertnanen in Be/it hime auf Örtliehc l .tge die mittlere Stelle

ein," ein Mangel der um so mehr hervorzuheben ist, da dieser Satz die

Grundlage oiid gleiohsam die ErdfTnung der ganzen Abhandlung enthüll.

Doch es ist nicht die Absicht dieser Anzeige, in das einzelne beurtheilend

einzugehen , wiewohl insbesondere der lidialt zu manchen Bemerkungen
Anlast geben könnte; es genügt,, das gante der Abhandlung kurz charak-

terisirt zu haben.

Eine den geschichtlichen Onterricht betreffende Ab-
bandluhg, von Philipp J* Rechfeld, Professor am k. k.

Obergymnasiom. In dem „Programm des k. k. akademischen Ober-

and Intergvmnasinrns in Gral//*. S. 3—24.
Pie Abhandlung besteht aus zwei II itiplabtheilungcn. In der ersten

wird gezeigt, dass weder in Bezug der Aus\N<ihl und Begr.inzung des ge-

sehiehtlichen Materials, welches in der Schule zu getieii, noch In fiesng

der im Geschichtsunterricht am Gymnasium zu befolgenden Methode schon

ein völliger Ahsehhis«? nnter den Miruiern des Fach < < rreicbt ist: es

wird fliess klar nachgewiesen durch wortliche Anlidirung mehrerer in

neuester Zeit aasgesprochener Ansichten namhafter Pädagogen und Ge-

lehrten, welche sär von einander abweichen, insbesondere Tbom. hm6\d\
l^beH's^ Lfibker's, Campe*« u. A. ; sie sind fast ganz aus Mutzell s Zeit-

schrill «oUehnl, aber zweekmifsig ausgewShtt. Wegen dieser Versohledoor-

Digitized by Google



llian Umm

artigkeit der MeinungeD über diesen bochwichti|;en GegensUnd glaubt der
Herr Verfasser sich nicht nur berechtiget," soniUrn auch verpflichtet

die seinige gleichfaU öffentlich darzulegen: und gewiss kann die Ver-

öffentlichung der Anakhlen erfahrener und eiosichliger l'ädagogM Midi
für dieies F«eh mir erwÜMcht «ein. Der Br. Verfaner kam j«doch bei

ainein so beachränklen Rattme nalQriieh nur einige Haoptpuncte i>espe€beOy

nnd hat nur das Ohergymna^inni im Au^e. Indem er hiefür die prag-

matische Weise der Belrachtuug ais nothweiidig anuiinoit (ein Puiiot, der

freilich an sich keineswegs unbestreitbar ist), erörtert er zuerst die Frage,

wie der liehrersleb hüten aoUet l>ei dem Streben neeh Pr^gnatiMBiis nieht ia

gnindlose und leere RaisonneneBti und Phantaeiefebilde sn TeriUlep» ein»

Frage, die gewiss gernde in unserer Zeil, und n.imentlicb bei einem jungen

Lehrer, die ernsteste Erwägung verdient : es w ird darüber manches ti t Mt ude

Wort gesagt, und recht gut die möglichste Objectivital lu der Darstellung,

die Beeelieidenheit im Orllieil über 1*erM»nen und Handlungen, ao langie

dasselbe kein vollständig l>egründetes ist, die Discretion in Bezug auf die

Zeitverhältnisse und auf die Irichlc Entzündb.Trkeit des jn'.'endÜrhen Ge-

müthes, das Geschick und die Kraft, AimiaiMK lie L itheile der iugend zu-

rückzuweisen, als uiierlässliche Bedingungeu und Mittel hervorgehoben.

Dann aber sind ee drei Hauptpuncte, welelie die Abhandlung vorzugsweiee

be^priehti 1. die HiHemittely welebe die Schüler bei dem historisobep

Schulunterrichte gebrauchen sollen. Mit vollem Rechic wird hier hervor-

gehol>en, dasK der Schiller zu dem eigentlichen Cnterncht auch hislonscho

Leetüre hinzu lügen, und dass die Auswahl derselben eine sehr sorgfältige

ein mHaie» Wenn nun all aolehe eine liisloriiche Chrettomatiiie vorge-
ifiblagen wird, ao aoheint der Gedanlie setion gens gut, die Auafuhnini;

desselben aber schwierig, und das vom Hrn. Verfasser darüber nngcgebciie

zu allgemein gehalten, um über seine Idee bestimmt urtheileii zu können.

Auf diese historische Chreütomathie wird dann die äussere Einrichtung des

Vortrages begründet, der sweila Uauptpunct Hier wird das Aufschreiben

eines »«oomprimirten Stoffea'S nach vorhergegangener Pripantion mil
Hilfe der Chrestomathie oder eines anderen ausführlichen Werkea* und mit
naohfolgender pragmnfi<icher Auseinandersei zting als sehr wunschenswerth
empfohlen. Aber diese Weise, wie gut sie sich in der Idee vielleicht

ausnimmt, möchte wohl in der Präzis nicht mit befriedigendem Erfolge

•uatufilbren sein. Denn die geforderte Priparalion wird aich aebwerUehy
bei den übrigen Pfliohtarbeiten der Sebuler, auch nor l»ei dem kleineren

Theile dauernd durchführen lassen; die Forderung, das Auf'vchreiben

solle mit (loistesthätigkeit geschehen, ist nicht so leicht erfüllt wie aus-

gesprochtü; die Untersuchung, „ob das vorgelegte AulTassung und An*
eignong gefunden** , und die «Omaeliau Ober daa Werlt der ganien Lehr^
atunde nach abgeschlossenem Aufzeichnungsgeschäft* werden entweder
einen sehr beträchtlichen Tlieil der für den Gesrhieht'^milt i rieht erforder-

lichen Zeit in Anspruf h lu fiin« n, oder nichl viel fruchten. Auch ist nicht

wühl ersichtlich, warum eine derartige Fassung des Stoffes, wie sie hier

apiter als Probe eines solchen Pietates mitgetheiit wird, nidil eben so gut
in einem gedruckten Leitfaden, an welchen sich der Vortrag dea Lehren
ancuscbliessen hätte, den Sehulern könnte in die Hfinde gegeben werden,
wie unten weiter erbeiien wird« die Geislesthätigkeit der Schüler beim
ßesobiohtsvortrage wird am besten dadurch rege erhalten, dass sie &ictk

von domselben eimelnes notiren, snr AusfOHang dea Leitfaden«. Sehr
gut ist übrigens, und verdient alle Behenigung, waa über die Noth-
wendigkeit gesagt wird, durch geistige Gymnastik die moralische Kraft,

die Kraft des Willpns, bei dem Schüler zu starken. Der dritte Uauptpunct,
den der lir. Verfasser bespricht, ist , wie er es nennt, die innere Einrich-

tung 4«« Vortrages, 4* h die Anordnung und Vertbeilung des Stoffes. £r
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Vt-rwirlt hier ilic ju manchen neuerea HaiiUbüchern hcfoli^tr eihnographischc

JUelhuiie, uud will die äyncbrouisliche ütieii^e ilurcUgeiuiirt wissen. Ob
die MM «der di« «ntee im dar OefehiikUdarslettiaiig vcNriiisiMieii «ei»

d irüb«r sind bekanntlich die MMduagflA imamt sehr versehiedeo gewoMii.
Kur dttQ Zweck der Schule kann man wohl nicht eine allgemeine, für

alle Theilc der Ge^rhirbte gleiche Bt^Uatuauiig darüber aurstiMIcn, sondern

ist iu einigen Ibedeu die ethnographisehe , in andern die syuchronistiscbe

WoiM voniuueheB t de« llafeUb dafür gibt der geachiolidicbe Stoff selbit»

j« Biobdc« iMAlich die wichtigsten ErscheiMngen und di« tfßummU
Entwickelung der Völker mehr gleichzeitig, oder nacheinander folgend ge<
WMen sind: d;iher ist fnr Alterthum entschinlcn di> pfhnopr.iphische

Methode vorzuziehen uud ganz durchzuführen, für das Miileiaiter gro^iieren

Tbeils, für die neuere Zni ater meistens die synchronistisch«, lim nun
* Mne Aaaiüht von dar getammleD Eioriehlwig des bittoriielieii VortragM

ganz klar danuilellenf gibt der Hr. Verfasser eine grössere Prob« VIMI

demjenigen, was die Schuler anf'^rhreiben sollen (S. 16—24.), wozu er

die Zeil vom Ende des Millclalters bis ungefähr 1556 p» \v jhlt hat. Sie

belriin also denjenigen Theil d«r Geschichte, worin allerdings die syn*
ehroBialiaelia Waiaa ktmebtn man, imd ist denmaeli ala eintelM Parlia

der allgemeineu Aoaicht des Hrn. Yerfa^^^er's entsprechend herausgcbobto.
Indes* es erpeben sich in BelrefT dieser Probe mehrfache Bedenken.

Die Zeit von 1499— 1556 ist dargestellt durch die Heihe der damaUgen
Regenten, deren 16 aufgeführt werden, geordnet nach dem Anfangsjahre

Üifvr Regierung; von dar Qaaobielita dar ainxalDen wird dann in auf-

aiBaadarfolgondan Artikeln das wichtigste summarisch angagaiiaD. AUaitt

diese Anordnung ist schwerlich zu billigen. Die allgemeinen itiMerm
llaiiptbejiebenheilen damaliger Zeit begreifen sich in den beiden grossen

Gruppen der italiänischen Kriege seit 1494 und der Kriege zwischen Karl V.

und Franz 1., uud diese Gruppen schliessen sich auch an ciuniHler. Durch die

in diaaar Skiisa alattflndanda Zerspliltarung aber wird der innere Znaan*'
menbaag der Regebenbailtn in diaaan Grqppan aerrisscn, Lücken, Wieder-
hol tmiien , rnklarheilen sind anvermeidlirh . und (!rm (tfrlrichtnisse der
Scfiiiler wird cIht Schwierickeit licrntct ais Krli iclilrnju;; ^N N^nihrl: so ist

von den italiaiuüchen knegeu die Hedu bei Ferdniaud d. ivalliui., Kari Vlli.

MaziaUliaB I., Ludwig XII», uid muasta aa auch bai Haiorich Vfll. aai«i dia

Päpste dieser Zeit aber, die doch in jenen Begabenheilen eine ao groiaa
Rolle spielen, sind in der hnp;ni Reihe gar nicht aufgeführt, eben so we-
nig wie die vorzüglich belheiligleu könige von Neapel. Die Reformation

wird vom Beginn bis zum Augsburger Heligionsfrieden unter Nr. 8, bei

Kari V., awififariieh behaadalt» daduroh wird dia Uebaraiabt dar glaiebiai»

Ilgen Oaaaliiahla ala'ainaa ganaen noeh mahr amehwert: dia RefönnaÜfMi
kann nur als besondere grosse Gruppe der allgemeinen Hanptbegebenhei*
len neben die Kriege Knrls V. und Frau/, I gestellt und so l^-handelt wer-
den ; der Verf. lässt auf sie diese Kriege folgen und gibt dann iu der

Rubrik «Karl's letzten (letzte) Tage* den damaligen Standpuucl des Pro-

taalaBtiaiDiia und dia SÜftiiog dar Kapuzinar und laaoiten an, Puncte, dia

aidi am natorfiehslen an dia Ua lam Augsburger Religionsfrieden gefübrta

Reformitionsgeschichte anschliessen würden. Ferner h il die chronolof?i-

sche lieihenfolge der Regenten nach dem Jahre des RiTiierungsanlritif s eino

sonderbare Anordnung zur Folge gehabt: die Geschichte von 1- raakreich

wird ao lartbailt, daaa Kari Till, unter Nr. %, Ludwig Wl unter Nr. 5,

Franz I. unter Nr. 7, und gar IlfinriLh IL untar Nr. 15 behandelt

wird; von En.^land steht Heinrich VII. jii Nr. 3, Heinrich VIII. in i\r. 6,

Maria Stuart, Eduard Vi. uud Maria lud oi- in Nr. 13, 14 und 16; in dia

Lücken sind überall Regenten der verschiedeasten Lander eingeschoben;

auf Soleymoa folgt Gustav Wasa, auf diese/a Maria Stuart u. 9« w. : ^ isi
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wohl nicht so Ifiugneo, dass das ganse dadurch mkr bunltobeekig «nd
Terwirreod wiid.

Doch wir brechen hier ab, nm dieae Anzeige nicht zu weit ausxo-

dehnen und unberlassni os deshalb gänzlich. Kiiizelhciten hcnrorzuhcben,

obgleich da wohl nx lircres in Bezug des Stoffes und der Form zu bemer-

ken wäre. Was das ganze der Abhandlung belrifln, so ist zwar der histo-

risehe ClDlerrieht in neuerer Zeit vielfach «It grosaer GrCndliehkeit und
^ndehl besprochen; allein da, wie ta Eingange ge/^agt, die Mittheilung

neuer durrli lnrhter Methoden erfahrener und cinsiclitsvoilf r Srhulinäimer

nur willkoinmeii sein k iiu) so nehmen wir als eineu .solciieii Heitrag auch

die vorliegende Abhamliuug mit bereitwilliger Anerkennung auf. Wenn
Mich nmnehet eiinelne swelfethaA oder nicht «onehnbar erschien, eo steltl

fleh dagegen in dem ganzen eine sehr ebrenwerthc ernste und strenge

Auffnssung der Geschichte und ihrer Lehre dar, ein entschiedener Sinn für

die Würde der Wissnisch.ifl und des wissenschafMif'fu'n Unterrichtes; es

sind viele Irciriieiie Gedanken und Urtheile ausgesprochen, und erscheint

eine gewisse lf)igentbuniljchkeit in AufTaasnng und Ausdruck; manciie

Stefien aus den Claiaikem aind treffend als Belege angeführt, und es xeigl

aich überhaupt eine achtbare Renntuiaa der geacbichllicben Wiaaeoacball

und Literatur.

Au difse Al»ljaii*lliiiig schliessen wir in Kurze noch einen Aufsatz in

dem l'rogramm des Gymnasiums zu Troppau. Dasselbe ist nämlich be-

•ondera reichlich aiiageatallet, da ea nicbl nar die oben beaprochene Pa-

rallele zwischen Korn und Macedonien enthalt , sondern auch eine «6e^
schichte der Sl.idt Tropp.tu vom Jihre 1613 bis 1541?» fS. 27— 32), deren

Verfiisser sich nicht ucuamit h.it. und noch einen Aufsatz

«Ueber die Bedeutung und Behandlung des histun sehen
Studiuma auf Gymnasien, in Besug auf den Zweclt
dieaer Lehranstalten (S. 19^26), Tom fiupplenten Jacob
1) r a g 0 n I

.

Obgleich dieser nicht umfangreich ist nur! ntirh f!>cii keine neuen Ans ich •

aufstellt, so verdient er doch lohend erwähnt zu werden wegen der rieh-

tigen Auffassuug der Sache , der Verständigkeit des Urtbeils und der kla-

ren und wohlgebildeten Darstellung. Der Hr. Verf. zeigt, wie d&t Gym-
nasiainnterricht in der Geschichte auf die Veredlung der Gesinnung

wirke und zu einem ricfilie»-n Urthcil nhcr die Verhallnisse des Lehens

führe, wie er für den künlti^on Staalsdieust die erforderliche Grundlage

wissenschaftlicher Kenntnisse .gewähre, und wie er die formelle Bildung

wesentlich befördere, indem Gedäctatutss, Einbüdungakrafl und Veratand

gleichmafsiii durch ihn entwickelt werden ; und dass demnach der Ge-
?;rhirfifsiinffT! icht in erster Hcihf^ m denjenigen fTntcrrichts/w eigen geborty

durch welclic der K'^^immie Zweck der Gymnasien erreicht wird.

Wien, im October 1851. •

W. H, Grauert

Programme der lombardü-veaczianischeo Gymnasien.

(TTr. Dr. F' r i< n 1 A m 1 i 1
1 ^ m 1 J ,

Pri.f. .m Art Vnl» et sl i ;i t XU Pavia, o i <!. Mi
(
ftl.

des k. h. Itlitutn It^mbardo etc , Um, hei «einer Anwesdiheit iu VVistii die Gvliillig-

ImII f«li«bk. M «ehttckead« B««nerkviif«a 4«r Redaetion tvr B*i»CU«Bg iiiiuiith*il«i

wd ihr 4i« VwaflWatlichMif d«rwlben ia MMr U»btn«teMf cm gmtattMi.)

Aus den vorliegenden Programmen erhellt, dass die einzelnen Gym-
nasien der Lombardei wohl erst p«'gpn Ende Juni die Weisung erhallen

haben, noch im Laufe des JahiCK l^ff du.se neue Hnrlchtuiig in's \Nerk

zu setzen. L'm desto höher müssen wir die Gelehrsamkeit und den Ge-

sebmack schfitaeo , die aich im atlgemeineB darin vorfinden. Einige

'
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Sälze, die iiichl rothr bewiesen oder verlhcidigt zu upificii J»rf»urljeii,

manche Aiiriihniii^eii von zu verMlt&tea uiul zu oft wieiicrliuüeii .spruclit'u

dmI Tbatttcfaan wurden sieh «ach uiisereai D«lurhalleii io «iiesea Scbiif-

ten nichl Gaden « hätte nicht die knappe Zeil deren Verfasser so xu sa-
ge.'i ^enolhigct, sich mil deru nächst be^^tcn GcdaHkeu, iler ihnen eben io

den Siuo kam, zu h» L'i«rii;i'n. Aber Auch ztiiipstandm , dass in i>inigen der

erwähutenFro^ramnic der iiegensUuü, entweder an »ich selbst otter durch

die Art der Behandlung, nicht in volleoi Einklänge mit der Zeil und mit
den Gertfe ist, der den Unterrieht elwn jetxt neu belebt , «o ist es dooh
erfrtolich, bestätigen zu ItöiHien, d tss alle lUK.imiueii genooiiiien dem tie-

aios jener Kcvolkerung eiu ehri ndü^ Zeugni^s niiH8lellen.

Bemerkenswert h ^lusserdi tn und von guter Vorbedeutung für die

Zukunft des llulcrrichles ist iier fJmstatkl, Uastt einige dieser INogranimc

St sich geradenweges xor Aufgabe gemacht haben , den \ulsen derjenigen

L^hrgegeoBtäade darxulhuo, welche dem G>inh,*sialunteriirli(e neu biutu-

ge^iiit wurden; aus gar manrhfn ,'i! *''n n ,il,ri dioclbe l eiM izeuuun«: lri"r-

v rk ichlet, in wiefern der eben bchaudeile (jcgeusiaud viüQ Acu»jicruug

tiierüber genial tele. *

Im Gegensatze lu den rrogrammen anderer Kronlander fanden wir
hier kdne einzige Abhandlung über ein specielles Thema der laleinischeu

oder griechisrlif Ii (iinmroAtik.. Achnliche (irgenstnndc wiiid«;n jeJurh M-Ib'il

dimaU in llaiien selten lu liand.H , ils dort noch das Slirdium der el.t^si-

i»cijcu Sprachen und der l'litiuiugie in tiuliein lirude blühte: der Gci^chmück

der dortigen Zuhörer (Leser) verträgt sich damii nieht recht.

Wir haben übrigens auch einige Programme in lateinischer Sprache
vnr uns und darunter eins und das andere von beichtetiswt rther Lleganz.

b< r \rl «rhifMi uns jencN des hischf»nichen Gymiinsiums /u l'adua wegen
der ausgesuchten Latiniläl meines Verfasscrfc, des Ilm. i'rof. Agoslini.
Anrh fehlte es nicht an eiui^zen, die wie llr. Prof. Carpaoelli zu Pavia,
Hr. Prof. £mo zu Venedig, ein Ungenannter vom bij$chofUcheu S»eminar

m Verona — es ausdrücUich über sich nahmen, den Nutzen und die

.Nnthwpiidijrkeit der 1' linlhiMi: und iNeubelebung des Studiums der latei-

ni«icheu und gnechiscliti) ?>j»r.ii he zu beweisen, und wenn die Herren Ver-

fasser auch nicht all' die «chlageiideu Gründe beibrachten , die ihr Stoff

ihiirn an die Hand geben mochte, — so druckten sie doch ahne Zweifel

einen Wunsch aus, fijr d< ss( n Erfüllung jedermann sich inleressiren ludl,

df^r nicht rlwi der An'-irht ist, davs die Volker in der llildnng zunehmeu,
wrim MC das 1 eld ihrer Studien, statt es zu erweitern, bi'schränken.

Emen «»chönea üegensland belumdelle llr. Prof. Castiglioni zu

Cremooa: „die Sehole und die Familie** — nicht ohne den Wunsch
ZMTÜcVzu lassen, ihn neuerdings beLindelt zu sehen.

f5e>ionderes Loh verdUnen wohl mich llr. Prof. Ghibellini in

iirt'sej.i, in Bezug auf t:t'M::iM|j|iisclii'n l iilrnielil, und llr. Prof. Perez
l'adua wegen vieler schöner (iedanken und einer warmen LJarsleliung

in Leben aeines Lehren Caperozzo.

Schalprograinme österreichischer Gymnasien am
$chlii88e des Schaljahres 1^^^%^-

Mähren.
/. Ii ZmeUa Proffrnmm des k. Ar. ßmmtastms im ßrätm^

ternifi'ntlirht mm proc. Dir. Dr. Pk. Gabriel nm Schlüsse des Schul-
jahres /.y.J/. 24 S. 4. — Die Wissenschaft Mein; \l»lnndlung <li»»se?< Pro-

Sraoiuies ml beäprocheu 63 L Die Schuluachrichleu berichleo zuerül
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über die im Laufe des Schuljahres vorgegangenen Veränderungen im Lah-

rerpersonaJc; wir erwahoeD daraoi, nit U«bergehung mehrerer Verind«-

rungen unter den Supplenlen dieses GTiDnasiums, dass in andere Slelloti-

geii abberufen wurden M. Schuberth (Prof. der Physik) und («. Kali-
voda (Prof. der Roüfrinn und böhm. Literatur), in den RuhpsUnd ver-

seltl Franz Diebl (uiit der Verleihung des Titels eines k. halbes) und
A. Heinrich; an das (Gymnasium als ordeDfliebe Lehrer berufen A. R rAI
(vorher prov. Director in CzemowiU), W. K riitliy(Choriierr des Pramon-
stralenserstifics ^'eu^ei8ch), V. Prasch (vom Gymnasium in Cilli), und
als Suppleiit für die Religionslehre im Ohergymnasium der Welt^i»tliche

M. Prohaska. £iDen zeilweiligeu Irlaub erhielt Prof. Dr. B. Dudik
EU eioer Reise nadi Sebwedeo, um auf Rosten des mflirfsehen Landsn-

•usschttsses diejenigen IMaterialien für die vaterländische Gesdiichte stt

sammeln und zu benülzen, welche cioii seit dem 30jähr. Kriege aufbewahrt

sein sollen Am Schlüsse des Schuljahres erlheillen den nulerricbt in den

obligaten Lehrgegenständen der Üirector Dr. Ph. Gabriel (jetzt Director

des bath. Gyronastttois lu Tesehen), dleordentlieheii Lebrsrt Dr. Th.Bra-
traneli (jetzt Professor der deutschen Literatur an der Krakauer Univer-

sität), Fr. X. Richter (jetzt Professor am Iheresianischen (lymnavium in

Wion), A. Kräl (?in Dl. Gabriel' s Stelle zum Director des Brüaner Gym-
iiastua)s ernannt), Dr. B. Dudik, G.Wibiral, V. Prasch, Alb. Weiss,
Frans Boesefc, und die Supplenlen Dr. W. RriCky, M. Prohaska,
F. Terebelsky, Dr. Eug. Netoliczka, Aug. Decker; in den freien

Gegeuslaiiileii, franz. und Ttilienisrh : R. Kopier, Kalligraphie: Ith Pfeif-
fer, Stenojsraphie: 0. Stern Ii cht, Zeichnen: A. Hubner, desang

:

Pet. Peyscha, Ed. Wüsche k. — Der Lectionsplan ist in der Weise
dargestellt, dass nach der Folge der einselnen Lebrer angegeben wird , In

welchen Ciassen und welchen Gegenständen eto. ein jeder Cnlerricht er-

theilfe. !>irse Anordnung ist woh! pf eignet, um von der Thnligkeit der

einzelnen Lehrer kenntniss zu crhiUen, nicht aber um eine üeber-

sicbi über die Lehreinrichtung des Gymnasiums als eines ganzen zu be-

kommen | iür den letzteren Zweck, der ja doeh im Schutprogramme der
wesenllidiste ist, verdient unzweifelhaft die Anordnung nadi den einzelnen

Classcn oder atich nach dfMi einrrltton Lehrpegensljinden rl- n Vorzug. In der
Angabe der Lehrbücher (lüden "w ir auch hier neben den für die Schüler ein-

geltihrten solche erwähnt , welche nur der Lehrer bei seinen Studien be-

nutzt I die Angabe der letsterrn gehört niebt in ein Programm, es ersteht
sich von selbst, dass der Lehrer zum Fortarheiten in seinem Gebiete die

beslcnliterarischen Hilfsmittel, weiche ihm zugänglich sind, bennt/en wird.

Die ersleren dagegen sind bcslimml aiizugelien, und selbst diese Hesliroml-

lieil leidet dadurch, dass manchmal zweifelhaft bleibt, in welche der bei«

den Rategorien ein angeführtes Bach |i(ehdrt Deber die LeetSre des Sopho*
kies, und zwar in der 7. Classe, hat Ref. schon früher seine Bedenken aus-
gesprochen, vgl IS.')!. H. X. S. 481. — VnUn- drn l.rhrniittchnmmlun-

gen hat die liibholhek, gebildet durch Vereinigung der Bibliotheken der

Gymnasien und der früheren philosophischen i^ehranstalt , etnc namentlich

aus Sebenkungen berr&biende , in Ven^eich tu andern Gymnasien niebt

unbedeutende Gmndlage. Zur Erweiterung und Forlsetzung hat sie eine

jährliche Dotation von 50 fl., das physikalische Ciftinel von l^iO f1 , die

Mineraliensammlung von 40 fl. Die Kinnahme aus den Äufn.thmslaxea

des verflossenen Jahres (224 fl.) ist zum Tiieile für die Bibliothek, zum
Theile für das physikalisehe Gabioet verwendet. — Der Jabresberieht ent-

hält dann noeh Aussuge aus den amttielien Erlässen, Nachricht über die

stadtische Gyranasialdeputatlon, ns^ment liebes Verzeichniss der Schuler und
•talislische Ueborsicht über Lehrer und Schulör des (Gymnasiums. Schliess-

lich sei es erlaubt, eine Äeusserlichkeii iuiiinaueruug iiiiuijcu. Mit dei|>
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Irefilichen Untcke de« l*iot.'r:iiiiiiits sieht ufler Mangrl an Tdruu theil im
CoDUMie, weuu niau z. H. vuii etiier auali«(ischeu Ac^lbeUk iie^t, kUll

ym tmm ansljtiielMa Aatllietik, oder Pitiologie aelwii Phftik «. a. Der
llrack meines Programioes pflogt freilich meisten« eilig uiid in einer an Ge*
ichißcn «jchr rficfun Zeft ?ii pc<>rh(>h(Mi ; aber schoi) der («msUind, dase

die t'rogramnM) iii die li iiuk- d' r Sc hük r odt-r ihrer £lleni k<WMl>eU| lllft^

ffOMte Sorgiait auch lu ivkiuii^kcjliia zur Pflicbt.

8 c h I • • i • «.

/. 7V«pj»«i», Jakretöerichi de$ h, k. Oherffffmnasiums in Trop^
pau ßr dm ScMuifokr tSSI. 4i S, 4. — Leber d<« beiden wi««enecball«

Men Abtendhatiflen «Ueeet ProfframiiMf ieC 8. 65fll 72 bcriohlat.—Dm Da-
temcfat in den obligaten Lehrgegeiislaitden ertheilleu am Schiusse des
Schuljahres die ordf!)tlichen Lehrer: Dr. Anlosi Alt (Direclor), H.iymmid

£ytert, Joe. Uuwar, Ur. Jus. Mikula (katecb.), io». Partsch (ka-

lMh.}y Job. Sobola, Eman. (Jrbau, und die Suppleoten Aloys Filn-
Uoil, ioL Pfobig» M. lleitUr, Mieh. Sobonlc» WeaielSebworii
in den freien Gegenständen, nämlich in der bobmiscbeo Spracbe» Dr. Joe.

Hikula, im Ciesange der HauptschuIlehnT Wiesner. — In BelrefT de«

Le^ioospiaues ertaubt sich Kef. ein paar Bemerkungen auszusprechen, lu

der 6. Classe ist im ersten Semester aus der lliade ein so bedeutender

Umlkiig gdeten, 6u§ die SehQler dioaer Claiio t«br wohl vorboroitol seja

mussten, wenn diese Leclure crfbIgrBicb seiAiOllte; indem aber dabei ein-

zelne, längere w\4 kurzer*' Part icen vom 2. bis lutn 22. Buche aiisgfw.-ihlt

siodf so isi ein iirunds.-itz^ der hei dieser Auswahl befülgt wäre, nicht 2u
crkeuoen. Mau begreift z. b. nicht, warum der in manchen Tbeilen niem-

IWi matte nnd tebleppeode 9. Gesang folbllndig gtleeeo» andere troff*

liehe Partieen übergangen wurden u. a. m.— Die auBallendt Verschieden-

hfit der für den deutschen Sprachunterricht im riilergymnasium eingeführten

Lehr Jj ieher (nämlich in der t CKiss«: Ii o f f in a ii n' s Klemenlar^ramnia-

lik, m der 2. Ueysie'» Schulgrammatik, in der 3.11 urtel's ürammalik,

j« ier 4. wiedorttoy te'tSehulgramnatik) findet wohl grosienCbeila loint

Mfanifig darin, dasa nan die Sebölar möglichst beim Gebrauche derjeni-

gen Sprachlf'hrp h»>?Tssef} wollte, an wrirho sie sich in der unleri^ten ('llri«?««?

gewühot hatten; aber aucli nn?er dieser Vorntsgelzung wird diese Ver-

sdiiMleobeit innerhalb dosseibeu Gymnasiums uachtheiiige Folgen baiien,

Md oa wird auf aUmalillobe Vereinfaebimg bintoarboilon wiik.— Onter deo
Lehrmitteln wird erwähnt „das grosse und ausgebreitete Moaeum» daa

eine Bibliothek von mehr als 22.000 Bünden nnd Sammhinpen atfs allen

wissenschaftlichen Fachern bcsil/t Hine nähere üeschreibung desseUKSu

wird einem folgenden Programme vorbeballeilt

B ö b n 6 n.

9, WitrMaf* Erstes Frofframm des k k. GyrrmtuHtm» m ßrux, 9er-

iffnUUcJU am Sehiuue äts ScAuijahiet iSSI. 22 S, 4. — Ueber die

wiwwwcbafUieha Abhandlung a. 8. 68 f. Dem eigenllieben Jahraaberiebia

gabt noch aioe vom Prof. Dr. Schofka abgefasste Nachricht tjSibw die

ermehninff der f,ffirmittel in den Schuljahren tH50 nnd 51" voran«, S.

It— 14. In den Ueilrägen, welche die (iinieinde und welche viele Priva-

ten xur Vermehrung der l^hrntiilel gegeben haben, spricht sich in erireu-

ficbar Weiae die TlieHiiabiBe aus, die man dieser Lehranatalt aeliankl»

Md der Werth , den man auf die Förderung des üntorriehtes legt. Aa
au<?f;iehi/Tslen sind unter den zahlreichen Beisteuern jene , welche die Ge-

Mjada nir Ueratalluag dea phytikaUacben Cahioeta (im Batrage von (aat
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800 fl.) gegeben hat, und ilas Gcschi-nk ciiitT werIhvoMen MiiieraliVriHamm •

hing vüii 900 iNuniiiKi II in mehr l(ti»u Kxfinplarfii von SvWtm des

duicbl. Fürslea Ferdiiiaiul von IvOhkouii/.. hie VVoile, mil \%ctchen Utr

Berjohlerstatter die Auf^ähking der dem (iymiiasium erwieseiiPii Wobltha«
tan schlie8ift 0»Wir wollen siim Schlüsse nicht ii«ch Phrasen suchen» um
eilen WcUlllÄtcrn der Ansttilt zu danken cic.**) werden gewi.vs den mei-
sten Lesern misslallen ; dankbare (jesintuntg suehl nicht nach Phrnseu

und denkt nicht an IMir,!»!«'?). — Oer Uulenichl wnrde eilheiH von lol-

genden ordentlichen lAlutrn: Hil. Kigler (Director), Fl. WArly, Glfr.

Zimmer. Cen. Sehroll, Ub. Kahl, llyac. Gold» Mar. komarek.
Mich. Lischka» Hhil. Siegl, Glfr. Hinge!, Zach. Ressel, Dr. Oct.

Schofka. !»asH die Lehrer snmrotlich l*i nislriiordensprieslor !<iiid , lintte

erwähnt werden sollen. Als freie (Jejr« n.st.inde wMinItn gelehrt hohniisrhe

und fraiizö.sischc Sprache. — im i^cctionsplane fallt dorn lief, aul, dtüss in

der 6. Glasse nrbeii der l^löre von Homer und Herodot bei den grie>

ehlKch-grammn (Ischen (Int errielite benonders hingewiesen sei auf die „Ver-
schiedenheil des ionischen, attischen und d 0 ri sc h en Dialektes"; die he-

whräiikle Zeit, welche dem griechischen L'nterrichte gewidmet i^t , marlit

es gewisjs zur Pflicht, nichts irgend ferner liegendes) wovon man ge-

naue kcnnlniss den Schülern doch nicht gei»en kann, in denselben hinein-

zu7ii*hen; diesi trifft unzweifelbafl die angefuhrie Berücksichtigung des
dorischen Dialektes. Ebenso ist es schwer zu erklüren» warum in der 8.
riasse nach Reendigntip von J8 Capilrin — also nicht einmal der gan-
zi'n ersten Hede — aus der platofischen Apologie de.s Snkratcf« dann znin

Phä^oit übergegangen ist» um auch au.s diesem Dialoge ein Fiagiut-nt von
1 8 Oapiteln zu- lesen. Oeber die LeeIure des Sophokles in der 7. mid 8.
Cliisse, und über die Anführung solcher Lehrbücher, welche nicht ICr die
Schüler eingeführt, sondern nur von I,<hrprn bcnülzt sein können ^ vcr-

w eisst Bef. auf die Anzeige des Brünner iVogrammes S. 74.

/. Jakreibertcki de* k, h. Cpmitaihtm w Pi$ekf wmh
Sehuißahre 18S0—5i, 46 S. 4. — Den Schulnachrichlen sind zwei wis-
senschaftliche Abhandlungen vorausgeschickt, die erste in cechischer Spracho :

„Srnvnanf pficesti jazyka latinskeho s ceskym od P. Väcslava
Z i k m u u d a.

Der Hr. Verf. stellt in der vorliegenden Abhandlung sämmtlicbe Par-

tioipialfonnen der böhmischen und der taleiniseheu Spreche neben einan-
der, in der Abticht darzuthnn, in wie weit dieser Hedt llx il in b^'iden

Nprnrhon zusanirti'-nstimmt und in welchen Puncten jede Spi n ho ihren

besonderen Weg cinschlä.L'l. Zuerst wird von den l^articipiaiformeii und ih-

ren Bedeulungeit an sich gehandelt» abgesehen von ihrer syidaklischeu

Stellung» sodann von letzterer. Jede Form und jeder syntaktische tiebrauch
wird durch Stellen aus anerkannten Schriften der beiden Sprachen l»elc*gt.

Als Vorarbeit zu einer vom Sfanilpuncle der bblunischrn Sprache ans /.u

schreibeiKleii I i(< iiiis;rlien (Grammatik ist diese sorgfältig und vcrstämlifr

geiiciirieiiene AbtiafKlItnig gewiss recht brauchbar. Der (Jutcrscbied /.wischen

den bestimmten (adjcclivi^chen) und unbestimmten Formen der böhnii-
sehen Partieipia hatte mit Vortbeil im allgemeinen beleuchtet werden kön-
nen, weil hierauf gerade eine nauptcigenthnudichkeil der slnvisclien GraiD"
tuatik beruht, durch die sie sieb -ebarf z. H. von den rlas5;iscben Sprachen
unterscheidet, hierbei wäre I i s< m ! rs /n beachten gewesen, in wie weit

die unbeslimmlen Formen declmirbur sind, oder nunmehr durch dje be-

stiitinlen Formen ersetzt werden müssen. S. 5 am Ende hatte es genauer
faeisFen können» dass das Röhmische die lateinischen Formen auf uruM
unvsehi'eibl, umschrieben'' f t itnn müssen immer sefiarf gesondert weiden
vou dem, was die Sprache durch eiu Wort auszudrucken vermag; $. 7
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i6» nnier IIb) A muA B angefiihrlen Formen (chylan und chytön jm) sind

nioh! als zwei hfsnrMlere n> '\hvo\- liedciif uni; iiiilfTscIiiedeiic Forinen tn

belrachlen; selb.sl eine besliimute syiilaLti^ctiü Hegel ilaiübcr, wo jsa zu

stehen bat uüil wo nicht, ist mir uidii b«kajint; das zugesetzte jga lässl

neh zwir bisweilen als iiotbig, bisweilen als uiinöthig unil schleppend

ettipliiidc-ü. in vielen Fällen i»in I aber beide Ausdruckswei«en gleich zu-

lÄiftjg. AndeffH pin/eli.e ubergebe ieh. A. Schleicher."
{herauf tul^t eine i«i deutscher Sprftfhe ge^icbiubeue Aidinitdlung

dei suppi. Lehrer» Fr. K iueuia iiu: „Oitvro's Lei^ituu^en iu der IMülo^o-

pUe und seine Verdienste um dieselbe.** Oer Hr. Verif. sagt in den ein«

Icilenden Worten, es m\ seine Absicbl gewesen, .^denjenigen Uyinuasial-

schilU-rn, die sirli mit Cicero's philo^opliisrhcn Ndu-iOen gern bcsrhäfligen

^oMleu, einen km /ni Uebcrblick zu vt-r-^rh iII'-m" , nmrlite daher ilicse

Hiclitut)g und nicht die Art)eit M^ibsl btTucküictiUgl werUen, welche in sm

kurMm Kaume und bei so gedringter Zeit nicht ausfiihrlioii genug bab6
bebanddt werden können. Es wurde nach dieser Giklaraag unrecht sein,

Btl den) HriK Verf. über die (irän/.en, wcldto er sieb bei Bcbttidlung sei-

nc<i Oegeostandes dem bezeichnett-n /werke feem.ifs s<>ti?en mns»te
,
irgend

rccbl<'n zu wollen, und dies« um i>ü mein', da die Üuissigc Arbeit des Hrn.

Verf/ü ihren iiweck nicht verfehlen wird; Hef. erlaubt sich daher nur ei-

Bige ßemeriiungen über Punete» weiche von den Umfange der Behandlung
smbhängig siml. Auch bei der grössten Kürze und Kesebrankung auf das

Dethwendi^sle WiWc iiMiu-ties genauer behandelt werden sollen; es kann

2. ß. gewiss niclit gebiilii:! worden, wenn seihet (i ymnasial.scbülern , die

CxeroH pbilo^hische Meliniten itrseii, die l'Uionische Fhilosophie mit der

Ptobabiiitätslheorie der splitercn Akademie als identisch dargestellt (vgl. S. 1 7)
snd dadurch eine tviusicht in den Eiitwickeiungsgaug der griech. Philom-
phie wesentlich erschwert wird, u. a. ra. Oass der llr. Verf. einige Male
aus den von ihm benutzten lih r trischen Hiirsmittrln Stellen wörtlich eiit-

kl.nt hat iz.l^. S. 20 „diese Sctuiii ^ de off. \. 2" aus Tfrysars lland-

borh laf. Slilübungen 8. 308; S. 21 „Fr widmet — erhalten** ans dem-
iHben Buche S. 307$ S. 35 „Besonders — können'* ans Kriscbe's For-

sebangen auf dem Gebiete der allen Hbilo5. S. > u. a ), iHt an sich tiirht

7'i mi<>liilli üen ; w.iruiiT <f»H, wenn ein (Ii dankt' l)i"«limint und Ireffeud Ix»-

iwIhk I ist , dafür ein aialrrer Aii»(daK-k g«'suclil werden? Aber mcbt
blü^ für wiHseiiüchaft liehe Abhandlungen ist es unl»ediiigl erfurdfriich, die

Quelle, aus der man entleimt bat» su beseichiien; dassellM gehört sieh»

naeh des Bef. teberzeugung , auch in einem hauptsiiehlich für Sebtiler der

oberslon f'l isse be i[)s:( litii;teii Atifs.itrr; denn es ist gi-wiss von pädagogi-

srh«r Wichtigkeit, dir ^e liar in zu ^'t wohnen, dass man auch auf geistigem

Gi'biettf das fremde, man pausend zu seinem Zwecke entlehnt, eben

ab entlehni su hexelchnon habe. Bei den suletit ans Krf sehe's gelehrler

Srhrifl entnommenen Worten wire eine Vefweisui«g auf diese Schrift noch
aus .mderrni fininde erwünscht gewesen; denn die Redeulung, welche iti

j^rrn Worten K ri n h f d-rn Borirtite Crci^ro's über die ältesten griechi-

Klien Denker /usrhrtiui, wird ilu i ch das ganze nachfolgende Buch beschränkt,

fMt widerlegt , iiidem die ^ndringendsten Fofsshuiigen unter Benutzung
aller erluUteneii Trümmer der Ülteren grieebischen i*hiloiophen fiirboten

inussen, dass wir nicht aus Cicero's iVachricht ein falsches Bild gewinnen.
Bfi dem Hrn. Verf. dagcgefi rrh.iltni dicsclhci» Worte, in d't» '^chluss

des Aufsätze«« üfstdlt, eitje uiilx'srhränkle (ieliung. — Finigt- (oritM IN Mangel
im deutschen AusUrucke (z. B. S. 20 „im Vertrautsein der ^nictiischcn

Hitlomphen**, statt „mit den grieehischen Philosophen'\ S. 2 1 „unter wel-
chm Cicero als Philosoph nnfblüblo" u. n. in.) oder in der Correct heil

l«. B. S. 13 f. ein paar Mal Muse" für .Mwf^' *'. S. 15 ff. rec< Ini.ifsig

(fepikntäiach, Epicuraef" für epikureisdi, £j/tcitrei"*) linden zwar lo der
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Zeilbpsphraukiing , ül^er welche der Hr. Verf. kiagt, ihre Krklärung, s^l-

U'w alior iiaiuentlicii in einer auch för die Leetüre der ik:hüler t>eä(imtnteu

Schrift möglichst vermieden werden«— Aus dwi Sohukiachrichlen ersehen

wir, d«8i im vefOosMneaficlMJljjihffi deo Onterricht in den ohfigirten Lehr-

liehern erl heilten die ordentlichen Lehrer: Franz Winter (ÜireclorX

Kranr, Bezd^ka, Franz iNeubert, Franz Ott, Wem. Zikmund, Jos.

Hawrda, Thom. HjUk, und die Stipplenteii : Friedrich h 1 c e ni a n

Wenz. iiabanek. Jus. kopeckj/, Joä. i^azaut, Juü. Glibor; iii den
Ireien FMem (Kalligr. Zeichnen) t Jos. PiCsoli. Dntor den ordenllielMa

Lehrern gehören drei, unter den Supplonlen einer dem Stande der Welt*
jiriester an, die ühiii^en sind weltlirlirri Sf-itidcs. In dem Lehrplane ist

autfallend, diss für die geometrische AiischauungKlebre im ünlergymnasium

zwei verschiedene Lehrbucher in den verschiedeneu Ctaaseu eingeführt sind,

und daee für deo griechieeliea Ualerrieht in der 4. Otaee noeh die SieU§
4re«lf 0rmnmaticm Graecue im Gebrauche ist. 1^ bedarf woiil keinen

Beweises, dass dieses Buch schon um des Mangels der Accente wiUeo aue
dem Unterrichte entfernt werden muss. Ini Widersprtirhe mit diesem Ver-

harren bei der Sectio brePis clc. sieht es, dass in den beiden oberslen

CUssen bereits Sophokles gelesen wird. ~-> Zum Schlüsse derScbulnacImck*
ten wird eine eelur dankenewerlhe IJebereieM gegelien über die Veiind»-
rungen , welche am PlaeiMr d^mnasium voo seiner Gründung im Jabre
1778 <in bis auf die neueste Zeil vorgegangen sirwl , und bei der in deo
leixteii Jahren vorgeiioiumenen Erweiterung der AnsUU zu einem vollstän-

digen üt)6rgymuasium der bedeuteiMlen Beiträge mit gebührendem Danke
Erwihnung gethan, weldie. die Pietker Oeneiiide in dieaem Zveoke ge-
leiilei nnd fMuarbin rcgelwUaig lu leisten afefa ?erplliebtel hat.

Stein r mark.

/. ^»wmim* fngrmim äeg », k. 0^- und ihUerĝ mmHttm m
GrfUt. Veröffentlichtam SeAluue des StudienjftAres iSSl durch den pro9,
Director Alexander Knltenbrunner. 36 S. 4. — UiIhm- »lie wissenschaniiche

Aldiandluiig dieses Programmes vgl. S. 69 f. In den Schuhtr^ehriehU n Huden
wir zunächst eine kurze (Jebersichl über die wichtigsten Yeraudcrungen, die
dae Oratser Oyanasiom vom J. 1746, hie wohin die illeaten Urknoden
des Gymnasiums reichen, bis tiir Gegenwart erfahren bat$ namrntlicll

wird über die sehr verschiedene Frequenz des GymnasiuBM vom J. 17741— 1850 eine Cebersirhl gegeben, welche noch interessanter sein wurde,
wenn die Gründe der sehr bedeutenden luter&cbiede hätten angegelten

werden können. Sodann werden die INameo derjenigen Capitulareu des
Slillee Admoot angegebeo, welche eeit 1803, wo ihnen der Unterricht nai
Gralzer Gymnasium übertragen wurde, Lehrerstellen an demselben hcklei>
delf'M Im J. 1849 ist für dns Gymnfi»jium freie Compelcnz geistlicher und welt-
liciitT l^eluMmlseandidaU'u eui^M liilut worden, und es Jtind seitdem zwei or-
dentliche Lehrer weiUichen Stauden» au demselben angestellt.— im verilossenmi

Schuljahre ertheilten den OnCerricbt in den obUisaten Gegenstinden dieerd««U
Uchen Lehrer, Alex. K al tenbr u nner (Director), Ph. Kechfeld, Edoa.
nieder, Dr. Adall). Kdler v. Waltenhofen, Em. Klarapfl. Rom.
Blum Ann, Andr. Edlinger, Karlra. II i e h o r

, dolfr. Sehrotter
(sammUich, mit Ausnahme voo Rechfuld und W altenholen

, Capitulare des
Stiftes AdflMttt), und die Supplenten, Dr. Val. P u a t s c h a r t , K. H e 1 1 e r,

Jos. Marz, Matth. Pack, Dr. los. Kern er (sanuntlicb weltUcfaeii 6U»*
des). Als freie Gegenstände finden wir nicht nur die sonst üblicheo:
windische Sprache, als zweite Landessprache (Kolom Qnnss), itiüätiiseh

(Bened. v. Valesius), französisch (Jo?^ Ouenol), diesang (»»rg. Ult),
Zeichnen (Job. Freising er), iUlligi apiiie (k. Burkard), Stenographie
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(1^ WolO» Gyninaslik (Au^. Auguslin), toiidem anrh noeb lUfMBt-
monJk /^Leop. Bondi) verffflt-n. — In dfiu Ler Üonsplane Vuulvn s'\rh öfter

Cr deiiselbfii Lebrgeg€Ostaud in derselben Classe rut hi cre Bücher he/.eichnef,

tMch'* welchen der Coterricbt erlheilt sei; es wird iiierdurcb zweifflba[t,

fb BfidMT gendDt sind, weiche IQr die ffehuJer einffefiihrt warfi^
•d« welche vom Lehrer beDOlcl wafdü»; natürlich sind nur die ersterc«

zn erwähnen. Auch nm Gr.-ifzer GyianaiiiMi wiffd bereite IB den beide»
ebenteB CUesen So|>bokie» gdeeen.

Tirol uud Vorarlberg.

/. Itiashrmcte, Ztcei/es PrOffrtmm des k k. nhad. Gymmi'
tiums %u iuHsöruck

f
veruffentiicht am Schlüsse tfes Schuif/iAres /HS/.

i2 4, — Uel>er die wisseu&cbatUicbe Abbaudlung vgl. S. 44 1. —
lof doi SeboiBaehriehlen evtaehmen wir, daai im taufe des verfleteeoea

linbiiyelifee die OMieteo der bitber nar ale Sappjeate« an daceea ftyniM*
«um beschifl igten Lehrer nach Ablegung der seaetzlichen LehramUprii-
foog ale ordentliche Lehrer angestellt wurden. Ks erthfilten demnach am
Schlug des Schuljahres den linterricbl in den obligaten l.elirfächern tlie

ortkuUicben Lehrer Dr. Jos. biebioger (Uirector, Mitglied de« Piari

HeaeidcM), Tob. Wildauer, £rae. Planer, Ign. Zingerle, Hieb.
Lisch (Weitpriester), Mich. Paulweber (Weltpriester) , Jos. Daum,
Ad. Pifhf^r und die Supplenten Dr. Jos. Böhm ((Jüiver^vil.'ilüpror. und
SchulMlh), ioh. G reut er (VVeJtpriexter), Job. v. Kripp, Sim. \loriggl
(\\eitprie»ter), Dr. Jub. AI alfer tb ein er. AU freie Gegenstände wurden
fflehrt s ilaKaweobe Sprache durch den crdenlL Lehrer Er. Ploner,
Stenographie von Dr. AnL Hamaier, Tarnen tMO akad. Lehrer der Tum«
konst ioh. Dohrovich, Of-^-iiig von Jos. Lutz. — Aus dem Leclions-

pUne bemerkt Bef., «iass auch an diesen Gymnai^ium in den beiden ober«

i^rti Clasaen SopUokles gelesen wird. — Erst in der Bildun|^ begriflfen

siiid die LelirmittelsaMlungeD. te ersten Amchaffuog der für das phy-
äkaliaebe Jtabiiiet erfoiderUeheD hMtraiseole bal daa b. MinielcriuaB 1000 fl.

bewilligt; ausserdem ist dem Gymnasium für den mathematiach- geoftra»

phiscben Unterricht ein lAmiplar des Böhm'tjchen Telluriums und ein t.Va-

iMwkop ge^>rijenkt worden. Zu einem Naturaliencabinel haben die (»e.sehenke

üteiircrer Freunde des Gymnasiums, besonders für die mineralogische Ab-

tkeilung. den Grund gelegt. Dagegen bat die «ohnehin aehwache' Bibliothek

aar einen kleinen Zuwachs erfahren. Um so mehr ist zu bedauern* daaa an
diesem Gymn,isinm, «lo wie an den meisten in Timl, keine AtiriiThttisl.'ixen

erhot)en worden sind; ha «Irr l iequenz des Innsbrurker Gymnasiuiiis \^ ürdo

diese tünnahne au der driogeud nothwendigen Vermehrung der LehrmilteJ,

amenllieh der Bibliothek, eineii nkbt unbedetttenden Beilrag geben.

Oori und Gradicca.

€mSraf, Zwei/er Jahrestiericät des k, k. Ober- und Untergym-
mwwMm M%M Seie/fetiägit Oe» Sai4lettH9ekni9»etmU 40, Augu$i
Mi 9§r9feU§t cur mU§emeiiim Wirdipm§ der ämfgabe mui leittung
dieser knttntt. 40 S. 8. — In der vorausgeschickten mathematischeo
Abhandlung S. 8— SOstellt der llr. Verf. Dr. M II artmann «ein allge-

meines Gesetz der Dreiecksseiten ^ dar. Zwischen zwei Seiten eines beliebigen

Dreieckes ia, P), einer von ihrer gemeinschaftlichen Winkelspilze nach
•inen beliebigen Panete in der dritten Seile gezoirenen Geraden ($) und
den beiden hierdurch entstehenden Abschnitten der dritten Seite (r, d) findet

er die allgemein geltende BeriehuriL- • —#*) d -f d^— s*) r- n,

ickel bieraua durch Specialisüung der Bedingung mehrere bekannte
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Misrollen.

SiStze über das Dreieck ab und macht schliesslich auch eine allgcmeioe

Anwendung auf «las Viereck. — Welche sp( riel auf dera Titel des l'ro-

grnmines an^iedeutete Tenilenz d'c Schuhs i lnich'en verfolgen, iiml wie
diese durch die eigentbüiulichen Verhältnisse des Gör/er Gymnasiums bedingt

kt, wurde bei dem Beridrte über das vorjährige l'rogramm (in dieser

Zeiteehrill 1850 IX. S 714 f.) l»ezeichoe(. Aus den Tbutaachen, welche
der Hr. Dlrer tor aus dem jetzt verflossenen Schuljahre anfuhrt , ersieht

ni iii, (iass dureli seine sichere um! 'jnisirhtiire Leilimg, durch die eifrige

geineiiisame 'rh;ili*ikeit ihs l.ehikorpers und durch die Anerkennung,

weiche hierdurch die Schute sieb l^ei euieai bedeutenden Thcile der ICÜeru

erwarb, das Gymnasium die grösslen bei der oetien Organisiilion

entstandenen Schwierigkeiten bereits überwimden und einen sicheren Grund
und {{oilen gewonnen hat, auf welchem es weiter b»iuen kann. — Von den

im vorigen Berichte genantden Lehrern sind unterdess in Hubestand versrt/t

der Präfect Jos. Pelikan und die Professoren Job. 1^1 1 1 h a r t s c b 1 1 s c h,

Joh. Juretig, Jak. Fornasari de Veree, an andere Lehranstalten

verselEt die Prof. Dr E. Schwab mid Dr. A. Vi clor id. Dagegen
sind von anderen Lehranstalten nach Görz versetzt und als ordentliche

Gymnasiallehrer an;;estellt: l r \tv. S ch a f Ten h a u e r, Vinc. Lautkotsky,
Jos. Zeiger; und als Siipplentcn hethäligten sich Jos. Brftndl,

Lib. Bahr und Krz. J e r au sc h e k. Den Unterricht in den nicht oblii^ad»

Gegenstfinden ertheilten los. Eusler (Kalligr.) , los. Sudan (Zeichneu),

Joh. Schreiber (Gesang.). — In HetrefT des Lectionsplanes bemerkt
lief., dass in der 3. und 4. Classe des t'ideri:. die schriftlichen üebungcn
im l>eiifschen nn/restelll werden auaeh l'.dkmann's slilislisclieni Klemen-

larbuche/* Durch diesen Ausdruck tinden sich sonst in diesem Berichte, wie

es scheint, nur solche Böcbvr bezeichnet, welche in den Hlnden der

Schaler sein müssen, um als Grundlage llir ihre Vorliereilonf; und
Wiederholung zu dienen. Dass nun fnr die stilistischen Hebungen in der

Mutter (oder hcz. rnferrichts-) S[yrnehe ein stilistisches liniidbiich , wie
das sonst <;,inz verdienstliche von Falkm.uiii , in den Iiiinden der Schuler

«ein müsse , oder seine Einführung auch nur einen erheblichen Vortbcil

bringe , (vergl. Zeitschrifl für die osterr. Gymn. 1850. H. XI. S. 844. ff.)

kann Kef. sich durchaas nicht uberEeugen. Unter den gegenwärtigen
Verhriltiiis.seri aber, wo mit der Umgestaltung der Gymnasien die \u~

sch-ifTdiig so vieler neuer Schulbücher von den Schülern beansprucht

werileu rauss, isl es dringende Pflicht, auch nicht ein einziges entbehr-

liches oder unnölhiges Schulbuch hiozuzufögen. — .Auffallend ist es für

&en ersten Anblick, im Griechischen durch das gesammCe Obergymnasium
w&hrend des ganzen Schuljahres Homer als Gegenstand der Lecture ange-

geben TAI fluden; indessen kann es sehr wohl sein, dass diese Einrichtung

den factischen Verhältnissen angemessen war, da der Standpunct der

griechischen Kenntnisse in allen diesen Classen ungefähr derselbe und
es allen dringend uÖthig sein wird, durch andauernde Beschilftigung

in diesem einen, so wesentlichen Gebiete der griechi<$ehen Lecture sich

eiidieiniiscfi zu mnchen. Mm dirf erwarten, dnss in einem folgenden

Jahre auch die ritti*:ehe Prosa die gehnhrendc hcriicksichtiErnng ßnden
wird. — In dem Hericlite über die LehrmitteNanunlung wirtl mehreren
Wohlthfilern der Anstalt, namentlich dem Freiherm von Tacco, för ihre

dem Gymnasium gewidmeten Geschenke der gebührende Dank ausge-

sprochen. [H. B.]
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Vorläufige Beraorkungcn üher den tloulschen Spr.ichunter-
richl ao neu zu orga n i s i rt lul ea Staatftgy muasien iu

Ii n aam«
Unter die MhiUbarttm ToriMsterangen , walehe die Beforn der

Mittelschulen in Oeetomieh theils wirklich in's Leben gerufen, tiieili an- l

gebahnt hal, gehört unstreitig diejenige Verfügung des hohen Cultus- und
Ünlerrichtsmiiiisteriuois , die den deutschen SprÄrhunlerrirhl zur Pflicht

macbi. Zudem ist dieselbe den uulerslehendeii 6ciiui\orstät)deii und Lehrern
achr Hi dar Form einer wohJmeinenden, väterlichen Empfehlung, als eines
etrao^eiiy katesoneebeo Sereblee tugegangen. Saetiversllndige Schulmfiimer,
denen es mit der gründlichen Bildung der aufkeimenden,jungen Generation Emst i

i«t. haben daher diese ]MafsrrG:el, als nothwendigcs Vehikel xur För(j<™rffnflr

walirhaft wissenschaftlicher hiil Wickelung, mit freudiger Wärme hcgrüsst
^

und, weit entfernt , derselben poiitiüche Motive unterzuschieben , sie nur
^

alt das, WM rie eben iet, niaoiich ale die noerliisttelie ttediugung be-
,

Inebtel» oaler der alleiii die begoniene Reform ta allgemein praktiseber

GdtoBg gelangen kann.

Da äber alles gute neue, zumal die Umgestaltung veralteter Zu-
stande, mit lliiidcrnissen zu kämpfen hat , insbesondere in einem Lande,
das mitten iu den ersten Stadien seines Bildungsprocesses durch Ereignisse

der Iraurigsten Art aufgehalten worden, so dürfte in Dngarn noch eine

Rcraame Friit yeretfeieben, ehe der ninlsterielle Lehrplan allentbalben nacb
Verdienst gewürdigt und in seiner ganseo Ausdehnung durchgeführt werden
wird. Die grösste Schwierigkeit an den meialetl Orlen er^v 'irhst aus dem
sLirren Festhalten an einer ausschliessenden, mit den wisseii^^-haft liehen

Anforderungen unvereinbaren Tendenz, welche das Gebäude einer wohl-
geordneten Cnlerriehtaoethode' als eine Art Ton Zwangsjacke, deoteehe
Bildung aber als ein ungewöhntes, schweres Joch ersebeinen liest, das in

Kurze mit der Mationaliprache aocb den Nationalcharakler au erdrücken
droht.

In entgegcnpcspt/tt'r Richtung ist daher zur l örderung des iulol-

lecluellen Gedeihens der Schule in Ungarn nur ein Weg denkbar, der bereits

I

gewiesen ist in der bestimmten, dentlicb ausgesprochenen Forderung, die

Milteisebtilen des Gesammt-Oesterreicbs auf Grundlage eines streng wissen-

schaftlichen, dem Genius der Zeit entspreehenden Lehrplane«; umzugestalten,

einer Forderung, auf deren conseqnentfT unftnfsrfiicblicher Ei'füllung mit

allem Nachdrucke bestanden werdt-ii uiuns. Die ua Organisationsentwurfe

selbst cuipfohleno Annäherung wäre aber jetzt von einem guleu Theile

der magyarischen Vorstände und Lehrer rascher und ernstlidier, als bisher,

zu vermitteln. In letsterer Bexiebung wolle die Bedaction der Zeitschrift

für die (pslerreischischen Ciyranasien mir citaubf-n, einige Remerktingen über

dicAufgalx;, die hierbni dem den tsrhcn Sprachstudium in Ungarn /iifälll,

als unmafsgebliche Ansictjt raitzulhcilen und ein kurzes Wort in üctrcff

der kOnfligen Lehrer, Schüler und Lehrmittel tu sprechen. Einer

geübteren Feder bleibe es forbebalten, meine Auchtigen Andeutungen in

gehörigem Zusammenbang und ansfiibrlieher sn entwickeln.

a) Der Lehrer des Deutschen an der neuorganisirlen Staatsschule

soll, so gut wie jeder andere, seinem Fach^^ vollkommen gewachsen und
befähiget sein, die Bedingungen des ministeriellen l-iilwuifes genügend zu
erfüllen. Als Lehrer an einem ungarischen Gymnasium besitze er

eine gründliehe KenniBiss der Landes - (ungar.) Sprache $ als Lehrer des
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Deutschen sei er nicht nur mit deu Resultntcn älterer und neuerer

Forschung auf dum Gebiete der deiitscbcn Grammatik vertraut und in deu
ei^üuliichei), das gelehrte Sprachstudium vermiitetoden, inneren Orgauismus
der deutschen Sprsche eingeweibl , Müdem er toll aueb die deulecbd
Literaturgeschichte, nach allen Phasen ihrer EniWickelung, gründlich und
umfassend sdidirt fiihrn, Olu'ttlfirhlicher l>ilettanti^mu^' i'iid In-iläufige

Kenntniss des iKHilschen, mit denen man hisher sich begnügt hat, können
künftighin nicht muhr genügen. Ein gebildeter Schulmann, der nebstUei

auAli Schiller geleeen, der deo gtiiien Koltebue verspeist hat, der
irgend ein deutsches Zeiiungsblatt geläufig interpretirMi und eaf echdn-
geislige Weise einzelne Stellen aus deutschen Classikern citiren kann u. s. w.,

ist deshalb nnrh tiirht geeignt-t zu einem Lehrrr der detiNrhcn Sprache.

Solches riuschwcrk muss authoren, und giündliche Kenntuiss nn dessen

Steile treten. Mit dieser Gründlichkeit der KenntniBe soll aber auch die

Gabe aoepreebender Darstellung veri>undeo sein. Eine bölsenie» einteilige

Diction stellt die gründlichste Sachkenntniss in Schallen, während ein

fliessentier, deutlicher Vortrag die Jugend erwärmt um! für die Sache
gewinnt. Der Cliarakter der Jugend ist nun einmal Lrbcii und Beweg-
lichkeit , daher müsi^en auch die Organe der Wissenschaft Lt beu und Be-
weglichkeit iMsitien, wenn sie auf das jugendliche Oenötb wirken wollen.

Das „non otimia pouumut omnes** ist in dieser Beziehung ein trauriger

Geroeinplatz; der Jugendbildner soll seinem Berufe vollkommen GMÜge
leisten, — wo nicht, lieber mit einem anderen ihn vertauschen l

b) „Doch die uugarische Jugend'*, heisst es „muss für die hoch-
gestellten Forderangen des neuen Lehrsystemes erst vorbereitet werden.*'

Das ist es eben, was von den Behörden gefordert wird. Allein diese Vor-
bereitung schon lasse den Ernst und die Gründlichkeit des Unterrichtes

erkennen ,^ dem sie zur Basis dienen soll Man suche von vorherein die

Geberzeugung zu begründen und zu befestigen, dass nit hl die Eignung zu

einem bMtimmten Broterwerbe, nicht die Befähigung zu gewissen Aemlern,
tibcrbaupt nicht die Qoalifieirung tur sicherern und schnelleren Erreichnng
specieller praktischer Lebenszwecke die eigentliche Stimmung der Gym-
nasien sei, sondern dass diese darin besteht: ehie höhere allgemeine

Bildung unter wesenllicher Benützung der allen classischen Sprachen und
Literatur zu gewähren und hierdurch zugleich für das Lniversitälssludlum
Tonubereiten. Diess fuhrt mich auf mein Thema turuck. Die ungarische
Ingend wurde» nach den Erfahrungen, die ich selbst gemacht habe, mehr
gewinnen, wenn der Cnlerrichl in der dcutsdieu Sprache anfanglich mit
Benützuog der uugarischen Sprnrhe selbst , auf Grundlage einer wissen-
schaftlichen Theorie, grösstentheiis praktischer schalten würde. Der um-
sichtige Lehrer mSsste die Kunst verstehen , auf das Sprachgefühl ^iner
Schuler im allgemeinen hinzuwirken und durch Hervorhebung des bildenden
Einflusses, den die deutsche Sprache auf je nes ausübt, ihnen das Interesse

für diese einzuflössen. Diess könnte anfanglieh dadurch geschehen, dass

er die Uebersetzungsbeispiele in ungari?;rher und deul scher Sprache zweck-
mäfsig mit einander abwechseln liesse und auf diese Weise die ThItÜgkeit

der lernenden dergestalt in Sp.inmiti|r erhtdTe, dass sie das erlernte gteich-

sam als Product ihrer eigenen Cotnhinationsgabe ansähen. Der Dnlerricht

müsste mit einem Worte in hohem Grade fasslich und anregend sein,

ohne, wie gesagt
, der Gnindlichkeil etwas zu vergeben. \>eiter hinauf

käme es vorrüglirli darauf an, die Schüler zur l eberjscugung zu führen,

welch nothwendiges, ja unentbehrMebes ftindungsglied die deutsche Sprache
swiscben den altea classischen Sprachen und der ungarisehen bildet , da
die letztere, trotz ihrer ürsprünglichkeil und Eigenibümliehkeil, ja gerade
wegen derselben, der antiken VorstelluogS' und Ausdnicksweise gegenöberi
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Mn, nor havOg des betoidiiMiicleii Wortes, flondoni sogar des eot*
sprechenden Begriffes eolbebri, wafareiui die schmicgsaDiere und zur Auf-
Bahme fnMivlartigcr Elemente williprre «iculj»clic Sprache i\ri<i Versländniss
leifhl und genügend verniKteit ; eine Ücuierkuug, die oiilunter auch auf
Mdere Lehrfäclier au»2uiiehneü wäre, lo dieser Weise Jiessen die For-
dcimgen des Gntwurfcs mii deo Bed0rrDissen tniserer Sehuien und untiefer

iiigeod sieb io Ei'uklaug bringen , und der Zweck der Itegiening wQido
durch Anbahnung eiites gründlichen Unterrichtes im DeuUeben ab unseren
Schulen erreicht werden, ohne daas es uölbig wäre» sa Tsrscb&rften
didaktisciien iVlafsregeln zu greifen.

c) Misslirher steht es um dio literarischen Hilfsmittel, welche der
gründliche Li»lerricht im Deutschen gebieterisch und ohne ilufschub
erbeiiicht. OL^leich wir an Lehrhücliein der deutschen Sprache cbeu keiueu
Mangel haben , so feblt es sur Zeil doch noch an einenr iweckroalsigeD,
den Aoforderungen des Entwurfes entsprechenden Leitfaden. Die vor-
lie^fenden Grariiuialiken nach der A h n - S e i d e n s l ü c k e r'schen Methode
sfheifirn ?u oboifl.'ichlich uiul unwisscuscijafllich grhallen , als df»ss sie

uiucreu ei^eülhümiichen hchulbedürfnissen genügen könnten. Doch düifleo

die deutschen Grammatiken der Gebrüder Bloch einstweilen noch bei-

lubsbalteo seio, bis boberen Orls ein passenderes , unseren Bedürfnissen

sagNDesaeneres Lehrbuch der deutschen Sprache empfohlen wird. — Hin-
sichtlich eines geeigneten deutschen Lesebuches für deulscldernende magya-
riiiche Schüler müssen wir hierorts bedauern, kein einziges von ungarischer

Haod verfasstes zu besitzen, nul Ausnahuie des J. AI a r t o n'sch^, , das
aber seiner 4^eschmacklQSfiiL^noi;d^ und^ seiner" veralleten pedanlischen
Form wegen den gesteigerten Ausbrüchen der'Zeil kaum mehr enlsprei^Altt
durfte befunden werden, Dage^zcn w äre das so .srhnell Leliehl gewordene,
populär gehaTT'fie deutsche Sprachbuch von Th. Vernalekcn (Vgl.

Zsehrff. f. d. o^l. (iymn. 1850. X. S. 771. ff.) auch aii^ deiPinagyarischen

GymnasieOy namentlich in den unleren Tier Classen, recht wohl zu ge<
knoehso» wie Ref. selbst in der ihm anvertrauten sechsten Classe

bereits mit gutem Erfolg es versucht hat. Meiner Ansicht nach sollte lur
mafryari^rhe Schüler dr<; Deutschen ein deutsches Lesebuch, worin .Turh

zwerkmalsipe Bearbeitungen iSuler Lesestürke aus drr eigenen Literalur

ealhaiten waren, verfassl werden, wofür bereits vodi iiulene Lebersetzungs-

proben ben&txt werden konnten; diese« mit pädagogischer Onisicbt ge-
wählty gehörig mit OriginaUesestucken gemischt, und xu einen systema-
tischen Ganzen gcoidiu*!« dürften eine Sammlung geben, die vor der Hand
«nserero ersten ÜeiÜnTnisse genügen würde. I>i<' modernen Poesieen eines

Toiopa, Garay, Sujaii>7.ky u. a. bieten bei umsichllser Auswahl manchen
scbätzenswerthen Beitrag | im ganzen aber ist der bihait dieser und ähn-
licher IKii^tangen tobi subjeettven modernen Wellschmers su sehr ge-
trübt, als dass man jungen Leuten ohne weiteres zur l«ecture sie empfehlen
Vönnle; die Wehmut hspoesie eipnel sich überhaujjt nicht für die heiter-

geslimmle Jugend, die vor allem gesunder, von krampRiafler lleberspannnng

und kränklicher Sentimentalität gleich weit entfernter Kost bedarf, weiche
die Gesinnung kräftigt und das Gefühl veredelt. —

Es dürfte indess noch lange anstehen, bis solche fromme Wünsche
bei uns in Erfüllung gehen. Noch bangen die Wolken lief in's Und
berein, und die Naehwehen der jüngsten traurigen Vergangenheit werden
lebhaft empfunden. Doch wollen wir nicht verzagen, sondern die fland wohl"-
ppmulh und rüstig an's Werk legen und den ForlsrhriM 7tmi hcssrrcn
n^tfh Kndten fördern halfen; Wenn gleich der Pfad zuni neuen Ziele rauh
UiMl dornig ist, so wird doch der Segen der neuen Pflanzung nicht aus-
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bleiben. Der Ttedanke, das rechte redlich zu \^'oilcn, muss nnscren Mttib

erfrischen und zur Thal begeistern. In magnU poiuisie uu e$t,

Kaschau, im November 1851.

W. Sc;hmelE.

Prüfungen der Privattchuler in Gymnasien in Lombard^K
Venetien.

Der ^Educatore'^ theilt im Äiigustheft 1851, S. 308 f. einen Brief

nut, dcu üUi Privativ hrer aus i^lüulagnana au dio iUdaction gerichtet

' bat, über die Prafuagi:a der Pdvateobiiler an den Gymaasien. Der Hr.

Verf. spricht darin als eine allgemeine Klage aus, das» das Ergebniss der

Prüfungen der Privalislcn so seilen den vorhergcfasstea Hoffnun?^en , dem
Fleisse und den Fähigkeiten der Schüler entspreche ; auch lasse sicti nach so

kurzer Prüfung, bei welcher auf den einzelnen Schüler nicht mehr als

eine halbe Stunde komme, ohne dass man doch den lu prüfenden sehon

vorher kenne, nicht wohl ein sieheres und ersebopfendes Ortheil erwarten.

Er schlägt daher vor, es mochten diese Prüfungen nicht von den Lehrern

des üflfentlichen GymnnsiMms, sondern von den l'rivallehrern <1er Schüler

selbst vorgenomiiun werden, im fi ist in des Classenlehrers ami Direclors

des Gymnasiuuii», weiche die Gegcuslande der Prüfung vorzuschreiben uud
deren Ergebniss sn beartheilen hätten. Hierdureh würde für den tu pruüpn-

den Schüler der Einfluss behoben, welchen die Fremdheit des Examinators

in jedem Fall ausübe; für die Privatlehrer aber wurde die Prilfung , wel-
che sie vor dem Gymnasiaidirector anzustellen hätten, ein Antrieb zu gründ-

licher Betreibung ihres Unterrichtes werden. Es ist leicht zu bemerken,
dass diese AeaderuDg im Prüfiingsverfebren, wenn sie einige UebelstSude

behebe, andere und grossere herbeiführen würde. Wiehtiger als dieser

der Redaclion des ^Educatore^ eingesandte Vm-schl.ig erscheint eine dasu,
wahrscheinlich von der Redaction, gemachte Anmerkung, weil dieselbe ein

Factum in aller Offenheit und Starke ausspricht. Es heisst nämlich wört-

lich in jeuer Anmerkung : «Auf eine ganz andere Weise geht das Geschäft

der Ckttsilieatirn in anderen maneber unserer Gymnasien vor sieh, bei

welchen die Prüfungen der Privatisten auf eine blosse Formalität
(formalitä)

,
ja auf eine Fiction (ftmüme) hinauslaufen. Die Liste der

Öassißcatiou wird von den Privatlehrern seihst oiler von den privilegirlen

Besitzern von Privatgymnasien fertig vorgelegt, und ihr schliessen sich so

gut wie Immer die öffentlichen Lehrer an; und wie die ersteren Ihren

Tortheil darin 6oden, der Eitelkeit der Ellem zu schmeichelu, so kommt
es selten vor, dass die Zeugnissclassc gewissenhaft gegeben würde und
dem Verdienste des Schülers entspräche. Ohne öffentliche, feierli-
che, collegiale Prüfungen uuter dem Vorsitze einer einsichtigen
und verantwortlichen Autorität in Schulsachen ist nicht zu hoffen,

dass man die eingewunelten Missbrfiuehe des faeUseh bestehenden, balllosen

Systemes des Privatunlerrlehtes aufhebe.*

Diese Bemerkung verdient gewits die vollste Beachtung , denn in
solcher Stärke hatte sie schwerlich ausgesprochen werden können , x\ enn
sie nicht auf allgemein bekannte Facta sich stützte und dem Unwillen <i ir-

über nur Worte gäbe; eine Beachtung dieses Gegenstandes erscheint um
so dringender, da die Ansahl der Privatseholer, wie die statistische Ta-
belle im Xlf. Hefte des vorigen Jahrganges zeigt, an mehreren Gymnasien
Lombarde- Vcnetiens eine sehr bedeutende ist. Die Forderungen übrigens,

welche der Hr. Verf. Jener Bemerkung an die Prüfungen der Privatisten
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sielll , wenn sie aus einer täusclietulen Formalität zur Wahrheit werden
mlim, l»ezcic!iiiLn fnsl wirklich i;cnau diejenigen Modalitriten, unter wel-
chen iu dcQ audereu Kroniänüera die MaturitälsprüfuQg abi:« U 14t wird.

Literarische Notizen.

Ititschrifl für vergleichende Sprachforscbang anf den
Gebiete dee Deutsohea , Griechiscbeu und Lateioiieheii. Henoigege-

beo TOD Dr. Theod. Aufrecht, PrivatdoeenteD ao der DblTenitit 10

Berlin und Dr. Adalbert Kuhn» Lebrer am kölnischen Gymnasium
biscaelbat (in Berlin). 1—4. Heft Berlin, Ferd. INünmler's Boebhand-

\«a$, 1851. 384 S. a — Das Ilea V, Thlr. » 54 kr. CBI.

Die vergleichende Spraclm issenschad hat eine sehr kurze Geschichte,

deau Jene Versuche, verwandtkÜLgende Worle zu ^iainmelu, die seil dem
17. Jahrb. erMbeinen, gehören ihr niebt an. Errt mit don Bekanntwer-
den des Sanskrit in Deutsellland war die Möglichkeit für sie gegeben, so

, weit sie die indogermatn^jeheii Sprachen betrifft, und hicvon können wir
allein reden. Franz Bopp lehrte zuerst das Altindische gründlirii und

sdiuf zugleich die vergleichende Sprachforschung j als uothwendi^e i:.r-

gsDioog trat di^ bistoriscbe deutsche Spraebwissensdiafl hinzu , die Jak.

Grimm erweckte. Durch dieser xwei Männer unsterbliche Arbeiten wuchs
die junge Pflanze risch empor, und die lateinische und griechische Phi-

lologie sah sich gezwuiii^en, den spröden Stolz zuerst mit herablassender

Billigung, dann mit oücaer Anerkennung und iNaciieilerung zu verlauschen,

kl den etymologischen Tbeil der Sprachen war ein neues Licht gefallen {

die Laulgeselie mid die Formen wurden jetst erat kenntlicb, und neue Be-
trachtung der Satzverhältnisse war damit gegeben. Von selbst mussUNi
sirh für ilio rilte^'-fcn ^geschichtlichen Verhriltnisse nnd die frühesten Bil-

dungszustande der Volker verborgene Queiien auJthuii und ein frisches

Arbeiten zeugte von der Lusl des Finden^. Bis in die neueste Zeil felilla

jedoch der sicherste Boden der Vergleicbungen, indem die Kunde des iltesten ,

indischen Dialekt's, der Wedas|)rache, abgieng. Nunmehr sind jüngere

deutsche Gelehrte bemuht, dem Vin2;el abzulielfen. Während Max Mül-
ler in London den Bigveda r ausgibt, den Kosen nur beginnen sollte,

veröffentlichte Benfe y in iiollaigen den Samaveda, gibt Albrccht We-
ber in Berlin den weissen Y^us, Roer in Galcutta den scbwaneo T^ui
heraus, und so sind noch andere deutsche KriAe um anderes aus diesem

Kreise bemüht
Das letzte Ziel dieser Forschungen liegt weit, und das gegenwartige

Gesehlecht darf nicht hoffen es zu erreichen. Ihm ist die Aufgabe ge-

worden, die Vorarbeiten und den Dnterbau aufzuführen, auf dem die Nach-
kommen die gtitätige Verbindungsbahn zwischen den begabtesten Völkern

der Gcsebicfale legen werden. Wir haben noch In den eintelnen Spnh
eheo die Einxelheiten su ergründen , für sieh zunächst und dann mit Ver«

gleichung der nächtsverWf'^ndten S|>rachen. Jener kecke erste Anlauf ist

nun vonihcr oder soll mindestens vorüher sein ; mancher schone Schlnss

ist durch eine einzige Form, die neu auftauchte, zusammengefallen, und
die Forscher sind yerlaufig wieder jeder in sein Land gegangen , um dort

iiies ISr die emstige Teräuignng tief und fest su macben.
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Fs war ein guter Gcdnnke, was auf den verschiedonon Gehielcn in

dieser Weise uud AbsiclU gvarbeiltl wird, auf cineu Ort zu rufen und da-

mit den kleineren Arbeiten über die einzelnen i:»pracben, wie der allge-

mdaen vorgleich^DdeD Wissenscbaft, die Sammlung zu gewShrao. So ent-

stand die Zeitaehrift iQr vergleichende Sfiraeblbncbnng, welche die Her-
ren DD. Aufrecht und Kulm in f^ertin seit Neujahr 1851 herausgeben.

Sio heschranktcn «üe Zeitschrift auf das l>( u(srUe, Griechische und I^ilei-

nisehe, eiuestlieils \\cil di^'^e Spraclieii uhtn den indogermanischen zur

reichülen l^ulwickelutig gelaugt t>ind, andereiilhcilä «weil die Werli;e, die in

denaelben niedergelegt sind, (ur unsere Bildung so hedeutsam sind, da«
deren Grammatik der grundlidien £rfoi«chung wohl Tonu/?lich l^cdarf und
würdig ist * Vussürdem lag es den Herausgebern daran, den ßedurfnisseo

der Gymuasiallöhrer entErcL^cnzukomuien, «welche sich von den Schülern

nicht lediglich durch uiuias^cude Kenntaiss des i- ormenmalerials , sondern

auch durch geistige Anffassung desaelben unterscheiden müssen.' Der Zweck
der Zeitschrill wird von den Herausgebern in folgende Worte susanunen-

gofasst: «Sie soll durch eine kritische Ergrundung der drei Sprachen, zu
allermeist aber des cf yniolof^ischcn Theiics fler-elhen, deren ursprüngliche

Gestillt wieder aufbaueu, die Bedeutung der ausgebildeten Formen erfor-

schen uud hierdurch die Weise auffinden helfen, in welcher die Ürvölker

ihre Anschauungen in Raum und Zeit vermittelst der Sprache ausgedruckt

haben. Diese Ttilersuchung soll entweder durch eine methodische ,

handlung einer der drei Sprachen, unter steter Bcrücksiehligunp ihrer Dia-

lekte, oder eine besonnene Vergleichung <!ei"r>elben unter einander, wob^
das Sanskrit zu fiathe zu ziehen unentbehrlich sein wird, augej»lelU wer-

den.* Was das äussere betrifft, so wurden drei Abtbeilungen für jedes

Heft gemacht s A, Abhandlungen. A Anxelgen ddr neuesten literariscben

Erscheinungen, welche für die Sprachforschung von einiger Bedeutung
sind. C. Miscellen ndrr kurze Mittheilungen aus anderen Zeitsobriften^

neue Wortableitunij^eu und sonstige Hemfrknngen.
Diu vier ersten Uefte der Aufrechl-hului'schen Zeitschrift liegen vor

mis, in denen si^ eine Verwirklichung des Planes erkennen lässt» Jede

der drei Sprachen ist nach der etymologischen Seite mehrfach behanddlp
und auch an gemeinsamer Betrachtung aller drei zusammen mit dem Sans-

krit fehlt OS nicht. Die KröfTnung macht ein Aufsatz von l£. Försto-
raanu in Danzig (jetzt in üolha> über deutsche Volksetymolo-
gie. Er behandelt «den Embryo etymologischer Wissenschaft,* die Ver-

snche des Volkes, sich den Ursprung und Znsammenliang ihm dunkeler

Worte durch Angleichuog an ihm verstandliche deutlich zu machen. Die

Abhandlung ist für einen grösseren Leserkreis bestimmt imd demgemäfs

gehalten. Der Hr. Verf. «lersdhen hat die Zeitschrift aueli sonst ausge-

stattet. Aus seiner liesciiäriiguug mit den altdeutschen Eigeuuamen ist

eine Arbeit über die Zusammensetzung altdentscher Perso-
nennamen (Heft2.), nnd über den ahd. Diphthong IM entstanden

(H. In fit r crstercn gelangt Hr. Pörstomann zu der Behauptung, die

Zusammensetzung sei ohne Hiicksiclit auf die Bedeutung geschehen (was
mir, beiläufig bemerkt, mehr als zweifoihan ersclieinl), die zweite ist ein

Beitrag zu der althochdeutschen Lautlehre. Ausserdem suchte Hr. Porst e-

msnn in .dem Aufsätze über die numerischen Laut Verhältnisse
i m Griechischen, Latein iscben und Deutschen (Heft 2.) durch
statistische Angaben über das Vorkommen der ein/t Itu n L lule in den drei

Sprachen Ergebnisse über die Fntwickelung der S|)raehen und tias Vcrhäll-

niss der cinzelucn Idiouio zu einander aufzustellen. i\ebou diesen Arbeiten

sind eine lleihe anderer dem Deulschen im besonderen zugewendet Jakob
Grimm besprach das Wort Schade (/tmk) und zwei dunkle angelsichsi-
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iche Worte 0kf€cg (oeeamu) und eburdrung (Orttm), Mit gärfeeg
stellte er das sanskr. fnffnrn, mit eburdruntj tlis sanskr. Miähftla ili r

SacU« nach zus.iiiiuieii. (H. 1. %.) FerutT bchautidte er eine eigeiilhüm-
üche Verweuiluu^ Uvü allliucbd. miUelbochd. Iui|>eralive$ in der Kedensart
Mt (wie) äu tnOj wotu er da» itrieeh. ol9¥ o (ws) 90(^999 {Sqacov)
verglich (!'• und erw.iliule «iner allhochd. AhkurxuiigsweiM (U. 1.)«

Eine Zahl golhisrhr r, alliionli^rhr r und doulscher W o r t d e u t u ng en ga-
bea Aufrecht, Kuhn und II Schweizer in Zürich, wobei sie das Sanskrit

mit Geticbick zu Uilfe uabuicu (11. 2. 3. 4.>. (Jeber das altnordische
ftelati vproaomeo handelte Aufreehtia KSne bei Ameige eines Chri«»

ilianier Doiyersitatsprogrammes. Auch nach dem Slavischen hin wurde
das Germanische in der Zeitschrift besprochen: einmal von Prof. Schlei-
eher in Vr^z, welcher über die Bi I d u n 3 u ffixe ft und /% in bei-

den Sprachen handelte (H. 2.), und dann von dem Berichterstatter,

welefaer die Mischung des deutschen und slavischen Wort*
tehnttee in den nordöstlichen Mundarten Oeutselilands aa den Sehleei*

sehen anfiries (B. 3.).

Dem Griechischen war keine geringere Aufmerfcstmkett zugewendet
Geber das DisTimma in einitr^'n Formen und NNortf^n handelte llr. Auf-
recht hei Mittle ihiDi.' zweier korcyräischer Inschriften (II. 3 ); Hr. Fr.

S t r c h i k e lu Üduzig gab eine üntersuchung über die Uuiwauüiuug
Uteiniseher Eigennamen in grieehisehen Munde (H. Br. 0.
Cnrlias in Prag versachte eine neue Deutung für die findong dec
ersten Aorists ina Passiv um unti für die i t e r a t i v n P r a t c r i t a

auf — ffxov (H. 1.), be^prarh »lie Verstärkung im gricch. l'rä-

jensstamm und behandelte den Accus. Plur. (U. 3.). (Jeber den
DatiT Plar. auf retft und das Affis ri|T, latein. täi (itU) sehrieh

Hr. Aufrecht (H. 2 ). . Die Spuren doppelter (starker und schwacher)

Themen gricch. und latein. Namen unterwarf llr. Kli 1 einer ün-
tersnrhung, der eben so wie Curtius, Kuhn und Aufreilit « ine Reihe

dunkler gricchiücher Worte durchforschte. Ich mache hierhei namentlich

auf die Kuhn'sche Arbeit über «r^*xiitf, ^ilym, Tdx^v (S. 179 — 189»

193— 205) aufflserksam, worin der Hr. Verf. in seiner bewihrten Welsi
die riUhaelhaRen Telehinen behandelt. Die Troisehen Namen ^dill(«9#90ff,

JLi^g und '^xTa>e besprach Hr. Curtius (H. ].).

Für da*; r;if»'ini<^rhn sinil ^^Iciehor Weise mancherlei Arbeiten in der

Zeitschrift niederfielest. Em laufrerer, noch nicht beendeter Aufsatz von
Prof. Ag. Benary in Berlin untersucht die vorkommenden Consonan-
tenverbindongen im Anlaut (II. 1.)$ über das/ twisehen iwei
Vocalen handelt Aufrecht (H. 3.); einen Beilrag zu der altitalischen Laul^

lehre gibt Hr. A. Kirch ho ff in dem Artikel „V 0 c a l c i n fu ^ u n im
Oskischen'» (II. 1.). Zu der i u [ik nlehre slonerte Hr. Aufrecht bei in der

Untersuchung über die Advcrbia a u I im (H. 1.) und die Zahlad-
Yerbien auf {§n$ (H. 2.). Znr Wortdeutung sehrieben die Herreo

Curtius, Kuhn, Aufrecht und Ebel. Wihrend Hr. Aufreelu in den Arli*

kein «die osk isch e I nschr i f t von A f> n f " (H. t.), «einif?e
oskisrhe VerbaWormen» (H 2.) und in der Besprechung der l'an-

zerbieter üchen quaettiones Oinbrlcae (ü. 3.), Erklärungen über altitalisclio

Worte gab, lieferte Prof. Polt in Halle Brorterungen über das platt-

lateinische und dessen Verhaltniss su den romanischen Sprachen (H. 4.).

Fast in allen diesen AuEiStzen werden sur Deutung oder zur Bestl-

tigung des aus sich gedeuteten die verwandten Sprachen herbeigezogen;

in einigen gescliiehl diess noch in höherem Mafse. Dahin gehört eine

(ktertttchuAg Hrn. Kubu's über das alte S und einige damit verbun-
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dene Lautentwickclungen, worin der Verf. bis jetzt die Fälle behandelte,

wo s und t entstanden ist (H. 3. 4.). I)ersell)e Verf. th^-ilte im ersten

Hefte Untersuchungen über die Wurzel A' A D mit und im zweiten über

die Wurzel 6ÄF, CAMF^ denm er eine reiehe EoCfaltung in den indo-

gernMoisebeii Sprachen zuwies. Auf die Wiehtigkeitt welche die neu
belebte Wortforscbong für die Satzlehre haben muss, deutete Hr. Curtius

in einigen Worten hin, überschrieben rrdie historische Grammatik,
and die Syntax.* Der alte Schlendrian wird freilich hierin noch lange

Widersland leisten, hat sich doch die ganz unwissenschaftliche Behandlung

der latein. und grieeh. Laat- mid Formenlehre bie bente io Aneehen er-

halten; indeasen endlich wird doch auch die Satzlehre eine (Jmwande-

!ung erfahren, und die Tergteicbende Spraebforecbong wird dabei tb&tig

sein miisscn.

Meine kurzen Angaben uljcr die Zuilsehrift von Aufrecht und Kuhn
wollten den Inhalt derselben nur iiurz aufführen. Man wird das rührige

Leben darin erkannt haben und dem achtungsvollen Dntemehmen glü<£-

lieben Fortgang wünschen. Wer für die höhere Betrachtung der Bestand*

theile unserer Hauptsprachen Sinn hit nnd sich nicht bei dem «es ist*

beruhigt, sondern nach dem «warum* frafjt, der wird in dieser Zeitschrifl

Anregung und Belehrung genug finden. Sie luoge daher auch den uster-

reichischen Schulmänner» nicht fremd bleiben und auch hier die Beach-

tung erhalten, die sie verdient.

Grats, im November 1851.

E. Weinhold.

muatkeea^ Kfifitanm Grmconm ei Ramtmonm TnOnerkma,

\on den neuesten Erscheinungen dieser rüstig fortschreitenden Sanim-
long heben wir hervor M, Veil ei Paterculi ex UUtoriae Ronuuuio
mrU öme¥tM muie MvemmL BeemuuU €t rerum Hkttcmn 'Saa^MtM'
MHmtin (tdieclt Friä. Haaee, prof. YnUislav, ViU,i24 S. i8Si (4'/, Ngr.
s 17 kr. C.iM.). l ür die Kritik drs- VelUius hatKritz in sf^iner srhr ver-
dienstlichen Ausgabe einen ü sten iioden gewonnen und die bei ilnn Ver-
lust der einzigen Handschrift iiier doppelt wichtigen diplomatischen ürund-
sfitse klar und sieber ermittelt; die übergroese Verderbniss des Textes
im einzelnen kann indessen natuilich nur dureb die Thatigkeit vereinter

Kräfte eine allmähliche lusserung und Heilung erwarten. Hr. H. ist der
erste, der sich nacli Kritz dem schwierigen Geschäft einer vollständig^

neuen und durchgreifenden liecension unterzog; halte er sich sctiun frü^

her als genauen Kenner des Veileiue gezeigt , so gibt seine jetzige Lei-
stung davon auf jeder Seile neue Belege. Je leichter hier der Zualand des
Textes zu einem verwegenen Emendiren auffordern kann , um so mehr igt

das vorsichtige Wrftihren des neuen Herausgebers her\'orzuhebcn, indem
er sieh durchweg so genau als möglich an die Lesearten der ediiio prin-
cciis und der iN'achlräge des Uurerius anzuschliesseu sucht; selbst II,

42« 3 hat Herr H. nicht gewagt die tehooe aber kühne EmendatioD
Schneiders HUomedeam mim Ii Jam tanquam oMnebat aufzuneb-
raen , eben so wenig seine eigene frühere Conjectur I, 17, l Ptautini le-

porU. Die überlieferte r,esei*rt sehen w ir besonders II , 36 , 5 mit Becht
geschützt, wo Kritz mit ßurmann ohne iSoih //mxif/ie in praximi ge-
fildert hatte ; wahrend maxime gar nicht mit noüri «er/, was allerdings

anstossig wäre, sondern mit emShMMi zu verbinden ist Dazu kommt, dass
pratimus in zeitlicher Beziehung mit dem Genitiv nicht einmal nachzu-
weisen ist ; w&hreud wir es von Velieius unmitteli>ar vorher mit dem Da-
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tir Terl)undeii whvn
. proxfmum Cfcermi Cnetarem. Ebenso müssen

Wir an der vielbesprochenen Stelle I, 3, 2 der Beibehalluiifi dos Indiritivs

ilurctiau:» beistimmen » während durch die einfache Aeiulci ung von titxe-

nmi m tÜ$tenmi der Mifsklang neben vixerunt gehoben ii»t. (Auf die-

Mibe Weiee hei Kr. H. ätm, XTI, t5 gl&eklieh emendiH.) Vgl aaeb
I. 1?, 6. wo nur viclh irhl zu schreiben ist deponltur , neque ante in^

wiMum esse desinit , quam quod esse desiff. Die in den Text aufge-

uomiueuen Verbesserungen, welche Hrn. \\. selbst weniger evident erschie-

nen , sind vorsichtiger Weise durch cur^iven Druck bezeichnet. ISebea

äeter diplomelieeheD Oewlisenballigkeit eehen wir indeeeen eueh anderer-

seits nicht weui::e Uliigel dei überlieferten Textes in scharfUmugcr Weise
erkannt und n.ich^ewie^^fn , welche bisher keinen Anstoss erregt hatten.

Zunächst hat Hr. U. mihrfrifh bemerkt, wie spätere Randglossen in den
Itrit »elbst gerathen uud auch sonstige Einschiebsel daraus zu cnlferneD

•eieiL Auf eine Hauptqaelle derartiger VerunaUltuDgeo durch öftere Dil"

tographieen halte betenden Bergli in Zeitschr. f. Alt. Wiss. 1845 S. It4
Anm. aufmerksam gemacht, dessen Ansicht über II, 118 Hr. H. indesspu

uicht tlieill. Wfilerhin hat def^ellH« auch manche Lückr dt-s Textes rich-

tig erkannt (Ii, 20, 1 u. Ö.), eiidiich das Mittel der Cmsleilung mehrfach
mit GtOek angewendet (II, 84, 2. 95, S. 110, 7). Tor allem iit £e Schwie-
rigkeit I, 18, 2 Irefliieli gelöst , wo Hr. .U. dureli richtige Würdigung der
^orte et in Halia sowohl die überlieferte l.escart talium ttudiorum zu
srhül/en , a!s auch die Lücke am Fnde des Cap. evident nach/nw eisen

Terujochle. — Teber die Grundzüge des lieobaclilettn Verfahrens gii)l die

Torrede S. III— VI in bündiger Weise Auskunft; Hr. HL versucht hier zu-

ideieh aus palSographischen Gründen daa Aller des «0dl MwrUieeMi auf
^c. W üd. XII zu bestimmen. Die Brauchbarkeit der Ausga{>e wird end-

lich durch die Zugabc eines berichtigten und vermehrten index noch erhöht.

\on der nicht weniger schätzbaren neuen Keco^^nitiolr des Livius ist

der vurletzle liaud erschienen, mit welchem der Text der erhaltenen bücher
tellgliodig Yoriiegts Titt Hpi aöurie emmatibri. Beeor^U Wiik.
Weissenborn. Pars V. Ub. XXXfX—ÄLV, Epit. lib. XLM—CXL. Xllf
u 3i9 S. 1851. (9 Ngr. = 33 kr. CM.) Dieser Band umfasit seinem grössten

Thcile nach die Bücher der fünften Dekade, welche besonders Kreyssig
(m zweifacher Bearbeitung) und nach ihm Bekker nach einer neuen Col-

lalien der (einzigen) Wiener Handschrift herausgegeben hatten. Hr. W*
konnte jetzt auch die spateren Bemerkungen von Kreyssig in mehreren
kleiiiL-n Schriflchen und Recenaionen benutzen, Im sonders dessen (tnnota-

tkmes ad T. Litii tibms XLl—XLV (3f(senae 1849, 128 S, 4), wo ausser

mancher treffenden Kmendation namenllieh öfter die Varianten des cod,

selbst nach der (Kollation von Kopitar mitgetheill sind; hier und da hat

«ich Alschefski schon einige Proben ans seiner neaen Vergleichung

]ßom Hds. gegeben. Der vollständige Apparat ist allerdings von keinem
der neueren Herauscrcbcr vrröfTenUicht worden, und daher noch nicht uberall

• III fester Hoden für die Kritik gewonn<'n, andererseits lassl aucli k u pi tar's

tuiiatton selbst, wie Kef. aus eigt-ner Ansicht der lids. vcrstcliern kann,

noch manches tu wünschen Qbrig ; das bis Jeltt vorliegende Material aber
sehen wir von Hrn. W. , wie es TOn ihm nicht anders zu erwarten war,
in IrefTlicher Weise benutzt, und so wird dieser Theil seiner Ausirabe für

alle Freunde des Lirius einen besondern Werth behaupten, zumal da Al-
ichefski's Recension voraussichtlich erst in längerer Zeit ihr Ziel errei*

eben dürfte. Dazu kommt, dass Hm. W.'s Bearbeitung für diesen Ibeil
des Usius im Augenblicke geredetu den einsigen empfehlenswerthen Schul*
(eit darbietet, da die Tauchn itz'sche Ausgabe von 1828, welche Kreys-
sig besorgte, jetsi vergriffen scheint, und dtte in densslben Vertage «r-
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schienene neue Bearbeitung v. 1848 von dem anonymen Ucrausseber auf

eine so nachlässige uttd verkehrte Weise durchgeführt ist (sie hat Al-
soherkTs, Bekker*! uod Kreyssig's lleeefMiOQiHi gßt» ignorirl «ml
•chlieMl sich in der ersten Halfle meiit der edÜSo Veneta von 1470 an),

doss vor einer Benutzung derselben besondere für den Sciliilgobraaeh auf

das eaUchiedeustc gewarnt werden muii,

Wien, im Nofember 185t.

Ouatav Linker«

Mailander Abdrücke der t^Bibliotkeca TembnerianaJ*

Latint scriptores ctassici ex emetidatissimis editlonihus ad luum
Btudio$ne tutentmh curante Car, Joack. Quesia. MtdioUuU^ JiMpyi»

Joe GuoccM, hibliopoUic iSSi,

Unter diesem lilel liegen uns die ersten drei Hefte einer neuen

Sammlong von Teztausgaben lateinischer Classiker vor, nfimlichs

Coruelii Nepotis Uber de excelienUbus diicibus exterarum
genttum cffm tiitis Catonls et ANici ex libro de hisforfcta iaiinfs et

alUs exci-yptis. Ctir. RudolpUus Dietich. 105 S. kl. 8. (45 CeiiL)

C. Juiit taesaris Commentarii de bello gailico et civUL
Aecedim Hirttt et aihfntm UM de deiio otextmOrtiio tifiricam et äii-

panierui tum Caesari» ilirtiique flragwteiaa, Otr, C /. Qu e Mio. /. ife

Mo gailico 199 S. Lira.)

P. Virgilii Maronis opera. Ad hei/ntanam praecipue edi-

tionem rerognovit C, F. Questa. /. Bucolica et Georgica. 90 $•

(67 Cent)»).
Die SammlnDg kündigt sich an als esegttltn sulte pHi reputate äi

fYanclae Germania, specialnientr j^fiffa rercnffssimn feubneriana
dl Llpsta. Dem gegenüber hallen wir es lür unsere Ptlicht, gleich m
den ersten Proben die ganze Blosse und Verwerflichkeit des Unteniehmeus
aii&ttdeeken. Alle drei Bände sind einfaeh al« NaohdrttOk
der en ts preehenden Teufoiier'aehen Aasgaben von 1850
z u bezeichnen; bei Com. NepOi hat Hr. Q. sogar die Naivetat, mit

dem unveränderten Titel der T.'schen Ausgabe auch den Nimen des

Herausgebers zu w itMlerholen , als liege hier eine neue Bearbeitung des

Schriftstellers von Hrn. Dietseh selbst vor. Bei den folgenden Bänden

bat Hr. Q. auf dem Tilet die Namen der Herausgeber weggelassen, aber

im Texte selbst deren Arbeit eben so unbefangen sich angeeignet. Wir

sehen im Texte bei Cae^^rtr fast durchgängig Zeile für Zelle auch hin-

sielitlich des aussen n l tuf inii;es der T.'schen Ausgabe ^enau nachgebildet,

wie denn das Format beider Sammlungen überliaupt durchaus überein-

stimmt Auch der Druckfehler der Originalausgabe VHI, 23 velut Huneta n
IQr vel ut kehrt getreulich wieder, obwohl er 4f>rt inder^ffe/1^* /f*

adlOn berichtijLjt war.
Liegt somit klar in Tage, dass diess ganze ünteniebnien ein

Nachdruck ist, so tritt die Dufähigkeit und das Ungeschick des

•) Zor Verjflfichun^ fügen wir Hie PrcUe bei von rlrn entsprechen flen Aatg'beo !•

der Biltliuthrcn Tfubneriuna ; wir entli-hiion tiiculbeu auek der to« der Verlag**

haadlting ii.Krli It.ilioii verbreiteten Ankündigung. Hiern«ch kostet Cnrneliu*

N»p09 ! der Tciihner'aclien Ausgabe 40 (^ent . im Mail«od«r Abdrucke 4S Ceal-

«

Cu09mH» bell. Galt, in dar Teubner'ftehett Avagaba 90 Cant » im lltailindat Ak*

dmcke 1,06 L
; rirgilii BueoiUm ff Omt^Im» Tf«bMi^««h» Auag ' < 60 Cwrta

lluiia4«r Mrmak ff Caal. d Re«i.
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BfTAu^S!rhori nirht ^-rnijrrr flcntlich herror. Derselbe hal iiamlich be-

sooders in drei ('uruteu dorli rine f^ewissc SelbsUiidi^lvoit zu zeigen

Tersucbt, uiiil läast hier die t-ij;i>nc Blosse unter den erborgten l-edtro

ilicnJl crlieDiieii. So flodeD wir Odielnlerpunolioo der Teubiier^aclMB

Amgßhta «lurch^ängtg venehircbtert ; aufTallende Sparsnoikeit auf der
ri'T :i, uiinülze Ila ifiinL' Ttif t^cr •tndt'ren Seite slöil überall. Man Caei.

ö. g. 1, 2 /.. Anf. J/. M''i-sal<i ff J/. Pisnne (nnsulibiis , rr(jfit ntpi-

ätiate üuüu/M, coHiurationem uoöUUiUis ^evU et civiiali j/ei suasU ul—
e^IrmiL Otm, Nep, ptuef. %. Aof. cum rehiium kyent gufs wuuieam
iBOurtt fyamiMuiam tnU in ehu tirtutiku» eammemorari tultatte

cum commodCy tcienterque tibiis canlatte. Constquenz isi dal)ei auch
Dirht bc-obaeiitot, uod oamenUich vor dem KeUtivuai bald iuUrpuugirty

bald nicht.

?) b*'ppgnen wir auch einzelnen Abneirbiin<?ei) in der Ortho-
graphie, wie denn besonders die von nom. f^r/;/;/*. gebiidflen Adjectiva

der üblichen grossen Anfangsbuchstaben entbehren; wir lesen atoo

kegnkmm edUto, DemeirHu pktUermt n. dgl. Dtiu b. €m$, §. Yli,

i§ aequo mnrte ^ II. 27 nequicquam für nequlquatn ^ III. 19 tmpediffis,

daff?f!pn c. 9«» ronpnrftio. .Vep. Con. 3 — 4 Tkitsapherrtps . U$tmäer,
Fgraeeus. Ltiabr. 4 comiiius statt des allein rirhligcn cnmininut. Eine

eigenihÜHiliche Neuerung noch bei Com. Aep., das» Ur. Q. statt der

eeki^ Klammem, deren Bedeutung ihm wohl unbeliAnnt ist, stets die

nmden substituirt, die somit prtmiscue in iwiefscher Bedeutung ge-

braucht -Ti Leser verwirren S. bes. rft Att auch C. I. 8. 0. f7;

Cot. 4. Uann, i. 2. Dazu kummt, dass die Ib /eiehnuiifieii von Textlücketi

überall geradezu weggelassen sind, selbst Eum. 11 umt Ait. Ü exir. In

der Ausgabe des Yirgfi ist sogar das angebliebe recopiu$eere «tf kep-
nianntn prate^ue edUiOHem fast allein auf einige orthographische Kleinig-

keiten zu beschränken, welche llr. Q. nclieubei -ins joner Ausgabe ent-

kbnt hat, so Etl. /, 33 taepifs . v. fi.'> Stirpes, wo die Teubn Aus-jabe

tepUM und sepes bietet , Ii , 1 Atexm für Aiesim, v. 4 aäsiäue lür

mU» Q. dgl. m.

Die llauptari>eit des Herausgebers und zugleich die schlechteirto

lytie des ganzen bilden endlich 3) die arpumtnia, welche derselbe den
einzelnen Büchern bei jedem Autor vorzusetzen gewagt bat; hier sehen
wir die Geschmacklosigkeit des Inhaltes , die besonders bei den Sunainarien

zu Virgil hervortritt, von der durehiringig solöken vpraeblicben Form noch
uberboten. S» l»uu allein we^en des hier enlwickellen kdcheidateins müsÄten
jene Ausgaben dem Schulijebrauciie hteli» fern bleiben. Die vorherrschende

Form der Argumente bilden aphoristische Ausdroeke wie CkaMaem ctm
Sectanebo et Euagora, Epaminondne Horror a civUi vtetoria. Aus Nep.
Cim. 3 in oppido Citi(y cf^t inortmu ist a!«^ Ar/jum. dic«5f»s Cip. ent-

Dommen Citio rnonttir ; ebend. und öfter ilntes für mores, weiter

Dion Worte fUii tristatur, CutoHia elogium (im Sinne von Imuies)^
MtkU9 V^iftimfo tont» viUur in deprectmdiM amtemm pericuii»,
dazu Orthographie eil wi<- im arff. 1%ra»ifb. tiram/s, Pikile, MunfcAia; itrg.

Timiii fartfiifh/is. i; i Caes. ö. g. arg. I. Jy ante et post beitwn» c. 48
put€intm cum summis copiis (= mit allen seinen Tnipf^'-n ) -'/A \riopisto

etUatiim, tib. /V. aätentus Caesaris in Sigatnbris, ulHo de ßnianniM,
F. irmwItUM per TmeH», F//, 84 exercUuM trmu Einterem expoiUu$^
obgleich im Texte selbst deutlich Eia9ir als aee. erscheint. Virg. Ceorp.
org. /, %37- 50 reltginntbus esse dens exorandns, //. inU. proposftfo
cum inrocnlione BtwcM, mtmUa «U C€»€HdU OHimOHUbUi no9(i$ u. d^«
^um Lebcrürusse mehr.
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t)ndlich lässl sich leicht UenkeUt dass auch die Correclheit des
Druckes den Teubaer'ächen AusgalNUi nicht gleichkommt: s. Cues. ö. ff.

II, 27 IlwyaiMtfw (Qr turpimmum^ III, 29 ifarlmie l Nmme, vi, 4
«r^ iiimUU t m4 MMI», Vll, 19 vhmm t Hhmm u. iL m.

Wir sehen somit eine der verdienstlichsten Unternehmungen des deat-
sehen Buchhandeis durch Spcculation und Unwisscnheil sn ihren Zwecken
ausgebeutet. Oh und in wiffern diese dadurch gegen bestehende Gesetre

Verstössen, babtit wir niciit zu prüfen, die Sache aller redlichen und eiu-

sichtigoii Schulmänner aber wird es sein, der Verbreitung derartiger

teWechler Naehdrucke sUci d«r OriipDalauigaban oad betoodors ibmi Ein*
driogoi in dia Schulen salbst naeh Kraftao la Blanain.

Wiäo, im Decambar 1841*

QustSY Linkar.
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Beilage

Zeilsdirift fiur die dstorreichischen GjmniiAieii.

(DL Jalurgiiig. I. Heß.)

Uro. I.

Durch den Erlass def hohen Ifintoleriums fUr Cultiu und Fnterridil

wm 16. December 1850 (vergleiche in dieser Zeitschrift 1861, Heft II.,

Seite 150 Pf.) i*'^ baldige Krscheinon einiger für den riiterriolif bt>-

WDders nothwf iidifjor Wandkarten in Aussicht gestellt. Kur ^ iell' unserer
Leser wird es vuu Interesse sein, genaueres über die Grupdsütze zu

mftbnut WKk wdchea dto<a, in nüdiiter Zeit erfcheinenden Karlen he-
aiheilel sind. Wir beeilen uns daher, den nachatehenden uns güCIgsl

nügeOieiltea Aofsati in verdffentlicfaen. D. Red.

Vorwort zu den aüchstens e r sehe i nend e n W andka rtc n
für die österreichischen Schulen.

Das allgemeine Bodurfniss brauchbarer Wandkarten zum Elemenfar-

Coterrichte in der Geographie und die Rücksicht auf Vermeidung kost>

spieHger Ankinfe im grossen ausserhalb des Staatsgebietes, somal die
Kräfte zur Erzeugung solcher Producte hier nicht mangelten, haben die
SlaaKvfTwaltung veranlasst, drei der nö(higsten Wandkarlen einem arcrc-

(iidirteri Topo^aphen zur Aushilirung na(;h dem Principe der Syduw'sclien

Arbeiten zu übergeben. Sie wurden bereits lu emer Verurdnuiig in

Aussicht gesteilt ond selbst die (Erseugoiss-} Preise in vorhinehi kund-
geiDScht. Die zuerst erscheinende Wandkarte In 4 Uittern wird Europa,
die zweilo ^ m 4 Blnttern in dreifach grüsserem Masse Mittel - Europa,
li. i. Oesterreich

,
Preussen, Deutscliland und die angrenzenden Länder)

umfassen, zuletzt werden die Planiglobieu folgen in 8 Blättern, jeder
Pltiuglob rön 4 Schuh Durchmesser.

Zur besseren Unterscheidung vermitteln xwei PiaNenJeden Abdruck;
eine für die braune Farbe liefert iUs Terrain in Kreidenzeichnung , die
m^ito fiir die blnno Farbe und gravirt liefert das Gewässer, die Bc-
gTdnzuag, die ürtszeichen und die den Namen der Flüsse, Orte und Berg-
gipfel zugehörigen Anfangsbuchstabea Nur diese sind gegeben,
Mt die Vollscfariftk wie es auf den bisherigen Wandkarten der Fall war.
Die Ursache dieser Anordnung liegt nicht bloss in der Vermeidung aller

Störung fiir das physische Bild des Landes, welohos dr'stfi mehr leidet,

je mehr es uberschrieben ist, sondern auch in dem padag(*gij>ch gerecht-
fertigten Zwange für die Schüler, sich nicht mit Memomiren und dann
Ablesen der Namen von der Karte tu befassen, sondern Lage , Richtung,
Ausdehnung u. s. w. , zu Anbaltspuncten zu wählen , um dann auf einer
Äsrte ohne Schrift die Probn fhrrr richfitrpn Auffassung nbzul'^gen.

Boraus bestand denn gewöhniicb der Gebrauch, den der Schuler von
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*;piner KaHo machte? Er suchte die Nnmon. die im Lehrhucho vor-
käme«, auf der Karte, unterstrich sie, und damit war das Karteruiludiuiii

abgeUian. Ob dus >iullclieti, das z. Ii. die Lage iXes Ortes anzeigte, rcchtjt

Oder links, Ober oder unter dem Namen stand, kümmerte ihn nicht, er
hatte den Namen gefunden, Und dus war genügend. Nun aber ist er i;o-

nöthigt. seine Aiirmerksanikeit auf «lie F ;t'_'<' dieses Nullchens, oder auf die

tmriüse eines Klusslnufes u. s.w. xu riehhn ob das vrstertj an einer Ein-

mündung oder in einem Thale, nördlich oder südlich, am Meere oder im
Innern cm Landes gelegen, oder ob der Fluss wealitehe, tfsllieiio it a. w.
Richtung habe, sich durch diese oder jene Krümmung ausaeicfane, u. s. w.
Die paar Buchstaben auf der Wandkarte sind seinem Gedächtnisse bloss

ein Anhaltspunct, um bei geilrüngter stehenden Gegenstanden seine Aiiffrfibc

zu erleichtern, abgesehen davun, dass ein Ce bergan g zur Karte ohne
Schrift besser ist, als ein Sprung. Tüchtige Lehrer werden rwar von
Jeher gegen die zuvor angefährte Lernmethode geeifert haben, aber die

Erfahrung spricht dafUr, dass seit Aufhebung der Fadüehrer die Zah]

der erfahrenen Geographielehrer sich auf ein Mlriiniurn reflueirte. Die

Beweise liegen in der Art und Weise, wie die Schider l)ei den ollenilichcn

Prüfungen mit den Karten nicht umzugchen wuüsteu. Karten ohne
VoUschrift mit Abbreviaturen sind eisen nichts neues. Sydow halte viel-

leidit keine Ahnung, dass er nur eine alte Idee verbessert in's Leben rief,

als er seine Wandkarft n erscheinen Hess. Allein die Schulkarten zu den
Zeiten der Kaiserin Maria Theresia tragen sehnn dasselbe Princip zur

Schau. Sie wurden beseitigt, weil sie un\ ulikumrnen waren, aber w^urin ?

Darin, dass sie gar kein physisches Bild gewührten, da sie nichts enthielteD,

als die mit Farben angelegten Flflchenräume der LHnder und die Haupfc-

stadt mit einem Anfanf^'sbuchstabon. KeinHer^', kaum ein FIuss , somit
• waren sie freilich wenig brauchbar 1 Nun fiel man in das andere Extrem :

die Schulkarteu wurden vollgepfropft mit Flüssen, Orten, und vollbeschriebcn.

Es erschienen Maulwurfsbaufen , die das Gebirge vorstellten (das war die

Zeicfanungsart der damaligen Periode), es war sonach eine Art Natarbild
angestrebt, aber durch das Beschreiben in gleichem Mafse unwirksam
gemRcht. Es stand viel mehr auf diesen Karten, als in den Lehrbüchern,
der Knabe musste wirklich nach denNamen suchen (denn auch »he Lebr-
bUcher enthielten meistens keine Bezeichnung der Lage), und so kam es,

dass er mit dem mühsamen Finden alles getban zu haben glaubte. Die
Wandkarten waren meistens trriLssere Karlen gewöhnlicher Art, auf
w('l< t»< u noch mehr stand, als auf den Schulkarten ; was Wunder, wenn
das Suchen auf der grossen Karte bei der Prüfung htiuGg so schlecht

gelang ?

Nach dieser Abschweifung kehren wir zu unseren anzuhoffendea
Wandkarten zurück. Dieselben sind etwas reicher gehalten, als die
Sydow'scfien, \% I il mrin nucli einen Nebenzweck damit verband. nUmlich
dies»- Karten taij;4lteh zu machen zu Grundlagen, auf wi-Ichen sich gc-
jjchicUe und eifrige Lehrer der Geographie, Geschichte, Physik, Naturge-
schichte Wandkarten zu ihren Lehrzwccken ohne wesentUdie Mühe
herzttstellon im Stande wttren. Es wird dazu nicht mehr Geschickliehkeit

erfordert, als man von einem absojvirten (Jymiiasiasten voraussetzt,
niimlich Fintragen von (iriinsren und (»r(en, zum Reschreiben taugliehe

Lal<!iüschi*ifl, und so viel Führung des Pinsels, um Umrisse und Fl.lchen

colorircn zu künnen. Mit diesem geringen MaTse von Geschicklichkeit kann
sich der Lehrer der Geschichte Wandkarten für bestimmte Perioden,

der Lehrer der Naturgeschichte Wandkarten für die Pflanzenverbrei-

tung etc. anfertigen, oder \v*'ntj solche Bedürfnisse allgemein sich

tfussern sollten, kann mit liem Aufwände einer einzifjen drittoo Platte

eine beliebige Aiuald von Exemplaren hergesti4it werden.

Digitized by Google



9

£s werden auf den Karten viele Kaflehen ohne Buchstaben %\ch

kMeo; ^ UrMMibe Ist darin zu Sachen, dass das BedüHitiiss des
QeaietttaniQterrichtes , für welchen die Karten Yorzugsweise bestimmt
tmd, nithf «=0 weil reicht, um allen ntifpenommenen Orten die Nennung
im Boche aruzumuihen. Es muss» d' n Ldirorn überlassen worden, jenen

«emgen Orten, welche sie in ihren ^ urU ctgen anfuhren, und die auf der

Earle noch nichl mit den Anfangs-Bnchslaben versehen sML, diese an-
afilgea. Bei dem Maogel eines bestimmten Lelirbaches Iconnle in dieser

Beaehung iLeine sichere flrcnze ein^' li.ilff'n worden.

nie Buchstaben boziohrn '^ir-h anf die Schreibart üor Namen, wie
6k* gewcihnlirh auf deutschen Karten vorkommen; es ist den befrefTenden

Lehrern an (iyninasien, WO (fie Geograpliie in einer anderen Sprache vor-

iHragen wird , überlassen , ob sie bei Abweichungen in den Anfangs-
kacMaben der Kamen die \'äriaiiten daneben setzen wollen, oder es
vorTirhen. die Knaben beiiio Namen memoriren, Z.B. Wien Ond
Becs, Ofen und Duda, Fiunie und Hieka etc.

Größere Bergketten, Maaten und Provinzen , Meere und Oceane,M mit Buchstaben nicht bezeichnet. Hier ist es onerlifssiiche Sache des
Schillers, Lage, Ausdehnung, Figur seinem Gedächtnisse so einzuprägen,

dttl er der N<dldiilfe der At»fangsbuelistahen uanz cnibehren kann.

Die K;irten werden ohne poHtiscIie Colorirung ausgegeben werden,
die schon festgestellten geringen Preise sciilicsseu diese Kosten nicht

csL Sie soUen anch nicht eoltnirt werden, weil die natürliche Phy-
üspmnie des Landes dadurch beelntrUcfatigt und ihre AufTassong erschwert
»ird. Sit z B. wurde das Hauptgebtrge der Alpen durch verschiedene
larben den Totaleindrtf^k verlieren , und eben so andere. Man denke
mr an Deutschlands KN m^-laaten. Wer erkennt den Zusammenhang des

aorddeuLscben Berggurleis aus einer solchen nothgcdrungencn Farben-
Bntlertarte Y Apch die politische Seite muss ihre Rüdcsicht auf der
Lilie finden, jedoch auf einem zweiten Exemplare, welches zu dieser

Darstellung um so tauglicher sein wird, je blasser das Cebirgezu diesem
Ende gehalten ist. Es wird daher der Vorsorj^e d<'r .^Staatsverwaltung

Uum entgehen , auf Abdrucke mit dieser Eigenschaft, bei mehrfacher
Bertettong darauf, geeignete RUclisicht zu nehmen. Solche Doppel-
bcBiplare wftrden jedoch, wenn die Colorirung hierorts besorgt werden
nässte, um etwa 20 — 25 Procente theuerer zu stehen kommen. Sollte
die Cnlürirun» von den Lehrern besorgt w^rdfu wollen, so wfire die

Vorsicht zu empfehlen, Farben zu wählen, die mit den Grundfarben der
Karte nKigliclist im Gegensatze stehen.

Eine fernere Beachtung verdient die Bearbeitung der Wandkarten in

BetiBfaoDg auf Sichtbarkeit aus dor Ferne. Es ist ohne Zweifel, dass durch
L»hrpr von Einsicht in die«?er Hinsi< ht noch \ ii-Ies durcli \'erslilrkun.£; pe-
k-Ntet werden kann, nicht der Strome, weiclu' v e r fi ;H f tm v s m i s s i g
^rk. genug sind, sondern der Meere und Seen durch i-iacliencolünning,

^Tiefländer zur Hebungder Gebirgsittnder, einzelnerBergketten zur Unter-
iMlaag, welche Gruppenund Gipfel Uber die Schneelinie ragen. Dieses alles

sof^leicb zu leisten, würde diese Karten ungemein kostspielig gemacht
hhr-Ti, a'eh kann vorausgesetzt werden, dass die wonirr,-» Handferfiirkoit

^ Erreichung solcher Anschaulichkeitserhöhungen .sich nicht so selten

*f*eisen werde. Eine weitere Rücksicht wird die Erhöhung der Sicht-

^itail bei den Ortszeiehen erheischen, die nicht ausgefüllt gegeben
^''B'dai kSnnen, well sie blau ausgeführt sind, ^ie r<j(li oder schwarz

aQ.«(gerüllt zu liefern, hütfe eine neue Plidte und einm driden
I**chgang durch die Presse erf<'rfl»T(. Es »Tiihrif^el daher die pcrinpe

die im \'ortrage zu nennenden Orte mit schwarzer TuscJie oder
lAKotUsOe mit Tinte ausznfilllen, damit sie aus grosserer Entfernung



aicbtlMire Puncle werta. ^ Dasselbe gilt nftWrlich auch voo aUen etwt

neu aufiutragenden Orten.

Manche Pädagogen verwerfen stereographische Planiglobien als

Darstellungen unnatürlicher Perspective, die weniger nuUteii, als der

kleinste Globus. In vieler Beziehung haben sie Recht; durch Piaoiglobien

allein wird kein richtiges Bild des Erdkttrpers im jugendlichen Geiste

eolslehen, i3>er mit dem Globus, den man freilich bei Iceiner Lehranstalt

vermissen sollte, könnf'n sie als Surrogat für ebenso viele Special-

karten der Welttheiic mchl verworfen werden. Sie ergänzen wenij?-

stens einen Globus, welchen Schmutz uud Aitei aur mehr halb brauchbar

gemacht haben
f
und wie viele Lehranstalten werden keinen bessereo

besitsen I Diese drei Wandkarten sind violkicht nur die Vorlüufer anderer,

und sonnrh diirfto der schon mchrfacli Imtcrrwnrdene WuQSCh nSCh

Wandk.ii len de r Wrlti heile sp.ilcr seine Befriedigung ünden.

Die Wahl ciaer Jwartc von Mitteleuropa dürfte von Seite jener

Widerspruch finden, welche sie anf den Umfang der Monarchie beschrSnl;!

wissen wellen. AOehi diese Opponenten wollen bedenken, dass die

besagte Beschränkung nur eine wenig betragende Vergrösscrung mit

sich gebracht haben würde, hingegen die Tragweite der "V'orwcndbarlteit

eine ungleich kleinere geworden wäre. Durch die Ausdehnung bis Paris,

bis an die Eyder, bis an das schwarze Meer, und bis in's sttdücho

Italien hat die Karte für physische und historische Geographie eine

höchst wtinschenswerthe Grundlage erhalten; denn auf diese Weise ist

das ganze Donau-, FIbe-, Oder-, Weichsel-, Rhein- u. s. w. Stromge-

biet, der ganze Zug tler Alpen und Karpathen u. s. w. aufgenommen, auf

diese Art sind mit sehr wenigen Ausnahmen alle Gegenden zur Schau, wo öster^

reichische Waffen hingedrangen , wo Oesterreich Besitsungen hatte, wo
Verbindungen und Tendenzen seinen Einfloss bedingen.

Cm diesen historischen BeziohnnL'eti , so wie der vollkommenen
AutTassiing der Nalurverhültnisso Rechnung' /u tragen, ist auf den Wand-
karten die ganze auf die Karte fallende Erdilache gleichmafsig ausgeführt,

uod damit ein Fehler vermieden, der anf Schulkarten bisher liemlich

allgemein und Ursache war, dass man au fielen Zwecken, wozu die

Karten bei besserer Anwdnung hätten ausreichen können, abermal neue

Karten haben mu.sste.

Für die wesentlichsten dringendsten Bediirfnis.se der Lehranstalten

in Besiebuiig auf taugliche Wandkarten wird nun Abhilfe geworden sein,

und es wird vormgsweise auf die Lehrer der geographischen und

historischen Wissenschaften ankommen, ob sie jenen ergiebigen und

nützlichen Gebrauch von diesen Ililfsmiffeln werden maelien können und

wollen, der in der Anlage und der Fortbildungsfahigkeit dieser, diessmsl

österreichischen Erzeugnisse gelegen ist.

Wien, am la. November 1851.
Anton Steinhauser.
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Erste Abtheilung.

Abhandluii^ii.

Ceber deuirche Hec htrcbrcibuDg*

E. lutfk WaBer in * die Donau Ingen , wolle idi eift

Bnüdaanderfetzen , wie Ter die fogenante Orthographie der Deut-

fchen Not und Klage ifl. Nibelungen und W aUuugen, Weibh'Dger

und Weifen find hieria einig , aber ihr Verhallen dazu iCt ver-

fcUedcD. fia möchlan wol aUa halfen, doch die einen veriweifefai

aa der Mögliofakcit der Hüfe und laßen dämm den Brand weiter

greifen; die andern legen Hand im das Werk, aber fiatt Walser

gießen He Gel in da» teuer. Nirgends haben ficb uuberuleuere

eiageaufcht und airgeade gehört nier Befonnenh«! neben manciien

ämta^km dann um nicht daa Uebel größer so maehen denn

wher. Niemand aber darf faoiFen mit einem Schnitte den Schaden

zu heilen; Liiverftand und Böswilligkeit rifiützfii riichl feilen

Unkraut und die einfaciiAen vernunlligilen JUaiiregein werüen zum

1km und Haß der albernen Menge.

Daa bemfthen die deuifcbe Schreibweife sa regeln tritt i^it

dem ftchasehnten Jarhnndert in vielen Scfariflen hervor ; man kdota

fafl die erflen Rechtfchreibungsleren, welche im 16. Jh. aufgeftelt

wtu-den , die beHen nennen , fu thöricht iiud nicht feilen die fol-

genden. Man Aichle nach einem Grondgeibize und fand ee iai

vorigen Jarhandert| denn feit Adelang ward der Sats angenom-

men: Schreib wie du f^richfl. Ich wfinibhte nicht erft ein Wort

über den UnCnn diefes Gefetzes fprechen zu dürfen , da^ imi im

Anfang der fchnlUicbeti Aufzeichnung einer Spruche und in dein

idealen Lande einer völlig richtigen SprechweiTe beiechtigt iA.

ZmtwkriCI Ar 4ie «ftiwr. Gjma. 18». U. U«ri J
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94 Geber deutfche Rcchtrchreibtuig.

Allein m wird Ycn den neiflen fefl gebnlten, da0 nnn we«

nigflens darauf hinweifen muß daß nach ihm jedes Dorf mit vollem

Rechte auf eine befbndere Schreibweife Anfprucb machen darf.

Nach ihm darf keia öflerreichücher Sobulmeifler zürnen, wenn

der Schiller Iretten, tralt, genobmen und andre Feier fiehreilil,

welche freilich felbft gelerte Leute machen; nach ihm würde an-

gerürt nicht fo, fondern ähnkrirt grefchrieben ; nach ihm fchreibt

man gut bonug in Oberdeutfchland guot oder guet, in Ober-

Ikchsen kud, io ScbleCien gult, in der Mark jud, in Weftfaien

cfaud. Die Verwirronf , welche Foige dee adeinnglbhen Gefetzea

ifl, lenchtele noch aIhniUch einigen CSrammalikem ein und nian

fchriü zu einer Yerbeßerung des Salzes, welcher nunmer lautete:

fchreib wie man richtig fpricht. Da auch diefe Faßung nicht

aoereichend diuchle, wurden von Heyfis und Fr. Becker die

fafilne gieuMcht: fchieib wie es die AMtaiumung dea Wortes

verlangt, und wo dlefii nicht deutUdi III, richte dish nach ^deai

berPchenden Schreibgebrauche deiner Zeit

Eine oberflächliche Betrachtung mag fich von diefeo Vor-

fchriAen bellriedigt erklären; ich vermag es nicht ^ denn lie ver«

hallen nur den alten Unfinn md vernichten Ihn nicht» Der her-

Ibhende Schreibgebrauch ift weil er ift noch nicht vemiAi(lig , nnd

doch wird er durch diefe Regeln nach der geringen Verbreitung

geicbichtlicher Sprachkentniffe zum lezten Richter gemacht. Die

einsige Mögüchkeit nur Abhilfe iigt in der Beobachtung der

gelbMchtMen Bntwickeinng unihrer Spradw; AulM|pmche und

Schreibart ibhwanken nach Ort und Zeit. Die Engländer ballen

ganz bewuPl und berechtigt an ihrer gefchichtlichen Schreibung

feA und haben die thörichten Einfalle, diefiiibe durch eäne der

gegenwftrtigeo A«ßi)>raohe ent()[)reckende tu er&taen, niemali

beachtet Jene Forderung richlel fich nicht darauf, das aUiooh-

deutrcbe oder mittelhochdeotfche widerherzuAellen oder überhaupt

die Schreibweife einer beflimten Zeit aufleben zu laßen (wie

Hr. Yemaleken im Scbulboten iS61. 2io. i auflegt); daa Streben

der guMiditUchen Scimle gehl daMu, eine AechlliBhreibung auf-

aufteilen, welche auf den alten Grnndgeihtnen unfrer Sprache

ruht und zugleich die Furlenlwickeiung derl'dben treu berück-

fichtigt. Dabei können wir manche Erfcbeinungen rechtfertigen

die in illerer Zeit nicht fui^, die aber in der neohochdeutfehea
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Lautbiliking begründet find. Dm Gmodgefels das ich auffteile

beißt:

SeJireib wie die gefcbicliUiciie F#rl«iit-

wick«laa^ des Benbochdeulfcfato yerlangl.
Die Mfeoden Blilter Ibilen dM Qtkit außfuren, fo weit es

berchiHükter Raum und befchrdtikle /iit zulaßen. Ich werde

dabei auf die Gefchichte unferer Sciireibart die möglichAe Rück-

licbl MMB, da dieO a«0 verfefaiedeaea Gitindea von Bedeutung

ÜL Die neakoehdeutlbbett Gramnalikaa maachlftOigaa dieftt Faid

fiaslieb aad die gerchicblliche 8prachwißenrchaft hat es aocb

nicht für alle Zeitmumc zur Genüge Ixiu htet. Wir werden nebenbei

kkiü dali uiilere Sprache fall nie von dem einzelnen Schreiber

gm ricfat^ aufgezeichnet warda and daß von der iiteflen Zeit

in die anglaiebe and fehwankeade Schreibwelfe Reh dorcb alle

laritonderte verfolgen laßt. Leicht zu findende Grfinde bewirken

freiijch (iai.i ikh io Verwirrung und Unrichtigkeit die Zeiten nicht

gUich Heben.

Wir woUen ftuerft das aöltge über die Schreibinig der Vokale

ind der Konibnanten aafAicken, dann über Silbentrennang und

Elifion einiges bemerken , und die Zeichenfetzung den Gebrauch

der groi-Wit Aiilaiigsbuchriulien und die ^< fireibung fremder Wörter

zulezt behandeln. Mit dem Aufweis der von unferem Standpunkte

anfl einzig richtigen Schreibang werde ich in FäHen, wo dielelbe

forüufig die Meraal zu gewaltlam dfinken mag , Vorlbbiftge ver*

biadea um wenigdens eine Annäherung zu bewirken.

1. Vokal ismus.

Is dem neahocbdettUbhen VokaUkande Ut die bedeotendfte

BrfisbeiaaBg da0 die Könen im VerbfillniHb tu der älteren Zeit

bedeutend verring^erl worden find. Wir niüßen diefes unifich-

gmien der Denung eine Verderbnils nennen, können uns aber

ihm nicht enisiehen, denn es Ibbeint durch die Forteniwickelung

imferer Spraclie gefordert. Die Abwechfelong des Lautes III

freilich getrübt und eine groOe ZaI frOher auch laullich verfehle-

dener Worte fallen nun zufammen. .i«ikoh Grimm hat dieß in

ttfiner deutfchcn Grairiinatik (1^ 212— 218. 8. Aufl.) nach den

flauptsAgen dargeftelt. ich habe mich mit dem l^achweis diefer

Erfeheinaag nicht sa befohünigen, da kh keine nenhochdeutfche

7*
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95 Qeber deutflshe Reehtfehnibimg.

LauKlare gebe; hier tfl allein die Frage so beantworten, wi«

IbU die Denang dee Vokales bezeichnet werdent

ünfere gewönliche Schrift trifl dreimal Anftalt dafar und

das vierte Mal gibt fie der Läiipe kein Zeichen. Die Verdoppelung

des Vokals, die Einfügung eines h neben vor oder hinter den

za denenden Laut, endlich die Zafügang eines e find jene drei

Andeutungen der Denung.

Die ältefte Weife ift die Verdoppelung des Stimmlauls , die

fchon in den Handfchrifien des 7—9. Jarhunderts erfc html, jedoch

ebenfo wenig durchgreifend angewant wie heute, indem dtefelhen

Schreiber die Länge auch unbezeichoet iaOen.

aa. Amt. paaeMe Voe. 8. GallL fiariamem. MkOmta (per^

tteiiM).faar,Ktto. gataatt. gmU (aogßr fooUik, iS) fragm. theot

whauutte. cJUdaan, Hid. ee. AeeMt, pofMefHo, ftek maräu. Voo.

8. Oalli. uuorumeer. herteem uuüUtruuarieem. ^eio. fee, foigee.

fiigheem, lüd. äuruckimackeem. hymn. — ii. %tit. Voc. 8.6. tiu/l»

mthiii.Moarf(ma. Kero. mim, fU». gam, fiiUhow. fragm. theot.

UHUiduom. dkHtei rUMei. dkiin. dMrU.fHäumo, Ifid. — oo. rooter

Voc. 8. 0. mkmoat, koorftmU, kmrfamooHtt. Karo. gofiruiL fragm.

theot küükkuM. uuoatiUua. Ifid. — uu. Ami», pmir, fam. Voe.

8. G. mitiuuk, frag, theot fmmo^serra. Ifid.

Von dem 9— 14. Jh. fcheint diefe Bezeichnung' der Lfingo

außer Gebrauch gewefen zu fein; feitdeni kommen ec und ii

wider vor. Im 16. Jarh. finden wir aa und ee fchon in allen

Kfirsen, z. B. faal JoA. dqii grammai germ. lingua 1578. S. 4.

beeten bei Geiler von Reifersberg, weeren Huberinus von Zorn

u. Güte Gottes. Augsb. 1582. S>. yj. rw. meer mare Luthers

Bibelüberf. v. 1545. genes. 1, 26. heer exercüus genes. 2, 1.

neeren gen, 3, 17. beeren ursi Jes. 11,7. beer baccw Je». 17, 6.

— ifi im 14. u. 15. Jh. nicht fdten anzutreffen, erhielt aber

an g einen Nebenbnler, wozu die Schreibung if beitrug. Uebrigens

wurde , wie wir f))fiter zeigen werden
, y nicht bloß f&r langes

f gebrauc IjL Heute find aa ce und oo im Gebrauche zum Theil

in alten Langen zum Theü in Silben die erft fpater gedenl wur-

den. Eine Durchfurung dieier Denungitart ift nicht zu erwarten,

und zum Beweife wie wenig feil fie id, kann der Umftand dienen

daß bei eintretendem Umlaute des verdoppelten Vokals nur das

einlache Zeichen gebraucht wird : Saal. Säle ; Haar. Härchen.

Gebräuchlicher als Verdoppelung ifl die Bezeichnung der

Denung durch ein h , das entweder dem Yokalif oder dem vor-
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lieber lieutfche Hechtfehreibung. 97

kcrgdiMileii oder nachfolgwiden Konlbmiiten TerbmidM wird»

A»ch dfefe Art ifl Mfm nachraweffen ak bmiq g«w5nlicb aii-

imü. Wenn man einige Fülle wie i/a h fahhun in den frag^

mmt, theot, S. 3 (1. Ausg.) aU Schreibfeier nii hl zäie» will^

Ib bielen es doch di« Gedichte der Voraoer UandfchriA (13« Jarfa.)

Ib oft daO der Gebrauch far jene Zeil feaftehl.

te^kc 6| 24 (Ausgabe von J. Diemer) noJUtai 186, 3. wamkiMt
160, S. füMl 186, 15. moHOkt 186» 13. ffiotOe/U 186, 10. Jrettr 187, 2.

reikt 192, 7. Meftarekt 217. 2. ilteoAr Onwtt») 218» 1. — Anfügungen

Ol d€n folgeodeD KoDfonanteiii 9ememJU 187, 8. ebenso SeUettftidter

Oloffim Heopts Z. H d. A. 6, 330 fiarUmker», — Verwendung bei kvnen
Unten I enOft Ter. Hi: 4, 21. 186^ 14. pefanMi 190. 15. #efttllr

190, 22.

Freilich find diefe BeiH^iele meines wißens in jener Zeil

Tereinzelt; He erhalten aber durch die zaireicben th Unterflülzung,

von denen wir viele nnr als Oeaongszeichen anzufehea haben.

Bbeoft» mfiOen wir die Verbindungen jh lüi und rh faßen, welche

im 15. Q. 16. Jarh. erfbheinen.

ihenen Haupt Zeitfch. 8, 470. Wackem. III. 1, 460. jhene 8. Freneka

Weltb. jba ebd. yhe Wack. III. 1, öl. — khomen Teuerdank, kbon

B. Sachs, khain. khalt. kham. khumb. kheroen. khauffmann. kheUer.

bekher. khül. khünigklich. Schmeltzl Lobsprucb der SUdt Wien.— ifaat

Fifcbart. rbeim Avcntin. rhumet Luther.

UniiiiUelbar hinler Vokalen ifl mir nach dem 12. Jarh. das

DeDiings-h zunächfl wider im 16. Jh. begegnet. Im Teuerdank

«d bei Th. Mnnier erinnere ich auch swar Iwinea foichen h^ in

LmhetB Sendlbhrelben an den kriftlichen Adel deullbher Nation

ktb ich aber: ehre. yhn. mehr, n^men. gewöhnen, in der Ge-

nefis (Ausg. der Bibel 1545) lohn, ta^löhner. lehnen (inclinare)

;

daneben findet fleh jedoch jm. jnen. gefüret. Ton u. f. w. FaA

alle Drucke dea 16. Jh. bieten genug Belege dielba h: Seb. Francki

Wellbnch (1684) yhai. yhr. mohr. [mare] Unna Sache Gedichte

(1560) jbm. jhnen. gehn (gegen), fehnen. (leothen), Avenlina

Krfiriik (ia66> ßeht (Gebet), erfahren, führte, bekehre, g^elehrten.

belohnen, mehr. raht. Wehr, einwohner, Fiichart (nach verfchie-

denen Dnicken dea 16. Jh.) erfahren, ehrlich, vngefehrüch. fehlt.

Ul. jhnen. mehr. ohn. fthr. lehlen. Daß lieh im 16. Jh. dielba

h befefiigte und weiteren Raum gewann , ifl begreiflich ; wir

finden es foo^ar in Worten wo unfere groften H-vererer nicht

«1 iekzea wagen. So (lebt in der üeberieteung der Argeni;»
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m
dwrdi M. Opitz (Breslau 1626) erbahr, ^eziiahret; Chrtfloph Leh-

mam ki Miier ^rlSohm Krank (ldl2) «chreibl ^hn\% umd

•benfi» Mmtlokt i. G. Soliotlil die Sflbe ur ftet§ mit einem Ii;,

übrankunft. l^hraltertubiit n. f. F. niefer lezlore flell in refn<»r

«»uslührlichen Arbeil von dor leutfchen Haublfprache» Braunichw.

1668 die Lere auf, daß dieOis Deaangs-Ii ein milder Hauchiaai

fbi «nd iient es deo Mittellunioliltiil oder fermei^fii Heoeblaal.

Br fordert naclk die%r Anfleht daß es nicht ^or Ibndem hinter

den Selbfllaul komme und hei^U fchreiben: Lehr, mahru'n. Mnfü.

Toha. tuhn. S. 200. f. 214. Einer anlichen abf^r freieren Meinuiig^

Wir der tucbUg^ne Kenoer des deutföhea deo^ da« varige Jar-

hundert hatte ^ Joh. Leoi^hard Prilbb. Br Gig;t in feinem IrefKebeii

4,teutibh-Iateintfbhen Wörterbneb* CBerlin 1741) mter dem Buch-

flaben H: wenn das Denunjj^s-h zu Telzen fei, Co mflße es nach
dem Vokale Heben: nicht thun fondern tubo. Freitich (eien nun

«die ungefchicktea LebmieiCter^ dazu gfekommen und bitten wa«

nur Zeichen der Verlingeruiig Ibi als llauefalaat geQirocbett* Am
bellen Ibi ee das h ^tm wegfzulaGen, ««aber es wfirde von

den Pedanten eia großes GeCbhrei deswegen gemachi wer(ien.'^

(l, 387).

Wie das Denonga-h beute gebraucht wird» wifiea wir alle;

die Siuracbleirer wie Ueyfb und K. Fr. Becher gehen die Vor-

fehrift vor flftfiigen Konlbaantcn die gedenlen Vohale mit Ii an

fchreiben; fehen Heb aber genötigt eine Menge AnßnaniHi da--

ni;ben zu Hellen (ebenfo Hr. Veraaleken io dem allerreich. Schul-

holen 1861. D. 4. S. 26). Im gafiM arbeilet fiah das ealMisdena

BeOrshen durah « den Gchtauch. jenes Denxeiehena aUmAlich auf-

lohebea. Die Lefeblleher för die niederen wie fxlr die höheren

Scholen OeHerreichs hätten diefem Treben weit Bier Hf^cbnung

tragen follen als es gefchehen ift.

Für den Fall daft entweder bald oder doch uacb cinigea Jartn

das h als Zeiche» der Oenung getilgt werden Me , bWht feinen

treuen Vererem ein Troft in einer Aazal Worte, wo da8 h an

feiner Stelle iH. Es ift in denfelben entweder der reitie Haue Ii-

laut oder hat fiih auß einem aoderen Saufelaute (j und w> ZAr

wellen auß der Kelmedia (g) enlwickeit. Es find folgende:

Ähre aä^y hShea St^, biSbea dlmws, blühen #4ü^ («bw
Blille, was nicht Blühels ift» fendem aDmittelbar vem Stamine

abgeleitet) brobeii krMfe»^ Briibl {tfvgiL Mkl), Bfihel (mundartt.
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fkhtr dAnifdie BeohtrcbrabiiBg. M
Hebel)

,
gedcAm ßeätäen gedHk wmA dfo mderen Verbalfonnai, Dohl«

4l*r, Mim ärauen, drehte (aber Drat. anmittelb. Ableitung auß
dem SUaoMiX drohtn Or&moem, Ehe ^it», fähig, Fehde tSMeäe, fliehen

floh. Floh froh (das h rechtfertigt fich durch das w was ur-

l^oglieh hiDler dem Vokale Rund) früh (das h hat eine Stützo au

dom mhd. j fii^^e, in Frfiling ebenfo in fröHch irt daü h nicht am
Orte), gäh f^ke^ gehen, glühen pfü^en , Häher heigir^ Krähe krä
irdta, knhm ära^en^ Kuh (auch hier läßt fich d.Ls h mß w erkläreo)^

leihett iUen, lih, Lehen Lehngut eutlehutu liehen lihenen, Lohe

loben ktkin. maheo tnähan (die Worte Mat. Mader ohne h), iMahl-

berg, Gemahl, vermähleii geiimhel. termaäelen (aber Mal tempus.

Wtitemta. malen molere und malen pfnffere ; eine üntr rrchcitluug durch

dit BnfchielHing eines h in mahlen ift zum wej4i|ifl«n unnötig ; man
lerne lieber die Worte riehtig bilden und mache nicht den Feier ,eio

gemalenes Ulid , das gemalene H.ius' wie toan hitr täglich hören kann).

Mühe mtl^'e^ mühen, nah nahen miÄ. uähin, nahtn lupjen (.iImt Nat,

weder Naht noch Nalh). Oheim, Hah Hahtau. rdhn rafiins , rauh roh

rtfA, rauhtn nrAjan, Reh reh , Heihe reihen rfkan, Kuhe ntmee
, ge-

icheben, Schlehe, schmähen schmählich /iwaA//VA, Schuh, Schweher,

ftAeii fah, feihen Nebenf. feigen, fjsehen, Stahl UaAel flehen, Stroh

ftrofcien (das Ii la aus w entwickelt), Träbne (nicht Thräae: trehene

plur. zu irahen)
, Truhe, Vieh, erwähnen gewehenetk (wänen, hoffen

meinen, Wan ift ohne h zu rrhreiheu), wehen \tajnn. wäAan, Weihe
KiAo. wto milrus, weihen \^'(lhIlachtrn vi^, W t ihvr w/wari vivarium,

Mh mJki, Zähre taAfr, Zehe ZfVfU, 7,ehn zefie?i, zeihen rth. aiAen zt^h,

Lnter diefer nicht keinen Reihe find diejenigen h, welche auü j

oder w entfluiiden, die feinnen und am meiflen gefardel. Wir fprecheti

nicht OUT fie nicht auß, fondern überhaupt alle h, welche zwilehen

iwei Vokalen flehen: die mit Liquiden verbundenen fnid an und für

fich nicht hörbar. Schon früh zeigt fich die ^eiprimg namentlich

zwifchen / und e und <r und e das h auOzuftoüen auch in der Schrift

angedeutet. In der Uf. des Wernher von Klmcndorf, die dem l4. Jh.

angehört, findet fich tv. 33. 34. fifn (feheH): inrlien; auO UfT. des

15. Jh. füre ioh aof geschit W.k kemagal aitd. I.efeb. 859. gefcheen

üaupt Zeitrehr. 8, 516. ^€iGM£M, Otwald. 23. {Jiäai^ 210. fm
{fihest) .521. ftyen 588.

AU drittes Millel die Denang zu beseichDen erfcheint die

Hiozamgiiiig dMB e en deo Slimmlaiit. Wirend fm nieder-

dcolftben und idederiSndifbhen diefte Denniifs-e Mher etienlb

wie beule fcr viel gebraucht wurde, erfcheinl es hochdeuirch

nur an dem f. Unkundige habe ich Ibgleicb su warnen nicht

«tte ie, ireiche onfere Schrift bietet, als Denunga-ie za fafien;

In ainein groflen Theite derlblben ligt der Diphtiioiig. Bnr nda
idi mar TOB deo PiUen wo U an der Steile eines alten Ionen i
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erfcheint and vmi deDen wo es Akr langes i (UM, Beide Pftlle

finden fich fchon in alter Zeil und find von Jak. Grimm (Grammat.

1, III. 163. 223 3. Aufl.) im ahd. und mhd. aiifgewiefen wor-

den. Notker ibhreibt einigemal yie^ wdeo^ ßeho faiear, aber

aocfi 4Meii pr«fUm^ Uekie M§. Im 19. Jh. leigen Cch diaCb

ie wider, aber nar in HIC welche anter niederdealCbhem Bin«

fluße flehen. Belege find von Grimm a. a. O. verzeichnet : viele^

kiemiL hieneoart. ßeben. gicvet. da-miete, riete riefe, wie^-^etu

mhekiL wiert kriee, fliege, wiege, diefe. Frieß. J. Grimm

deutet dieih la aU eine Brechung dee kurzen I , welche Clcb den»

angelüacbt eo altaord. ia Tergleichen (lefie, die ungefSr in den-

felben Worten eintreten ; eine Verlängerunor des Vokals nimt

Grimm für die mhd. Zeit nicht an. Wir werden für die Fäüe^

WO ie auB kurzem i entAand, der Anficht unferes großen Sprach-

forlbhera unbedingt beitreten, wo es aber an der Stelle eines langen

I (ich findet , es als Denungszeichen faOen. Schon jene notkeri-

ibhen diehen^ Hehte Tind in diefer Weifb zu nemen; auß dem

16. Jh. merke ich an rieeke Haupt g, 469. jprießen (prißny

474. bie {bi) 47 S. tpyeft. e%gei Haupt 1, 800. Das ie in dem
Präteritum der ftarken Zeitworte der I- klaffe gehört hierher; ick

finde den erßen Beleg dafür in Aventins baier. Kronik: fcbrieb

(S. 217. VW. 1566\

Die Reihe der gebrochenen ie läßt fich auß dem 14. u«

15. Jarh« aiemlidi lang machen. Ich f&re folgende auf:

iifret Meinaner Ifaturi. 2. 7. befchrieieii Warnung 1359. dler Übt
Wackern. 896. wier Sudendorf Regiftrum iL n. 102. n. 1361. yerer

Margar. 191. von gefchiechte, hieben, dieHT, dierseni, fieoht Haupt 2, 147.

In dem 16. Jh. vermeiden manche die Ürecliuncr, wie Seb. Franck;

Th. Murner wendet fie in vielen Fällen z. B. im Flur, and Partie.

Prat. niohl an; hei anderen begegnet fie dagegen häufig. Auß
Luthers Bibelflberlhtzung (Ausg. v. 1545) habe ich angemerkt

viel, diefes. friede, orgricffen. liegen, fpicl. fieg. fiebeii. weggetrieben,

bei H. Sachs (1560) und Aventin (1566) habe ich faTl diefelbea

Beil)iiele gefunden. Das 17. Jh. fchrilt auf diefem Wege fort»

durch den BinfluO den das niederdeutlbhe gewonnen hatte Teran*

lal.U- In eini*^en Worten wurde \m 18. Jh. diefe Schreihweil^

wider befeitigt. Die Worte mögen hier flehen > in weichen wir

das ie als Brechung zu nemen haben:
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Oebor detttfcbe RaehlMinibuDg. ttl

• pUkhm, gsdiegeD. Diele, dieler, Gefieder. Friede. Giebel, giebt. gieoeo.

Gier. Begierde. Glied. Grieigram. Kies. Kiebk Lied (Deckel) liegen

iMegn^ wteiUirt die iiegeo tu fcbreiben wäre [Uugim] ill la lögen

flntfteH wordeD). lies, gemieden« nieder, gerieben. Riege. Riegel. Biefe*

ritfein, gefebiedeo. Seldefer. fchielen. Schiene, gefcbienen. Schnüedek

fehmieien. gefcfarieben. gefohwiegen. Gehwiete^ Seimrieger» Sieb.

Reben, fiedebk EinCedel. Sieg, Spiel. BeUk>Ml iWpÜi ttMm).
Spieß. Stiege. Stiel cataamM, StriegeL Trieb. Vieh. vieL wieder (die

Qnlerfcbeidqng Ton wider und wieder itl betLaantlieh nngegrundeli

ich finde fie sucfft feil bei Ballh. Schupp (1663) und Schottel (1663.

SL (ist). Wiege, wiegeln, langwierig. Wiefe. WiefeL Ziefer* Ziege.,

fieger. Ziel, tiemen. swier.

Ali DeDtmf erfiMnt ie fai Biene M», Flieder (wenn dieO wa

fiidan wutuare gehört, wie \\arfbhcinlich) , Friedhof, umfrieden:

frithof. friten^ kriegen afaequi^ verfiegen fiyan und in dem

Stagnier Mter. der Harken Zeltworte der i*iüe£fo welche den

Tekni nichl yerkftrxea, nllb in bUeb. gedieh, rieb, fchind, fchien.

iobrie. febrieb. fdiwieg*. i)>ie. (Heg^. trieb, nleb.

Wir Iii Ifen hiermit, da il/e Accente als Bezeichnung der

Läogeo nie im neuhochdeutfchen in Brauch waren, die Mittel durch-

gegingen welche wir zur Beseichnnng der gedenten Lnnte ver-

wenden ^ es bleibt die yierte Weife fibrig die Nicbtbeseicbnnng.

Neben wahr reini»^ Waare merces fchreiben wir war erat one

ein Denzeicben und geben ihm doch denfelben Laut; gemeinh'ch

wird nahm gefchrieben und kam unbedeidtlich daneben gefielt, Krone

ud lohne, wir und ibr nnd andre Folgewidfigkeiten gefafiofl»

iflee lam Beweife daß fOr Auge und Or die Denxeichen gleich*

p!ti? find und daß nur die Pedanterei «iaraii hängt. Die Ueber-

teugung davon wird täglich algemeiner und gewichtige Stimmen

kibai lieh fcbon entfchieden genug fw die Vereinfacbang anß-

gtTprochen. Die Scbnie kdnie mit der BiidArung derfelben be*

gioDoen. Mein Yorfchlag geht dahin:

1. Die Verdoppelung der Vokale wird ganz auf-

gehoben.

i. Das Dehnunge-h wird befeitigt, bdcfaftene bei dem

Pronomen (ihm, ihn, ihr n. f. f.) werde ihm noch eine Frill

gegeben.

8. Dae ie wird in den Worten wo es als Brechung
aus kurzem i auftritt und wo nicht die ältere

Schreibung mit i daneben giU| wie in gibt« 1^,



wider, beibchallen; wo e» Denungnzeichen ifl,

wird CS getiigt. Man fchreibe alfo: Bine, Flider, Fridbof,

mnfnden, luigeo» verfigen und die Mteril«: büb, gedtb,

ifbj fcbri, ffibrib» fchwig, fpii ftig, trib» ah. Wir er-

ballitt tai diefeM Falle fiDfar eine gefcUehllich befrOndele

Unlerfcheidung zwifcbeD dem SinguL und dem Plur. imd

Parlic. Präter.

Wen folcbe Aendening zu gewaltfatn dftnki, der erwäge

daß KrebOfchfiden nur durch Schoill und brennen zu heilen (indi

weichliche Behandlung ifl ein Verbrechen gegen den kranken.

£8 bleibt aocb mapcheö lür die Bezeichnung der Vokale

ihrig.

AuO der Lautiere^ defun Bulwickelung mir hier durahaui^

Ohl obhgt, nO bekant leia daß dr und e Ar den Umbwt
van a gebraucht werden. Die Sprachlerer g^eben die Vor-

fchrifl, in allen \Vorten «die zuimclifl vun Wörtern niil a nb-

Aammen^ (UeyCe 1, 223) das ä zu Ichreiben ; wo die Uerkitung

¥0U a Mchl dauüieh iei, werde e gefahriaben. hidani A und •
Beieiahnngen einen und daCfelheu Laotaa (iwl, hiäule mtm aiuaa

?on ihnen für entberlich halten ^ unn To nier ala (ich miinche

Schwankungen auß Ihrmi Gebrauche ergeben; z. B. wird Väter

und Veiter verCcbieden gafebrieben obfehon beide von Vater ge«

hüdel find. Indaffm hat 1 Grimn mt Reahl bemerU dafi M
dem UabemaO dar a Ii unCirar Schrill die AbweahTelung mM i

keine üble Wirkung: thue, und da die Lautbezeichnung nicht talkU

ifl 9 kann man die beiden Zeichen neben einander dulden. Nor

aa0 anreehler SieHe muß A fariiuat «eideik Dahin gehoci dia

Sohreibunf iohl Hr acht und daa i k Warten, wo aa dia

Bvechung daa i, mdrängt hal. Dar Gmad dkfer Ananißung

ifl die oberdeutfche zu ä peneiele Außlpraehe des gebrochenen

0 (Vgl L. ühland AWe hoch- undniederdeutfche Volkeiiedec l, 990).

A für d rteht in Bär urfus^ gebAren, dAmmetn, gären,

JAtaa^ KAfar, rächen^ fpähen, SUr «H^ verfehlat,
gawAren, wAren, wo alfo ein e berzuaiellen Ift

Diefes ä fiir e ift keine neue Erfcheinuiig ; in der HC ttes Getiichtes

vom Jiingften Tage, die 1347 geicbrieUeu ifl (Haupt 1, 117) fiode ich

V. 74 TV'<iIl, 76 (absten; in S. Francks Wellbuch l^ü kga:, [Ulen, im

SimpIiciHi[nu.<; von 1685 bafTer. Eiaige Beifpiele auß mbd. Zeil fürt

J. Grimm Oramm. 1, 131 auf.
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Ceiier Ueuticbe HecliUchreibuiig. 169

Bw fhUMHMimg zwtfcfaen den Ihnhol # mrf te BrvchiMig

e in onfere Schrift einsvf&ren , w§re gans annOti.

i Dorcli fderiwne Außfpracbe ifl die Schreibnog tkm t

in nmcbe Worte vngthMg eiaftdniiif Zonidift faieten (ick

die Fälle wo i ftatt ie Hehl. FaÜch fcliretl>fn wir kurzes i

ttaii des Diphthongen in Dirne, Licht, Ziehe wofür nnch der

AbOanmaiig Diene {diema^ ?g;L diu und dienen) Liecht ißohty

vfI. hncbten) mid Zieche (ziehen) zu fchrelbeii i(t Ehenfo hal

i den Dtphthonf^ nach g:ewdnlicher Schreibart auO den vrrprüng-

h'cb reduplicierenden Präteritis (in^
,

hing verdräuft, und

auß Diastag wo Dieaslag durchgefurt werden muß.

Die Verkirzaag det If ta I ifl feben ffSh ia dca HK waraanenMii

mmI mO aiederdaaUMiMB Eiaflalle sa eiUicea. bi der Teraaer Bf.

find diflfe frifehm i fer biuBg; iib lliit mI Ate < itfw «Mm» 4, 16.

jeatff 4, ^ «im 5, 9l «to 5. 2S. Mm fl, ai. /Mi g, a?. /^<r/

10, 2. p/;^i^tffl 10, Sa 4» (Iftr) 110. 5. 4» tsa, 1. (*> 184, 10.

In der GieOener HC cibm GtdSehtes anf Marias llimmelCHt (13. Jb.)

die ebenfalls niedcrd. EiDwirkuogen leigt, fiada iob 9imc 26, mif^it

28. U% 53. fchit 70. /!/ 1543; aaO Handl^hriften deg 15. Jh. fure ich

auf: veräinen Wackeni.%9. Mer 970. ftifs. ßng Oswald 514. virc%iy 25.

gec%irei 207. fridelbXi. Im 16. u. 17. J. ifl das ie, fo weit ich v« rßleichen

konte, im alberne' Den faft von allen riehiig gebraucht; lauft^n

uälüriich unter; To lefe ich bei Firchart hifs. %ikem. Im 17. Jh. wird

aacli uocb Liechl gcdriiokt; im 18. bcgaiiueu fich die hculi^cu Feier

fefUuft'tzen, die aber \oiu Volke in Oherdculfchland nicht augenomiuen

wurden, da die diphlhuügirche AuiJi jir k tu' des allen ie die echte Schreib-

art unterftiizte. Jezt begint man algumein durch die gefchichtliche

Sprach\^ ißenrchäfl angetrieben wenigflens in den reduplicterlen Präteritis

das ie herauflellen ; die Fibel, das crfle Spraeh- und Lefebuch, die

Lefebucber von Vernateken und Mozart wirken auf die richtige Üurch-

fürung derrclhen. Leicht wird es fiüo auch Dirne, Ucht und Ziehe

SU iiireoi Rechte zu bringen.

In manchen Worten ift durch BinAofi einer Liquida i in

# verwandelt worden: ftatt Gebärge, gültig, Hälfe, Wftrde,

würdi)^ ifl Gehirne, giMig:, Hilfe, Wirde, uirdiir /u fchreiben.

Sprüchwort für Sprichwort ifl mit diefen Fällen nicht xu ver-

BHfcben die gewülbraiafien dareb den Sprachorganiemoe maaeber

Linder bedingt flnd ; hier flbte Wort Spmcb AiUbben BinIhiO

wie in Sundflat [für Sinflut] der Verfuch, das dunkel gewordene

SiA ditfrt äiiAda «jl erki^r^n {fißfl^a^ l^oi^ «igemainn ^Inl)«
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104 üeber deiitDelM Reehlfehreibung*

Die Formell wirken «id wörlKeo fcbwanken Iblioii im alUiacli-

deolfchen (wirkan, wurekany.

Man hat früher noch häufiger ala hente I mit ö Terwechfelt AnA
Hir. des 14. Jb. erwähne icht 'fim« (im), nSi, Haupt 7, 144.

145. Ate«/ 146. »wufd^ent. üt (HU) 6, 357. wßrt Wackem. a. LeTeb.

M8. tmoüft&imeh 873. ärUkumkrt 919. §oUw&Ukom 927 ; anO dem
15. Jb. nr/ISfAfl Haupt i, 431 ; auO dem Id. unter anderen wSrkOeiL

wßffft teräSrbL wBmheufser Wackem. III. 1» 9« 20. 8. Pranek Welt-

buch erfirürt teröürpt tr&fft» Tb. Mamer NarreDberehwemng.

Im Gegenfatz zu diefem ü für i fleht das Wort K i ffe n pulptnar^

wo fchlechte Außfprache und thörichles bemühen einen ünlerfchied

von külTen osculari herzuftellen , die Schreibuog mit i durchfezte

welche anfgeboben werden maß.

Wae die Sebreibweire dea i betrift, to erwSbne iob noch daO et

früher oft dnreb / beaeiehnet ward. In HIT. dea 9. ib. (tebt almaktf^euL

enCf. k^knton. pMffgfiOL mi^ktt Maibnann kl. Spraehdenkm. & 71.

Später wurde hanptlSebKeh anlantendea I mit / anögedrfiektt 14. Jb«

Je Orieibaber Erooik 1. JImm. Jndamdlg Wackem» 860. äajim 607.

Me 903. 15. Jh. Jeä Ifargar. 3. Jn 40. Jr«v 138 (vgl. folgende Unter-

fcbeidung von in eum und «i Mt ionpHj» dm MMmlaM Oiw.

121). im Haupt %, 146. Jrr (irre) Waokem. 1061. Das anlautende J
für I hielt fich namentlieb ui Pronommibna und pronominalen Worten

bia in die ew^to Hälfte des 17. Jb. ^ Seboltel & 214 erklärte Geh

dagegen. £a hat fich feildem Teiloren und nur in den 2oflimnienretnm§eii

mit ie erhallen, wo ea auoh die vokalirebe AuBIjpraebe einböfte.

Ö ift Umlaut von o ; in einigen Fäflen wird es feierhaft ftalt

e (c und e) gefchrieben und gefprochen: dörren, ergötzen, Hölle,

Löwe» Löffel, SchöiTe, fchöpfen, Uchwören, swöif. Uebenül (auf-

genommen das firemde Mwe) ligt hier ein a oder i des Stammes

SU Grunde, wie in dörren und Schöpfer (darren. fchafTen) auch dem

unkuiicligRen einleuchten muß. Es wird nicht fchwer fein allent-

balben das richtige e herzuftellen und demgemäß zu fchrriben:

dorren, ergetien (vergeOen macben). Helle. Lewe« LeffeL

Scbeffe. fchepfen. Gefchepf. fchweren. swelf.

Im IG. Jh. halte diefcs felcrhafle o noch weiteren rmfang : auO

Scb. Fraucks \Veltl)uch habe ich angemerkt: inur, Ncikuruti^, wollcQ,

wöret, erzÖll, Hörfcharen ; auLi Ih. Murner rört (reit), auü Schmeltzls

Lobipruch der St. Wien (1548) wölche. J. Grimm Gramm. 1, 221

erwähnt wörtl (WlmcI imii!(i) Üpfel. Dio Neigung der oberdeutrchen

Mundaitett *1 is e wie ö auüzufprechen hat auf diefe falfche Schreib-

weife Emiluü gehabt. In einem bandrchriftlichen Liederbuche auO körn-

ten das mir vorligt finde iobt döa (ihr) öuk (enk. eucl^. Öfei. Flöda-
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Üeber dedtfehe RecbtAslireibaDg. MS

mm, Oloct dppei. köek. iUiMhCHigkohrar. gföH (geTeUi). gwdil (ge«

f in «b nnnfttzes mid ungehöriget Zeichen anfi der deotfcfaen

Sclirifl zo enifernen wid auch kein ay ey ifl in deullbhen Worten

zu iiilffen. In fremden Worten mag es je nach dtuu Gebrauciie

enlweder gefchrieben oder mit i vertaufcht werden.

p wird bereits in den ältcftcn ahd. Uff. für / gebraucht; in der

Parifer Hf. des Ifidorfchcn ahd. Tractats de natitifate Christi ficht

fyur lY. b Celurifo fr(ujm. th. 15.) lyu%Uun XJ. ö. lyu%elan XII. a.

fyrftam XII. a. fyrodhant XIV; daneben wird es in fremden Worte«

für i und y gebraucht. In den IlfT. des Otfrieiirchen Gedichtes tll M
für u gefetzt: gimyato III. 8, 54. Py btyent III. 7, 64. P. T.; nament-

lich häuOg erfcheint es in der Vornibe yr^ die ur und ir gedeutet

werden kann (Vgl. J. Grimm Gramroat. 1, 80). Später verliert fich

das y auß deutfchen Wörtern; im 12. Jh. erfcheint es für i und iux

in der Yorauer Hf. hymeiriche 3, 6. hymelifie% 3, 9. tyfel 7, 23.

Aoß dem 13. Jh. ift n^ir nuOer in den Verbindungen ey und oy (fergi.

Glimm Gramm. 1, 186. 197) kein Belog für y bekannt, dagegen greift

es feit dem Anfang des 14. Jh. mächtig um fich und dringt aufler in

die Diphthonge ai und ei auch in ie ein. Von Anfang an wird 68 für

kurzes und langes i gebraucht. — 14. Jh. pyn Calo 1*, 4. wya 11,

ffgm 22. yn l^, %1. myn 28. hymel jung. Ug 264. Ifykl€. öig

Biupt 7, 143. ykt 14Ö. yfenen 154. ftyer Wackern. 930. fytf»/ Gate

\\ 2& äy 35. nyemer Haupt 7, 145. pegeHcA 149. yeizetU 152. ye

155. tyefft VVackem. 873. — äiHfliy gayU j Ug 112. — keyüfem

Wemb. Elm. 4. kei/dt'n 21. leyden 22. vteyn. fehrey Raopt 7, 144.

meyn, eyyen 154. neydifch. feyt 8, 513. eyi. meyt, fweyg 525. Im

15. Q, 16. Jh. herfcht diefelbe Verwendung des y di« fogar m feiner

Verwendung für J fürt : yammer Wackem. 909. pm ifekem) llargar.

210. Mfoyr Wackem. lU. 1, 23, (im €aio 1«, 15 yeym d. i. yeyen).

Der IHpblbotig 0i wird nacb der Mundart der Schreiber <|r oder

gerchriei>eo , neben iQf komt ancb äy vor (ifiyaiUckäyl. rdS^ji. i^if.

#». deekiy^L idyl: Wiltenweilers Ring). Der Diphthong und die

Breebottg U werden mdA yt gefcbrieben: kißey Marg. 39. iif€M 40.

iyOfter 45. teriy^M 192. jr«r«r 191$ namentlich wird y in dem
Worte U und den Zurammenretsungen damit gebranebt (jye^ ygi», ymU») %

suweilen fleht jr allein für 1e i. B. yevimi Haupt 8, 514. yden 517.

fytm Osw. 35. iSB^ja 602. Eigentbumlich ift die Verbindung ye für ^ in

Huberins Schrift vom Zorn und der Oute Gottes : yehen für üeben (II. Vlii.

m).—Im 17. Jh. nam der ubermSüige Oebraacb von y ab und es waide
aoOer dem Anlaute gana verbanti in den Diphthongen ap und er-

hielt es fich am laDgften. Heute wird fcbwerliefa von jemandem ein

^ gefcbrieben , es fei denn in dem Landnamen Bayern i ey dagegen

halten manche feft in Ey, ffrey, -Icy und namentlich in feyn eüe im
Oegennilxe zu fein ßmt. Es muO überall vertilgt werden.

'
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m Deber dmtMM B«elitf^kreiban||.

Utber die Sdireibong 4er Diphthonge iH nocli einige« zu

bemefken. mi wird nur in wenig Wörtern gebrauchl, wo ebenfo

gut ei Hellen kenn. In ältefer Zeit wer ee in oberdentfbhen finnd-

Ibbriflen und Drucken veilireiteter, da die fOddeutfohe AuOI^racha

ei wie ai lauten Idßt. Im 12. Jh. wurde auch (ti grefchrieben

;

algemtBims Yorauer Hf. 5, 11. wwiU ScbieUß. Gl. 5, 334; auch

iUt dee 14. Jb. bieten die£^ Zeichen: tmUeL kaiiei Warnung

69. 70 MMn 170. uminende 1799. Mao Aicbt heute manche

gli'ichlaulende Worte durch die Schreibung ai und ei zu unter-

fcheiden: Waife und NV eile, aichen {vindicare, eiehdn) und eichen

quereeue, Seite und Seite; dm \tt unbegründetee und unnötiges

veHhren. In anderen Worten ichwankt ei and eu: Heirat und

Heurat, wofür fich fchon mbd. Ibhwankend kdräi und Aiurdt

liniief, indem das Wort in der /- und w-Klaffe vorkouU ; weniger

zu begründen ift Reuter tür Heiter und gefcheut für gefclieit;

daa etf ifk hier in lein Recht einzuretzen. Dagegen mnfi ei auO

den Worten ereignen und Breignifa durch äu Yertrieben

werden: eringnen, richtiger eriugen heißt leigen {oupan, ar-

oucnipti) , dem Au<;e darflollen.

Zwifcheo äu und eu findet ein äniicher VVechrel wie Zwi-

lchen ä und e Aalt; wo der Umlaut auO eu deutlich ift, wird

gemeinlich äu gclbhrieben. FalTch ift das Ai in dem Worte

bläuen, daa nicht von bbiu herkomt: ea lautet mbd. biiumen.

Daß eu nicht bloß den Umlaut de^ au, fondern auch mbd. iu

vertritt, gehört der Lautiere an.

Ueber die Brechung und die Denung ie habe ich fchon ge-

f|irochen, ebentb über den Diphthong in den redopliclerten PrAterltan.

Außerdem Iteht ie für den reinen mhd. Diphthong ie [althocbd.

iu w ia\ wofür ich keine Beifpiele auffure, und in entlehnten

Worten die urrpiünglich ein i oder e hatten: Bier. Brief. Fieber.

FiedeL Fries« Griechen. PrieAer. Siegel. Spiegel Stiefel. Tiegel,

Ziegel. Die Infinitive und Participien aufgenommener romanilbher

Zeitwörter werden fehwankend mit ie und i gi fchrieben
; grammatilbh

richtig- lit nur ie. Es ^rurKiet ficli auf die Erfcheinung im alt-

franzöfifchen daß e nach i r und Ziichlauten durch e diphtbongiiirt

wird; daa mhd. nam daa auf (z. fi. ieiftier ieifleren') und wir

haben ea beimibehallen (YgL Wackemagel altfransdCfIche Lieder
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Mir d0iMk9 iUelrtfeliieflNaii^ M
Leiche S. 146.)* in Mozarts Lefebufh für dfti Uotcrgyiuiia»

tai (ft. Aai.) iD dieß dorcbi^enul

fa den bMea WortM liederltok md Mieder fleht

WbcUM Ar ü0t Werlkh (/ii<Hf«r) and Mider (Metfor) ^ e«

wird leicht fein die richtige Schreibung herzuftellen. Dagegen

bben v,ir io dem Namen GoUlieb (mbd. Qatl*sip) dai ie obgleicb

ce üiUeii lO^ bttzubehrtteo» da eio gm» andrer Nave Uch wenn

mA darch MifingUchee MMbrerAindnift gebildet bat.

DaO der Vokal w 1^ dem 15. Jb. fowol aHein als in

Diphihonfiren durch w gegeben wurde, nachdem früher Ifingfl •

«yär ilund, habe ick nicht hier autoifureo, da (ich diefe Schreib-

liib Tcrioren hat Im 17. Jk vnrde nnliiitendie u nocb ge*

«Weh dveh 9 feesäclmel nnd auch w fand ficfa fa Diphthongen

wie inlautend, a. B. baw. freweo. Irew. iSchottel erklärte

« fir Milbliraiich.

i* Die Konfoaanten.

Die Verbeßerung uiiferer Schreibweife hat bezuglich derlfonfo-

ftanten ihr Augenmerk auf drei Steilen yorzügh'ch zu richten: auf

den Anßlaaty aaf die Verdoppelung and aaf die Beieichnang der

Zamtaianteu

Dae TOiltelhoohdeuIfche Gefbta daÜ im Anßlante hdne Media

rf, g) fondeni nur Tenoi*» Dehen könne, dauert im neuhoch-

deotlbhen zwar fort, wird aber fafl überall durch die Schrift ver-

regnet. Wir fchreiben Leib, gab, Bad, Hund, Wald, wird,

^lagt arg, Burg, f||>rediea aber Leip, gap, Bat, Hunt, Walt,

Wirt, Schlak, ark, Burk (ein großer Theil der milteldeutrchen und

alle niederdeulfcheu fprechen flall k im Außlaute cÄ, auch ober-

deutfche Mundart kent es in einzelnen Fällen) gana wie im mittei-

MMhdeoIfchen die Aui3tpracbe and die Schrift war»

El Bot fieb das Zurücktreten der Tennli auß dem AaOlaute feit

dcBi 14. Jb. Terfolgeu : verftwmä Haupt 4, 497. beittend Leb. Chrini

177. ftund. kund Wackem. 905. tod 926. wald ( : halt), wird haid
966. wtrg Haupt 7, 151. krmig 154. durtrang Wackern. 886. Die

Uqoida, deren erweichende Krart fchon mhd. warzuneroen ift, Tcheint

kifOoders darauf gewirkt tu babeu. Auch auO dein la. und Ki. Jh.

ßMl die meinen Beifpieie für auOlauteude Media, die mir zu Güijote

Itehea, auij Liquidaiverbrnduageu.
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Von jener mitteihoclid. Erfcheimmg daß der konlbiniitifelie

AoOlaal eines Worlee auf den nftobflen Anlaut Rlickffclil ninit and

befonders von dem feinen nolkerifchen Gefetz der Lautabflufung

(ygl J. Grimm Gen iiichie der deulfchen Sprache Kap. XVI.) hal

onlbre anfeine Lauibeieichniing keine Spar erhalten und es wäre

vergebHcb es hermfleHen. Darflber kann Höh jedock mil voHem

Rechte die Fnig^ erheben, ob wir die Tenuis, die wir im AuO-

laute fafl allenthalben noch in der Sprache bewart haben, in der

Schrift wider bezeiclmen follen. I( h möchte mich wenigflens vor-

Httfig dagegen erklären und mit L. übiand (Alte hoch- und nieder-

deoMbhe Volkslieder 1^ 994) als Grund anfiUren, da0 ont der um
fleh greiferuleii Denung der Vokale eine Enveicliung des konlb-

Hanttfchea AußlautCij in Verbindung Hand. Es iü allerdings fetbfl

hinter den gedenten Lauten , der kuraen zu fchweigen, hierdurch

nicht die reine Media^ fondem hdchflens ein Mißmut erwaehfea,

den die Schrift fin't dem 14. Jh. m beaeidmen flrebte: fbr i und

k erfcheinen feildem dt und yk im Auß- und Inlaute.

Eidtsnoßfrltafri Wackern. 919. redteud 921. lodt 922. wirdt 970.

hundt tlauKtlict. (j2, 3. wardt 174, 1. landt 174, 3. erLIyndt kyndt.

fyndt. Wackern. lor)i. 10Ü2. — Waffenburgk Haupl 8, 470. langk

Hniiffdiet. 2, 3. pnigk ilaugdiet. 53, 2. — Die Verl)indung td ifl in

gk'iclier Weife zu faOcn ; fic zeigt fleh vorcinzclt bei iridor und Otfried

(1.8, 18. F> und im 12. 13. .Hl. in d» n S( hlf^tinädler und WifsliadentT

Gloffün für tt oder dd: otdit S( hiettfU Gl. Haupt 5, 360. fnitde^ahM

Wiesb. Gl. 56. boTtdun 105. futdei 170. hnftatdecha 217. kartdo

CUldo 254. In ihr läßt fich nicderdculfcher tinlliiO erkennen.

Wir find beule des gk ledig, haben aber in todt, Schmidt,

Stadt faft algemein, in Brodt, Erndte, Schwerdt noch hiufig

genug das dt behalten. Wie fich die Schreibang Brot, Ernte,

Schwor! fchon in weilen Kreil^en durchgefozt hat, fo mul.^ auch

die von tot, Schmit, Stat hergeftelt werden. DafTelbe gilt von

fonte, wante, gefant, bewant, gewant, beret und gelcheit, wo
das dt fölfehlich auß Zulhmmenfetzung vertheidigt wird.

Wenn man die Media im Außlaute fedhäU, ergeben fleh fi*eiKch

manche Folgewidrigkeiten, denn neben Wald Iclirejben wir Well,

neben Bund bunt, neben blind Splint ; wenn in Zukunft die Tenuis

in ihr Recht überall wider eingefezt wird, werden diefe Wider-

l))rQche wegfallen.

f>!P Verbindungen dl und //Ar, die wir als Ueborganc von dem

Medial- zu dem Tenualaufilaute erkluilen, füren als Doppelzeichen
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Mf erne andere eingetretene Aenderung der ;Schreibweife. MiUel-

kocbdentibhe R^l forderla einfacbe KonlboaM Im AuAiaiil«, wem
aach in lolaate des Worlet die Yerdo^Iung gebriachlich war

(z. B. kunnen: kan. fneller: fncL Herr Prof. Hahn furl in

femer miltelhochd. Grammal. 1 , 45. nur wenig Aiißnanien von

einfachen KooToaantea au.) Seit desi 14. Jh. wird von diefer Vor-

Schrift abgcgaageii nod nach kanem tgefchfirfttai) Vokale wird

aack im AnOlaale mil Außnam« waaiger eiufllbig^r Worte (an.

bin. hat. hin. in. man. mit. ob. von. um. u. a.) doppelter Konfo-

nant «refchrieben. Im 14. namentlich im 15. Jh. wird auch folchen

Worten, denen wir ealweder wegea der vorangehenden Lange oder

wegen der KonTonaalenverbiadniig einfiiicheii Byckftaben geken^ das

doppelte Zeicken lagelheiU , wobei mandarllicke Lantgrftnde tkeil*

weife thätig litid.

ioufl Bruchfl. d. Barkm. 13. Jh. Haupt 1, 130. varff Haupt 7, 145.

(unff. zwölffl, 157. fcholT Kichäf) l.VJ. ^r//f/f Wackern. 957. tofr^)bS.

lanfffra/T UfiMpi 8,471. darff ^'t\. prieff Uiwi^^v. 110. RtuMff. bifckoff

Haupt 1, 433 —r/// Mir-^r. 59. rW Haupt 2, I II. fturinm H.mgdiet.

20, 2. grofsenn. fchuletm Haupt 8, 468. andimn. rrmrtnn 4(j1^ ann.

tomn. 470. (überhaupt werden alle Flexionen auf en ui vielen HIT.

des 15. Jti. und ni.iueiHn [»rucken des 16. mit doppeltem n bezeichnet.)

kofierr Ring 1. 25. narr Wark. HI. I. 86. käett Leben Krifti 26. ge-

bUTU 244. (iott H.iupi 7, 142. abgefchaidenkaitt Wack. 898. ItUt 898.

guott. lutt 899. morgenbrott 922. hntt 947. fatt (fäi) 963. tm. botU

964. tett. irait 967. mUt. nitt Haupt 8, 519. dielt Marg. 117.

Neben diefen auO einer übergroßen Menge außgewältcn Beirpielen der

Verdoppelung ßndei (ich im 16. und felbA im 17. ib. der einfacbe AuO-

laut noch Tielfacb.

Et iß begreiflich daO dielb Brlbkeinong niekl anfi der Wfl-

Inir der Schreiber entfprang, Ibndem anß fprachUchen Vorgängen«

ünfere Sprache erlebte damals bedeutende l^manderunpfen und für

unferen Fall war die eintretende Minderung der Kurzen beHimm-

ead: man fachte die erhaltenen XOnen dem Auge gleich kentUch

a machen. Bei der Gteichberechügung die (Ich damaU alle Hiiud*

•rten aolbhriben, gelbhah ee daß manches Wort in fehwaakeada

Schreibung fiel und daß es hier als kurz durch die Verdoppelung

bezeichnet wurde, wärcnd es dort die Länge in Hede und Schrift

bewarte. Als fich der neuhochdeutübhe Lautttand feAieale, warde

dsroh die zur Herfchall gelangende Mundart manche Ktae in die

SduriMiiMrache eingehrachl, welche in einigen Lindem die echta

StiMdirift Ar 4t« «it^rt« Oyma ISSS- U. Haft. g
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110 Oober dciitfche RcchtrchreibaDg.

litage bewaite, ft> da0 die Verdoppelung mil Rechl in diefim

Fillen belfäinpft wOrde. Sie maß indelfen beibeliallen werden

(vgl. Mutter muoter. mäßen müet^etu Jammer idmer, immer
«

iemer).

Die Verdoppelang hat fich in den Uebergangneiten mir aoO-

gebreiter, voitaiden war fie Ibbon in alter Zeit} fie wird Im goth.

«hd. mhd. entweder als Stfltze des kurzen Selbftiaiitee oder als

Zeichen der Afl'imilalion >erwanL Zu rechlferligen ifl fie nur als

Denkmal gefchelieuer Angleichung eines Kooibnanten oder Halb-

yokales an den vorangebenden Mitlaut; ein oiganilbhee Zeichen iß

fie niohl. leb kann jeden Lant nar einmal anßll^rechcn, jeder

Konßmant und Vokal hat Mne beflimte Schwere. Strenge ich die

SprathWerkzeuge für einrn Laut mer an, fo oninrlii keine Ver-

doppeluno; fondern eine Steigerung, die swar einen vervvanten aber

picht deniblben Laut gibt, kh vermag kein doppeltes kurzes i

SO lt»rechen, fondern bei Fortbewegung des Sprachorganismua in

der 1-Re(he wird langes / weiterhin ei erzeugt. Ebenlb kann idb

nur einfaches ^ außrpreclien: denn verßärke ich den Kellau!, Ib

erlialte icii nicht die doppelte media, fondern die tenuis k (die

auch in der Schrift durch 00 bezeichnet wird) und fiiche ich k
»I verfUrken , Ib entdeht ek. Mil den flOßigen Konibnanten ver-

bfilt es fich ebenlb wie mit den muU's, nur daß für fie keine

folche Forlbewegunj:: flalt findet ; auch fie können nur einmal er-

tönen. Der doppelkunfonantifche Laut ä\ eiae grobe Täufchung,

welche durch die vorangehende KOrze hervorgerufen wird; nach

hngem Vokale doppelle Konfonanten zu fprechen, möchte ich denen

zur Probe aufgeben, wekhe an der Richtigkeit der hier darge-

legten Anficht zweifeln.

Von den gewOnlichen Grammatikern ift die Regel aufgeflelty

naeh jedem gedeaten Vokal den unmittelbar folgenden Konibnanten

einfiich zu Ibhreiben, nadi jedem gefehärften ihn zu verdoppeln.

Man kann diefe Rej^el j^eHen laßen, da die Aufhebung der Ver-

doppelung nicht niDglifh ift, muß nlier dabei eine genaue Bekani-

fchaft mit der gebildeten Gefamtfprache voraußfelzen, da man fonft

durch landfchaniiche Außfprache eine Menge nicht zu duldender

Verdoppehingen erhftit (t, B. das hier zu Lande beliebte trelten)»

Mir ligt es an diefer Stelle nicht ob anzugeben wo der gebildete

rein Iprecbende Deulfche, der leider zu den gröflen Seltenheiten
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taf deuUcber Erde irehört, dent nnd wo er kürzt, wo alTo eine

Tenioppehmi^ sni fehreiben iCI and wo nicht

Rei den Beil)piol6D, die ich für Verdoppelung im AuOlaule anfurtei

kgegneteo viele mit langem Vokale; daffelbe aeigt fich für inlautende

TvdoppeluQg. Auch (ie finden wir von UteAer Zeit au nach Längen

ad DiphChoDgen, und nacht üt»era1l können wir Tie durch mundartlielie

lönen eikifiren. — daMcgai IHd. i. a. funehchaii bym. II. 4. taufOem

kg, th. 25. ßfalmfesffif* Ifid. XXII. a. UmffiaU bya. 1. 8. irclUniffs X» 3»

UMifkmm XXH, 4. ittf/ä/Tan Willir. XV. üfft XXV. giwiffim XXXI.

üta^ Voraner Ht 188, 13. «ftn«^ Meflgebr. SO. fAßtn Haupt 1» 288.

^e/«?/^//'^/ 4, 49$. Ava^^rn 7, lüi?. noaiätrgt Wach. 888. /i9aii^(r Baupt

8, 469. tanrekear/. kekeuekm Kero. mcü Wenk, von Einend. 79.

^AcnnbeMt {Mffieii /O Witleaweil. Ring 39. fuaim€/mUm Kern. A»-

peiimono fragn. tb. 33. rtimunti bym. XX, 5. relMMM Scbletlft. GL

Haupt 5, 328. keümfek Wieebad. 61. Haupt 6, 321. ffetmm Haupt 1,

433. ftofm iftän) 436. rappo eorvue Sehtettfl. OL Haupt 5, 359. pt-

kmente (higm. «i. 8. kerren 9. /iRAtfre bym. III, 5. fluanw XVI, 3.

kafüarre XXH, 3. IWI« Lladeobr. GL Haupt 5, 567. flrro ScMelUt

Gl. 5, 333. anaJeMM Kero. iHiteit 'hym. V, 3. peitteniemu XiV, 2.

ffiffuat/a Otfr. I, 3, 13. theganheitti 1. 3, 18. V. ketuUerot Haupt 8,

106. 5, 455. fpreiUU 5, 335. reÄ* (fffA?) Griesiwber Krön. 32,

genieUen Wack. 897. iMfeM mortUOi Uaugdiet. 296, 2. «egtter 450, 1.

eiltel. wetttB 8. Franck.

In Konfonaiilenverbindungcn fchreibt man heute im alge-

neinen den erften Konronanten nur einfach (renden, halten, baflen)|

Bbni aber davon die Worte grjyAenlheila auß, welche vermi^ife ihrer

AbAammuaii^ eine Verdoppelung des yorlezten Konibnanten fordern

(bekannt, wollte) , ebenfo die Verbalformen in denen ein Vokal

anOgeworfen ift (nimmt, fchaffi, verwirrt), vgl. Heyfe 1, 219.

Alleia von den Aaßnamen werden wider Außnamen gemacht, fin

daO vor Zangenlaoien Teibft bei doppelter Konfonanx dea Stanunea

Bor einfacher Konfonant gefchrieben wird (Kunft, Kande, Gefchtfl).

Wir Ihüii bei den ^chwaiikuriLtn und groben Unrichtigkeilen dfe

Heb Iheiiweife eingcflelt haben am befieu, übernll die einfachere

Scbrfdmng erozufBren und wie wir GefchUft fchreiben auch fcbafi;

SU frizeii, wie Ennde konle , ebenlb wolle nante n. f. f.

Die dreifache oft vierfache KonfonaDZ war fiüher weit verbreiteter als

. beute; für die Verbiiidunii^eu mit // haben wir Belöge bcnils dem

9. Jh. — ofll Leb. IvriRi 48S. durfft Wack. b98. eigenfehain 902. loufflig

Haupt 8, 469. heiatnii. flifirtenn 471. bedorfft 51 4. fanlTl 526. chrefflig

Marg. 1(31. fiiiinUi^ft. vcikaufft Wack. III. 1, ü. cyllTl 1, &. gegeu-

würfflich 1, 9. fcbriffl. hilfft S. Franck. — alls (als) il. 8, 510. haUt

8»
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512. alllo 514. ahgcf|mlU. rrkullt 515. füllt 518. erzelll 519. eylU 521-

foUch Wack. 1068. w illdcn II. 5, 246. phalllzgraven ö, 254. — karma

VVack. 968. eiindc H. 8, 4(»8. dainig {danc) 473. brennge 473- lurnn

Haugdiet. 17, 1. huDiide waniid 92, 2. enphannt 02, f. Thewcrdannrk.

erlrcnnckt. gaiiutz. enothalb fprunng. erij)fai)nge. crlniingt-n. Thrnortlarik.

— huUtriro. fantta frapm. thfot. 17. Lillio rehUunga !s. XX. b.

mhüi Ütfr. I, 1, 36. Viiid. faQtle I I Krifti 155. arllück^l II. 1,431.

larlten 2, 149. winttcr 151. fonttag Hing 4. alllen Wack. 1062. warllet

Wack. III, t, 73. knuwHenl. I'fiTtt 74. — Befonders Dark verfur man
mit der LippemTpirala. Das Zeirfipn pf oder ph däuchtc noch nicht

kräftig genug und ward daher durch <'in p Tpätor durch ein f vcrmert.

fccpphion Maffm. kl. Sprachd. 71. ojipfer Vorauer Oed. 11, 1. cpphtia

Schletta. Gl. II. 5, 321. influpphit 5, 330. vfcapphante 5, 3r?6 fchi.ppfer

H. 7. 151. ~ fchimpff Wak. 930. zapffen H, 8^ 514. opüer Wack. III,

I, 5. kopff. fcharpff. sipffel S. Frank.

AU dritter Hnoptpankl auf den wir ona za richten baben

wurden oben von mir die Zungenlaute bezeichnet, deren

Reihe im hochdeuilc hi n z, i^ id und zu denen von den

Saufelanten /* geiiurt

Ueber d ift nicht« befonderes zn bemerken ; wie ea außlautend

an die Stelle der tenuie trat, jfl fchon erwähnt; daß mundartliche

harte Außfprache der in irebildeter deutfcher Rede weich anlaut-

enden Wolle Iii der Scinift kein Recht hat, liaJ.» allb nicht Innini.

tunkel. tauern. terb zu ichreiben ift, darf nicht erft bemerkt

werden. Ebenfo iSt die Schreibung teutich ganz unrichtig; wer

Ib Ibhreibt, muß auch tauten, teutlich, Tietrich, Torf eillas

tünken, ter tie las u. f f. fchreiben. Der Anlaut diefer Worte

eiUfpricht goili. eh^ das im inhd. md nlid. anlautend d lurdert

(Vgl. mein mitteihocbd. Lefebuch S. 129). In dem Worte Tinte

ift / an feiner Stelle (iIaL Hnid).

Das Gebiet dee nhd. f i(t in der Schrift fer durch das ZeicheB

th beeinträchtigt, denen Laut das hochdeutfohe gar nicht kent.

eh aU organilcher Laut ifl die afpirata der linguale und erfcheint

in diefer Stellung im gothifchen (lobOfchen und fkandioaTÜchen.

Das hochdeutfche aber fielt einen andern Laut (%) an die Stello

dielbr alt>irata, welcher dem eh durchauß vernrant und ein lUrkerer

Grad deflelben ifl, wie das enofliTche f/* u (Um einleuchleMd machen

kann. Die hochdeutlche Lingualreihe ifl: media d, fenuis t,

afpirata », Die ik^ weiche wir in der hochd. Schrift finden,

And alfo entweder Ar unrechtmäßige Stelvertreter des i zu erklären.
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•«f deren Enlftehun«: der Verfuch die Denuncr des nächflen Vokalb

zu bezeichnen einwirkte, oder Tie deuten fich durch oiederdeutfche

BnAlOe^ wie in «UhocM. Denknilern meifleM anzanemen ifl.

mm/L tkmma, Voe. 8. Galli. U^tommOUko, tUoMeU Kero« «iMlft.

ftag. Ul 7. wank 13. 0M 21. Mtötk 23. lo den iOdorfehea TracUte

(Pkrit Ht) cfCeheint 4k dafür, da« airo an der SUdle des gotb. ik,

gememalllioeb. wohd, ä (aofliaut. 0 M^ii ebeo dalur wird von Otfried

A gebraaebt Weitere Belege aoO aiid. Zeit geben Williraoi XXVI.

raM. XXII. «IM» die Uodenbrogfehen Gloffeii (11. Jb.) wermuotk 5> MO.
irtMnttikl^ 568, die SohletUtfler GMfon (19. Jb.) fer hauflg üb

wiB Aufibiut, inknlffid fegar in Zntemenfetaong mit tt finfftka

317 wie die Lindenbrogifcben mit 4i eriitkdertm 571 und dii» Parifer

.HL des allboebd. Hidor fogar die Verdoppelung zeigt: fe/Mkakkal, b.

in altboclid, Zeit ift aneh mancbes tk aoO ki verftelt and dieO dauert

UO m das 16. Jb. Ms pH* »i fMT WUttr. XXIX. iamMk Tor. Oed.

m, 4. fiirtkm Mar. Himelf. 1004. MSlM Ring 43. $ate»ker Waek.

in. 1, 21. Im 12. Jb. find die ik nicht rdten» leicht efUirüfib dureb

das Oebergewiebt welches damals niederdeatfohe Sprache und Oeifles-

büdung hatte, To daß wir felbft rein bocbdeatfcbe Gedichte, wie die

Vorauer, mit entfbhieden (achnrcher Art, daher auch mit Tielen M, ge«

fchrieben fehen. Herrn J. Diemers Außgabe der Vorauer Gedichte weift

auf jeder Seile für iä Belege auf. Auch im 13. Jh. verfchwiuden die

tA nicht; die NMesh.idener Gh)rrt'ii dienen zum litltge (Vgl. Wh. Grimm

io Haupts Z. 6, 338). Das 14. u. If). Jh. bieten diefes dem hoch-

deulfcheu Orgam.-rnus nicht gehörige Lautzeichen ebenfab nicht uubäufig;

es wird aber fchuu augenfcheinlich als Aniieulung der Denung gebraucht

und darum wenn ich richtig beobachte nur in gedenlen Worten ange-

want. Vgl. gebotk Wernh. v. Elm. 24. fiwrthe Grieshab. Kronik 2.

uffiiTth 3. gethm Wack. 930. rath Haupt S, 47n. thu. rethe 471.

thttrheit Ö23. tfiuen O.sw 159. auszgeftuUh 2M). loth iJiU) 393. Ira

Aofaug des 16. Jh. tiudu ich (k feitenfr und muift nur iu dem Zeilwoite

thun; gepcn die Mitte des 16. Jh. erfcheint es aber for häufig. Auö
S. Franrk> W t ltlnn Ii (AiiOg. v. 1534. Tubingen) habe ich aufgezeichnet;

tuoik. zertfieiii. Fiarftenthumb. geth. tkat. mertheil. pareth. errathen.

fhier; bei Avenlin (AuOg. 1566. Frankf. a. m.) ift der Gebrauch ungefar

ütrieihc, bei ihm fleht auch frhon Haudlhierung (12 vu.)

Den Gang den das th biß heute genommen luiua nach diefen

Bcifpielea jeder feibft abmeßen; wir haben bi«r nar zu fragaoi

wie faiQge wir dleO unnötige darcb AolU^raehe und Gefchicbt^

lichl zu rechtfertigende Zeichen dulden wollen. Das einzig Ter-

künftige wäre es ganz zu tilgen; um deu Uebergang aber zu

venniUehi Cchlage ich vor , th auß In- und Außiaut ganz zu ver-

^WM, efl im ADlaut vorlanfig noch zu duldon. Mit diflfem
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Vorgang ill Ibhon von den meUlen neueren begonnen. Wir fcbreiben

dlfo zwar Thal, thuii, Thier, Thor, aber gebelen, Geräte, ge-

raleo^ Nol, Gebot, Gebet. Ein gedenler Laut welcher dem th folgl

oder vorangebly kann auf (eine Duldung keinen EinAoA hakea.

Die hoohdeutlbhe a(^*rata der Zoogmlaute fft die fieh

in einen harten und einen weichen Laut, in z und ß nach heuliger

Bezeichnuno:, theill.

Die Verdoppelung d^s harten % wurde in früherer Zeit zu*

weilco durch %% bezeiohnel (fragm, th, II. 13. hymn. V, 8. VI, 4«

Olfr. 1. 5, 40. Vor. 6ed. 918, 14. Schletta. 61. 4, 848. 861.

Mar. HImelf. 1637). heute Ift tz beliebt, das nach gemeiner Kogel

hinler allen o-fi^liiü flen Vokalen ilelit. Auch diefe Erfiiiduna: ift

uicbt neu, denn fchon im 9. Jb. wurde t% To gebraucht; auch in

UquidaUerbindungen finden wir m m 11. und den folgenden

Jarbonderten«

maU% Lindenbr. Gh H. 566. /SaftiMr SehletUt Ol. H. 5, 802.

Warn. 841« gewMÜ» igewt^H wie ffot% fSr pa^ gefehrieben wurde)

koUt Grieabab. Krön. 33. kertnefi. g{itU% H. 5, 18. wgenUijß 7, 151.

Im 15. und 16. Jh. erfcheint tu fogar im Anlaute:

altzfß Wack. 957. fuußzehen 926. tzuit/then ll.iupdict. 189, X t^trani-

mg 252, 3. bet%n{en M ack HI. 1, 20. faTt%uieyen 85. toortieichen

{warzeicfien) S. I i nu k Weltb. voir.

Diefe anlautenden iz hängen mit dem damals hervortretenden »Streben

zulkuimen, das fcharfe z durch die Schrift recht deutlich zu

nacheo, Ifan hatte frdher um % von i^ zu unlerfcbeiden , bier

und da e ffir % gebraucht; auch das Zeichen »r, daa im 9. 12.

14. 15. Jh. erfcheint, in lo zu erklaren.

gafizcet frag. th. 17. fpizcit Schlctlrt. Gl. 5, 334. raskizcin 338.

fezcet Metr^abr. 432. dozcu Wcriih. v. Kim. 3, 31. %ceU, geMCHge^

ücai llaupt 8, 469. «cvar. »cucMten, zcu 471.

Nicht minder ift e% hierdurch entflanden, das von W. Wackernngel

(deutfche Literalurgefeb. 188) nMner Meinung nach fUlbblicb

flavitVliem K nfluf.^e zugefchriebeu wird. Das polnifche cz be-

zeiciinel einen ganz andern Laut als % und konte am wenigften

Ton Schreibern, die des flavifeben kundig waren, dalur gewill

werden; überdieß erAsheint e» fcbon in Zeiten auf die ßcb Iteia

flaviibher Einfluß fiufiem konte.

fiaentun fr ipm th. 15. hic%e Mar. Himmelf 513. xcUkrfeczef j.

32. c%min Atta. Bl. 2, 392. hercu, Umcifi. fnmaterlich. fHfc%in.
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kractfu 393. ciucäl 394. paficzer llaupl 8, 511. ffeiectet 512. (>;herc%en

515. mecsier&neclU 513. yczitnt 514. heitnwerc% 519. gepczikeit

522. ^*f«(// H. 1, 4'54. etif urrt 435. /Ifri^' 4:iil rc^'we Osw. 40.

fMT^ rnd febeczig ct^miffeHä'^. rzicvr ^9. czorn^l. (/tiw/icz. Hrinczo

Ring S. 4. dirz 27. jaurhczen 29. fYiCZ, fun z 3<). iocz 96.

kurczen czeitfen llaugdiel 191, 1. — Auch doppeltes cz findet fich:

ßetctet llaugdiüt U, 2. 31, 4.; dem läßt ficli fc% vergleichen, das

ebenf;il> im 15. Jh. gefchrieben wurdet faUzte Oswald Ö6. fiUiet 7Ö.

fpUczen 149. itczlichen 312.

Nach der oben aafgefleltea Anficht haben wir uns ^c^en die

fiichtigkeit des tu zu erklären; indelftn wird es vorlaufig wis

jede andere Verdoppelung zu dulden fein. Nur in Verbindung

mit anderen Konfonaaleii ifl es irleicli ;iiuleren Geminationen eu

lügen. Der Streit ob tz oder zz zu fchrtiben fei, iit ganz mußi^.

Das weiche % wurde in älterer Zeit entweder durch daflelbe

Zeichen wie das harle oder durch % oder durch %% aoßge«

drukt; lezleres laßl Geb vom 8— 15. Jh. verfolgen. Daneben

wird %f gefchrieben:

forlazfeno frag. th. 3. mezfamoe 61. dhnzs Ifid. I. a. biheizsit I. b.

f%s. chiuizs. Jl. a. azt. V, n — Bei Ifidor ifl 2//' "Of'b hüuUger: uiuiyjfar

Ifid. 1. A. wizssanne II. 9. me%ssejiäi IX. b. fuowi 1. b. ftrleiutt

Vf. a. eMSOiU W\. a.

fz finde ich zuerA im 13. Jh.; am Ende defielüen begiut die Ver«

derbail^ dieliss Lautes in wd ^chriA; zuweilen wird er

Italt /*gefial, gewönllcher aber ifl daß er durch /1r mid /*be-

datrncbtigt wird.

In der OicÜeucr Ilf. chk », Gedichtes auf Maria limine I fut , dem

EliUe des 13. Jh. aiii^i Ii iig, liudct fich fa für wajser 47. mu/ses

180. grofse b^9. ui/ser /" tüv /z: inweif M^. nwi* 538. öit

644. furöas ü70. ailet 1580. *r/%«j. ^<f/M»«. 1781. 82.

Im 14. Jh. wird auf diefem Wege weiter fortgefchritten und

im 15. iA bereits die richtige Anwendung des /*s als AuOname

zn betrachten; im Inlaute bat gewdnlich />, im AuOlaute a die

t>te\iv eii(iieiiornnien. DaHelbe Verhällnifjs wallet in niaiichen Drucken

des 16. Jh. z. B. in LuÜiers ßibelüberfelzung Aufgabe lezter

Uand <154$); andere fohreiben im Außlaute befonders einßibiger

Worte inlautend aber /> ; Schwankungen kommen jedoch vor.

Seb. Francks Weltbuch , auch die Arg^enis von M. Opitz (Breslau

1626) uberfezt können Belege dafür lein. Die beiden Worte das

and was (da^
» wm^) hatten ihr /k^ aul^genommen fie wurden
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verkttnl fefcliridBeii oder gedrukt, fHlli verioren und äat wurde

In feinen beiden Bedeutungen gewönlich mit s gefchrieben. Gegen

Ende des 16. Jb. begann man aber die Konjuncüon von dem

Pronomen zu .Icheiden: da« Fjunkfurler Liederbuch tod 1684 und

der BTop des Burk. Waldis von 1584 (Vgl. L. CJhland VoIkaMer
I, 098. Heyfe I, 259) zeigen bereits die fliele UnleiiblieidQnf

zwifchen das und daß, die fich feildem feflgefezl hat.

Die Vermirchuog des/js mit und » dauerte im 17. 18. Jh.

fort und nam noch zo. So gehört denn heute die Kentnib^ wo

fti und /jr richtig ftehen, zu den feltenflen Gütern der Deutfchen.

Die gewönüche Regel der Orthographen (vgl. Ueyre 1, 288. Yer«

naleken im öflerr. Schulbolen 1851. n. 4) lautet: nach g^efcharftem

Vokale fchreib /i, nach gedenlem /'s; Becker 2, 515 Tpricht ge- ,

radezo auO, auß f» entwickele tich durch Scharfung /2r. Von

Männern welche den Satz «fchreib wie du fprichül'^ entweder one

weiteres oder nur verbOlt zum Grundgefelz der Lautbezeichnung

machen , ifl allerdings keine andere Anficht zu erwarten und mit

ihnen läßt fich nicht rechten; mögen fie ihre Schreibweife nach

jedem Jare und jedem Haufe andern. Ich aber glaube noch an

eine Gefchichte und ein innere« feft und fein gegiiederlea Leben

der Sprache und habe firfurcht vor ihr als der Schöpfung des

ewigen Geifle?, an der nii hl jVcler nach feinem zufälligen Belieben

und nach der Biegung feiner Zunge ändern darf. Mir und allen

gleichgefinten lind f% und fa zwar anlich klingende aber in ihrem

Wefen ganz verfchiedene Laute:./]» iftDoppehing des Saulblautea»

/k i(l afpirata der Zungenlaute. Die Erkennungsgründe für /%

find in feiner Berürung mit % und t deutlich genug gegeben ; man

indet auU demfelben Stamme % und ß entwickelt:

ergetzea. vergefien, Uitse. heiO, Kloti. KloO, Metxe. HaO» netzea.

iiafi, Rita. RIO, Seblits. fchteiOen, Schmitz. fchmeiOen, Schütz. rcbieOe%

fehwitzeti. SchwelD, fitzen. faO, Witz. wiOen u.a.

und wem das niederdeutfche oder andere nichthochdeutfcbe ger-

nianifche Sprachen bekant find, wird in den Worten, wo fi6 t

haben, hochdeutfch ß an feiner Stelle finden.

dat. daß, blleu. beiOen, gr6t. groO, groeten. graflen, Pdt. FoO, foet

fOO, Water. WaOer, wat. waO, u.a.

Ich will hiernüchft die Worte auflllren , in denen ß ge-

ichiiebeii werden muü ; manche werden iicli üarunler iiiiden wetehe
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cn «hiftiehis t befettdm an Aofllaato ffUbiilieh aagmuinien

haben.

AmhoD, Aineiße, eaißif:, auü mit feinen Ableitungen (außen. äiiDem),

bat^ Ließern. hfißen. Biß (Imbiß. Sehlamheißker) Heißhamnier , biß

Utque , die Biß cutieus. Qeißd , bloß und feine Ableitungen, I lachs-

boLJo, Buße, büßen, daß, dieß
,

dreißig, droßelü {droxn Kele , aber

Droffel turdus), cD, eßen und feine Ableitungen und Bildungen
,
Eßig,

Faß. Gefäß, faßen. Feßel , Fleiß, bt'flißen und indere Bildungen, Fraß,

freßen, Fuß, Gaße, Geiß, vergeßen, gießen, goß. Guß. Goße
,
gleißen,

Grieß, groß, Gruß, grüßen, Haß. pehriOig. häßlich, heiß, heißen.

SehuitheiO, ließen Chattl , Honiiß Aortm%, Jauße (vvenigften.s ift nach

dem itiederd. jauten was Frifch 1 , 485 auffurt aifo zu fchreihen),

Rcßel, klon krebß, Kreiß, laß. läßig, laßen. Ablaß u. f. f., Loß fori,

loßen fortiri (aber los, löfen foltere ^ lofen hören, Lofung) Maß.

naaßigen. meßen, fich maußen. maußem {mü\Ön, mutare)^ Meißel.

Meßer, müßen. muß (aber Mus ciäus), Muße, müßig, naß, Neßel,

genießen. Genoßo, unpaß (eigentlich unbaß), Nuß, reißen. Riß, reißen

(leiehnen). Reißbrett, Reaßen {Riu%en. BtUenf), Ruß, Ruße), faß.

Säße. Gefäß. Seßel , fcbießen. Schuß. Schoß, (fnrcuhn. cenfuä) Ge-

fchoß, fchleißen. verfchlißcn, Tchlicßen. Schloß. SchlüMe! , rchmeiß«n.

Schmißy SchoQfinus, Schüßel, Schweiß. Simß, Üpieß, fpkiL'an. f|)rit'ßen.

Sp'oß Roßen. Stoß. Stößer, Straße, Strauß, (00, TruchseO dapifer,

waü, Waßer, verweißen (flrafen, vorwerfen, von verweifen aoßweiren

ganz verfchieden) Verweiß (aber Verweirung), weiß albus (nicht weifl

machen Tondeni weis machen certtorem facere mUfUem)^ weiß, wißco.

weiOagcn (nicht weife fagea, foodero Ableitung von wißea), Oewißen

(aber gewib).

Es zeigt fich hierdurch daß wir in mereren Worten wie in

auß. biß. Kreiß. Krebß. Loß. \erweißeii, wo daji s berrdiend

geworden in, das ö herzullellen haben. Ob wir in daß waß
diOdbe Uiao follen, kann oioki swetfelbaft ftin, wol aber ob die

Bnrchfiirung jezt Ibbon möglich i(t Vorlftulig mag et wiler-

Wttben, ebenfo wie die HerHellung von iO in eß und den Neulral-

fliAionen der Adjecliven im Nom. und Akk. Sing:, (z. B. guteß,

liebeO). In manchen Worten wird ß itiil Unrecht gelest; er*

^fien lür erbofeo, deßhalb fikr deebalb, Geißel /ta^eitumj was

durch das /S toq Geifel ok/ht milerMiiedeD werden Ibll (bekla

Worte haben einfaches s: gei»la, i^isU) grallich (nd. greselik^

eigentlich grufeiich)^ Mus, niefen, Kos (höchHens Rof« zu fehreiben,

wie im Inlaute das /f beraaßtritt: des RofTes, die Rolse. vgl.

fagl korflf) SchleaTe exdumj wesbalb. Ebenfo haben wir ß anß
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der unmittelbaren Verbindung mit i überaM sa erOoOeni es

ift bochdeatfche Laatregel| die im mhd. durohgefört ift, daß fich

vor i m f milderl : aUb befte, faCle, gröfle, muHe, wnfle. In

Vernalekens und Mozarts Lefebucbe (3. Aufl.) iTl diefem Gefeize

fchon Eingang verfchafl.

Zur VoiAäßdigkeit mögen noch die Worte anfgefilrt werden,

in denen ft an der Stelle ift:

biafs. [iIilTö, BrafTi; cyprüius, bralTelu. praffelii {bya^len), dari'clbc, dcITeii,

Diüflul {^droacel), Liffe, Gleiffner fflihfetKEf c, hirfeii, kreifTou {parturire.

krcifleu. kreifi-hen), krc(Te, liüifcu puliinar, külicu oscuiuri. kiifs, MciTjuti,

naiff-, TiifTen, -nif.s , iNilTe lendes
,

pi eifeo, prafTen, raflclu, Speffart

Spehiesltarf^ weffcn, gcwifs. Khenro ifl ff in allen fr« imlm Worten eu

ft'lzt'U : AITciToi , borfiürcn
,

üloffe, KlalTe, kob)rs. MalTe, Mc!"fe, l'afs,

pafTen, Toffe, l'iüzefs, Profefror, Uecefs, Spafs u. i. i. Man hat auch

hier nach Lange oder Kürze ^ uiul /7* unterfcheideQ wollen (Heyfe

1, 2(32)» es ift dieß ganz ungehürig. .Nur licshalb bat hier kein U za

rteheu, weil die rrcmdeu Sprachen dafTclbo nicht kennen.

llnfere Orthograpben haben großes Kopfzerbrechen gehabt, wo
fie ff QDd ft fblzen Ibllen mid Helten, nachdem fie geftinden dafi

/*in Anlaut und Inlaut, « in den AuOlaut gehört, die Lere nuf:

/7* koml in den Inlaut, fs in den Aiißlaut. Zuförderfl wögen fie

lernen wo und wo // icine ^leiio iiat.

Ahl Anhang diefes Abfchnittea möge eine kleine Bemerkung

Aber ff und eh in Bildnngafilben Aehen; namentlich trift es die

Silben -ig und -lieh. Die Silbe -Ig (mhd. ee- hahend) ift an Ad-
jecliven leicht kenllich und nur wenü der Stamm auf aul 'gelit,

Itaim ein Ichwauken zwifchen -ig und -iich eintreten. Geringes

nachdenken muß aber zeigen daß adelig und nicht adel-lich, daß

eilig, untadelig^ unzfilig sn fchreiben ift. Weniger kenllich ift

milich ailmilich; ee ift nichl von Mal abzuleiten, Ibndern naß
ge-nuiolilicli entHanden. An Hanplworlen erlcheint -Ig nur fetten

und ill It'ictiler der Venvechfelung mit -ich aut^gefe/J. Es hat

flalt in Honig, König, -ich dagegen in Bottich, Driliicb, Eppich,

Eßich, FitUch, Käfich, Kranich, Lattich, Reilich (Mftrrettich

Rosreilich, wie fchon Vemaleken im Schulbolen 1851. n. 4 er-

wähnt ha(). Mit g find auch die mit znfammengefezten

Eigennamen (Hedwig. Ludwig) und die Verftümmelungen der Ab-

leitung -ing (Pfennig, Zeifig) zu fchreiben. in den deutibhen Län-
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«km(MmM» JmUI übrigen« die bndkliafUicbe Auai^ndie der

UiMdieidiiiif Ton -ig md -ich bedenteid, dem erflera wird

mit hartem Attßlaul geIJ>rochen und ich habe dafür igg ge-

fchrieben grtehen.

Die 8übe -lieh) deren Bedeolmif die Beseicbnang der Aeii-

ielkdt ifl, wird Ifeli yon -ig leicht trennen laßen. In der Ab-

leitung -icht , die an Haupt- und Beiwörtern erfcheinl, muß ftaets

gefchrieben werden.

9. Von der Silbentrennang nnd dem Apoftropb.

Weniges nur mag hier über die Silbentrennung erwfibnl

werden. BeJtant iA dafi 0cb auch hier zwei Anflehten entgegenflebens

die Meinung derer welche die Etymologie nnd derer welche ihre

Außfjjnicfie zum Gefelz nemcri. Die einen fahren auch tiier: fchreib

der Ableitung gemäß, die aMderii; fchreib wie du fprichil, trenne

lifo wie dir die Laute im Aiunde zufammenbangen. Darin find beide

(inverflanden daß nur merfilbige Worte in der Schrifl getrent

werden können, ebentb daß in Zolammenl^tzongen and wenn die

mite Silbe mit einem Konfonanten anliuitct, die etymologifchen

Yerhältnifle maßgebend feien (Hai haus, eis kalt, er-fam, Frau-

leio). Sobald aber die zweite Silbe vokaürch anlautet, lieben ea die

ach dem Munde fcbreiben den lionfonantirchen Außlaut der erOen

in der Trennang zu der zweiten hinilberzuzieben, wo bei doppelter

KonConanz noch eine Trennung; dicfer flnlt hai (llau-fer, gü M>,

lie-ben, kin-difch, Dich-ter, Lip-pe, ek kig;. Diefe Vorfchrifl

wird aber nicht allenthalben durcbgefürt, denn in erkenbaren Zu^

ftmnenfetzungen foU felbft bei konfonantifcbem Außlante nnd vokal!-

fehem Aalaate nach der Lere TOn Becker und Reyr« die AbRamniung

berückfichligl werden; fie fchreiben alfo be- ob -achten, auß-er-

lefen, her-ein, dar-um, bin-auß. leb vermag mich nur für die

ctyoiologifche Trennuog za erklären; der Einwurf den man da-

gegen gemacht hat, wenn man ärg-er-llch, Rind -er, Pfarr-ei

febreibe, mflße man auch fb f|[>rechen, zeigt nur den Unverftand.

Für die in gröfler Albernheit zufammengefezl genanten

Bochflaben eh, ck, pf, pA, /bh, fp^ft, iO, ih und gilt bei

tien Mindlbhreibem hn algemeinen die Regel Oe mcht za trennen
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(wie fckdn wäre nichl bel-heo^ Sto-lie, eC-aen!) bei fp ond

ab«r wird sniwellen die IVennaiig erlaubt, To daß allb Knof-pe,

Tröp fe, Köp-fe gerchrieben werden darf. Wir können folcheä

Verfaren nicht dulden.

Bei WorlzuCammenrelzungen hat man , wenn die Worte

langf fiad, die TrennungaCIricbe zwifcben fie au feCsen beliel»! und

•Dorflbbul-ineifter, Unter-nala-Akret&r , geCbbriebeo. Wem ifl die

Zufammenfetzung, wenn fie durch das Trennungszeichen wider auf-

gehoben wird 7 Es ifl durchauß nötig wirkliche Zuiamnienretzungeii

auch als gefchloßene Wörter zu fchreiben.

Zur Andeutung daß ein Vokal außgeHoßen fei, braucht man ge-

wöttlich ein üfikchen (Apofiroph) das frfiher auch ffir größere Ab-

kürzungen verwant wurde. Hier wandelt die welche fonft nur fchreiben

wie fie fprechen eine hiriorilche Laune an, indem He dem Andenken

eines jeden auß- und abgefallenen Vokals , wo Tie davon wii^u

oder zu wißen meinen, in dem ApoAroph einen Tolenilein fetzen,

der als ernftes memenlo mori den Lefer an die eigene Vergäng-

lichkeit manl. Sie fchreiben bleib' hier, fchreib', red' ihn an,

Fried' und Freud', fpeift, reill, lieft, niart, verglast, heiige,

HegelTche Schule, Göthes Werke, Schilter's Gedichte, Reinhold'a

Buch, die Albans, Karthago^s FaU (Becker % 54$). Wir taufchen

hier die Rollen und Aigen : fireich jeden Apofiroph denn er nOst

zu niclilö und macht de« lülen nicht lebendig; am wenifffleii Ichreib

ihn wo er nicht hin gehört, d. h. nicht an dem Ende eines

perativs der Harken Zeitworte, wo nur die Barbaren unter den

Deulfchen ein Flexiona-e kennen. WoUen wir äherail wo ein Vokal

feit einen Haken fetz«n, fo wird unlbre Schrift bald von Raben

umfchwüiini fcheinen. Ein Mifsverfländnifs kann nur gedankcnlüfen

durch das llrei( heu des Apoflrophs erwachten; denn wer weiß

was er lieül, wird gleichlautendes auch one Haken von verfchied-

enflnnigem unterfcbetden. Der einzige Zweifel der entfiehen kann

iß fai Eigennamen die auf a außiauten ; Ib kann man wenn es beißt

«die Gedichte von Burns*' zweifeln, ob der Verfaßer von Burn

oder Burns heißt. Das wegbleiben des Hakens wird in folchen

Fällen su genauerer Bezeichnung und befierem Anßdrucke (uren^

Elias' Wagen ift barbarifcb.
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4. Die Satzzeichen.

Wür kdimeii die Interponktion nieht g^anz nU StiUbliweigen

übertrehen, io kurz wir auch darüber fein inüßen. Der MiTsbrauch

der Dill (ier Zeichenretzung g^etrieben wird und der mich auch in

meiaen Sclirülen oft zur Strafe für meine Befchränkungsfucht gleieh

dm freigebig verAshenklen Apoftrophen angelächelt hat, iA It groß

daß er uebt größer fein kann. Man itt bereils dahin gekommen,

hinter jedes Wort wo dem fpriclKiHlen oder fchreibenden zufalh^

der Alem auOgcht, ein Zeichen zu fetzen, das nach belieben homma

Semikolon oder Gedankenflrich iit^ one irgend zu bedenken ob dort

derAbfcbluß eines Satzes fei. K. F^. Becker bat Ober die Interpunktion

Hl l^fner Grammatik Ssr außfBrIich gehandelt und ttin Verdienfl ill

e?, Icd.' fich hier und da eine verflandigere Zeicbenfetzung kund

gibt. Becker hat zur Durchfärung feines Salzes «bezeichne die

größeren oder kleineren Gliederpaufen, die in dem richtig ge-

f^rocbenen Satze gehört werden , durch die ihnen entljprechendea

Satzzeichen» (% 549) ßch Aber die Satzverfafiltnißb flberhaupt auß-

laßen niüßen ; ich müRe dieß auch, aber dazu p-'h* M weder Zeit

noch Raum für den Augenblick. Mein Grundfalz ifl: nur wo iJalz-

ablbhlüße find, Aehe ein Zeichen, bei untergeordneten Sätzen das

KoBuaa « bei großen Gliederpaufen das Semikolon ; der Gedanken-

flrich ftehe nur wo ein Gedanke geftrichen wurde. Appofftionen

därfen iti keine Kommas c ing^efchloßen werden | ein Komma mitten

in Satze dunkt mich fer üble Erfindung.

Man hat gegen die Vereinrachung der Zeichen eiugewant, Tic fei

NaciiaiDoog der fremden. Wenn wir Deulfche doch auf anderes fiola

Viren ala auf den Reicbtbom von Kommas! Der Einwurf ift übrigens
^

Ufeh, wie ein Blick in alte Handrchriflen und Drucke zeigt.

Im 9. Jh. arfeheint der Punkt ala kleineres Satszeichen, als größeres

das Semikolon $ zuweilen wird er an unriehtiger Stelle gebraucht Vgl.

ITidor XVIIL.a. Auch im 10. Jh. kernt der Punkt an der Stelle unfetes

Komma nnd Semikolon vor, IQr unferea Punkt aber ; oder y vgl. Haupt

Zeitrehr. 8, III. 112. Im i% Jh. wird in Gedichten der Vera nicht

abgefest fondero doreh einen Punkt von dem folgenden getrent, der

iibrigens fcbou fiüber tnr Trennimg der Verfe gebrancbt wurde; Itatt

mTerei Punktes werden auch ; nnd 1 gebraucht ; innerhalb des Verfee

begegnen meines wiOens kenie Satueicbea. In profiiirel^en Schriften

wird der Punkt und ftberhaupt ein Satitetcben feiten nnd aueh an un-

liekligem Orte mitten im Satie gebraucht Vgl. Diemer Voiauer 6e-
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dlchto 8. 379* Ffir die Gedichte des 13. Jb. gilt dalTelbe wie fSr d*i

12. Im 14. Jh. wird die Zeiobenfetiiuig noch befchdnkter und in Oe-
dielileii wie in Profil findet lieh oft fogar nach Satt- md TereTchloO

kein Punkt , fondern der Beginn des neuen wird dnroli große Anitngs-

bncbAaben angedeutet. Vgl. Haupte Zeitfohr. 7, t4I. Freilicli bieten

• andere HIT. eine nicht fparllche Verwendung dea Punktea ata wirklichea

Satiseichen bei größeren und kleineren Gtiederpaufen und aueh wit-

kfirlich mitten im Satte s. B. rwifcben regierendem und regiertem Nomen.
Neben dem Punkte kernt daa Komma Tor. VgL die Probe avß IL Benfe

bei Wackemagel altd. Lebb. 871.*- Im 15. Jh. laßt Cch in vielea Ott.

und Drucken gar keuie Interpunktion entdeekeni andere fetien iiinter

jeden Vera einen Doppelpunkt, die Enden der Strophen werden dtircli

sweifaeben Doppelpunkt und einen Strich bezeichnet S. Wackeroagel

a. L. 1029. Daa Komma wird iwar gebraucht, aber man ik in feiner An-

wendung nngefehikt; Satafohlüße werden unbeaelehnet gelaßen nnd
dalQr mitten in den Flnß der Bede ein Belftiieb eingeramt (Vgl. die

Basler Außgabe des NarrenfehilTea von Seb. Brant. 1495). Im 16. ih.

wird gewönlich der Strich als Satszeichen benusti fein Gebrauch III

Terfchieden: Luther a. B. Im Jefus Sirach (1533) verwendet ihn nicht

bloß bei Satsabrchnitten, Seb. Franck braucht ihn auch (Qr den Punkt«

mitten im Satie als ItÖrendea Zeichen ift er mir bei Ihm nicht vorge-

kommen; in Aventina baiefUeher Kronik fehehit daa Verhatnilk daifiafte.

In der Außgabe der Gedichte des Hans Sachs von 1560 wird häufig gar

kein Zeichen angewant, der Strich komt aber dabei nicht feiten vor. in

den Liederbüchern des 16. Ih. wurde außer dem Frageaeicben der Punkt

am Schluße der Strophe oddr Strophengliederung gebraucht, der Strich

gewönlich nur sur Abtheiluog der fortlaufend gelchriebenen VetazeUan

(Vgl Dhland VolkaUeder 1, 996). Durch das ganae 17. Jh. dauerte der

Strich als gebriiuchlichnes Salzaeichea fort i HauptaiHlieUungep des Salaea

iMieichnet daa Semikolon; nicht allenihalben ilt der Strich Zeichen

eines Satseinfchnittes. In dem 1. Bande der Neukircbifchen Samlung der

Gedichte Hoftnanswaldaus und feiner Schule (1697) ill der Strich neeh

in feinem allen Rechte, ebenfo noch im fünften Theile (1705); im fechften

aber (1709) ift der Strich in das Komma verkürzt nnd eine Zeichen-

letzung durchgefurt, die Ach nur wenig, etwa in der biuOgen Ver-

wendung dea Doppelpunktes, von der heute gebräuchlichen unlerfcheidet

Die Umänderung von der Weife des 16. und 17. Jh. zu der gegen-

wartigen fcheint alfo in die Jare 1705—1709 zu fallen«

5. Die großen Anfangsbochrtuben.

Nach dem herrdienden Gebrauche der Gegenwart werden

die großen Ai)räng.^buc1iniiben in folgenden Fällen verwanl:

1) bei «üen Subflanliven
, 2) bei allen fubftantivifch ge-

brauchlen V^orlen d. Ii. bei Infinitiven , Förwdrtern , Beiwdrlem,
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Mw5rteni, Konjnnelfoiieii iiiid Pripofltfonen vor weiche ein

Artikel eefez! wird, bei unbeftimten lürwörlern und Zalbegriflen

und bei allen befooders belonteu W ürUrn. —
Daß alle Anreden und Tilel groO gefclirieiMa wefde», tatlang;!

mkn HMüeiikefl, ebenlb befr«rt die Embfelun(r daß die Beiwörter

Kai.erlich, Koniirlich, BilchuUioh u. a. die Miijulkel erhallen. Der

Gebrauch die Eigeiinameii groß zu üchrcibcn bewirkt dtkÜ auch

dea von ihnen abgeieiteCen Adjectiven gleiche Außaeiduinng zn

fbdl wird: KdlniAsh Waßer^ Redwiliifi^he DichUmgen, Bichen-

dorflfehe Romantik.

Adverbien die von Subftantiven abgeleitet find, werden ge-

wöalifih klein gefchriehen: fluga, krafi, anfange, faie, thetfe,

Ml, TOS wegen u.t(^ doch Hehl der Gebranch nicht feit nnd

mn fchreibt Morg:en8, Nacht«. In Verbindangen der Hauptwörter

mit Zeihvorten znr Bezeichnung t iiies einzigen Begriffes fchwankt

die Schreibweife; man Hellt: es tbut web, leid, not, es ifl mir

tngR, ich bin nicht Cchuld n. a., aber daneben Aeht: Acht ge«

bn. Statt finden, in Acht nemen, za Grande gehen.

Es ift immer fo gcvvefen wie heute auch mit dem Gebrauche der Majurkt l j

eine fctilimme wengleich fontl recht gute Zeit pah es, wo die Schreiber

nur am Aulaii;:,'c der Al)fäl7:e die großen Riirhli i1m ii ichiiben , fie aber

dafür mit buulen Farben und nicht feiten mit Irellichen Verzierungen

und Bildern anßft.-iUeten : alle übrigen Worte waren fieh gleich und

klbn die Figeuuaoieu enipnengc-n nicht die AuOzcichnung wie Saul einen

Kopf über alles Volk zu idgen. Im 13. Jh. hegrnt die Majufkel in da«

innere zu dringen, aber xuerft nicht bei gewonli 'hen fondern bei Stals-

llchreibern in den ['rknnden. In zwei niedenleutlrlien Likun len vom
J. 1294 ifl die Verwuidung fer befchräukt; Eigennamen werden viel-

fach klein gefchriebcn, der Name Gottes und einige andere Worte er-

halten die Majurttcl, bei «ler Angabe des Jares ift ni der erllcn Lrkunde

die lezte, in der iwtilen die erfte und leitle ZaI groü gefchrieben (Vgl.

Haupts Zeitrehr. 3, 228—230 In llofers Samlung deulfcher tlrkundeii

find nach J. Grimms Angabe viele Belege für die Majufkel auß dem

13. Jarh., das Buch fteht mir nicht zu Gebote). Im 14. Jh. fchrilt mm
auf dieffco Wege vor und auch in gewÖnlicho Hff. wurde nun wenigllens

vereinzelt diu Majufkel eingebracht. Kine Sfraßburger ilf. von I'rediglea

Welche noch dem 14. Jh angehört (Proben von W. Wackern.igel bei

Haupt 7, 140— 159) bietet dafür Helegc. Außer dem öfteren tiebrauche

in Kigennamen und am Anf.'iiiire von \ebenf;it/rn füre ich folgendes an:

«dem Ad«'l ir zum A?ideiii niole. do er erflunl von dem tode Worer

gol vnd worer menfche. wenoe er da% erfiht Sich fo fuocbei er— wer
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nuD woU&fin Sin kioL einen gralTen Se^ tno den Vierden mole. MCten-
helt. da^ heilige Grinti.* fiegreiflicti bieten die folgenden Zelten inuiier

mer Belege; ea berfclit aber niebt der leifefte Grundfats in dem Ge-
braacfae der Uijutkel. fai Illt det 15. Jh. linden wir t. B. Pripofitionen

in SilEen gro0 gefehrieben, die fonil nur die Minufkel bieten: das ifl

als In die baeh ein llag. Haupt 2, ISl. er nam dar nach Inn iLnrtzer triSt

2, 135. AdjecÜYa (leben gfüO nel>en kleinen Hauptwörtern und felbft oebeD
Eigennamen: die Edel maria H. 3, 151. dn Edel deobter TonSyon 152.

ein Junger künig reich Haugdiet 1^ 1 (Wiener Hf.)* des Werden faerciog

perelrtuaifae Hangd. 266, 4. Eigennamen werden fehwankend trots an-
mittelbarer Folge hintereinander gefobrieben: Schotter llrantioyiBr Walfaen

vnd latine Juden Sarratsene Haupt 2, 154. Ee gibt die0 logleich Ton
den Drucken im AnOgange des 15. Anfang des 16. Jh. ein Bild. In

Peterm. Etterlins Sehweiser Kronik (Bafel 1507) wird die llijoftel far

wUkurlioh gebraucht: Eigennamen find nicht darchgangig groO' gtt>

Cobrieben, betonte und fremde Worte eriialten in der Regel die groOe
Letler. Das fefawankende erfieh^ man unter andern darin daO gleichbe-

deutende Worte die neben emander flehen das eine groß das andere

klein gedrukt (Ind (eleu Naowen oder das fchiifltn^. Balfelbe Ul von
den Drucken der Werke 'Geilers tou fieiferberg tu fagen. Die Schrift-

neiler oder wenn wir nach unferer Erfkrung reden wollen die Setser

find fich nicht im mindeften gleich. In Luthers Jefus Sirach (1633.

Küroberg) finde Ich nur das was Geh auf Golt und biblifcbe Dinge be-

siebt groO gefchrieben; in der GefamtauOgabe der beil. Schrift leEter

Hand (Wittenberg 1545) ift der Gebrauch fchwankend; auch hier ift

' übrigens alles was eine religidfe Besiehuog hat, felbft Zeitwörter dbU

der M^ufkel gesiert (Vgl. Bindfeil D. M. Luthers Bibelüberlolsang nach

der lösten Urigmal-Außgabe. Halle 1845. Bd. 1, & VII). Die Vor*

Wendung der groOen Lettern auß reUglöfer Rfickficht liOt fich im 16. Jb.

Oberhaupt vielfoch befonders bei den XheologeQ beobachten. — In Seb*

Prancks Weitbuoh (1584. Tubingen) find aufier dem Namen Gottes und

den damit sulammengefesten Worten siemlich rogelmiflig die Eigen-

namen fremde Worte und was fich anf den Stat besieht groß gedruckt i

man findet aber auch one Grund unter einer Menge infammenftehender

Hauptwörter eines durch die M^ufkel henrorgeboben. In Paul Reb-

huns Sufanne (Zwickau 1536) fehe ich, fo weit mich die reichen Proben

welche Gödecke gibt urteilen laßen, nur die Eigennamen und Gott

nnd Herr, wo es Gott gleich Acht, mit großem Anlaut; ebcnfo enthält

fich Th. liumer wie die älteften Drucke außweifen der Majulkel fall

ganz. In dem Tolksbuche von Thedel von Walmoden (Magdeburg 1538)

ift dagegen die große Letter fer hiufig gebraucht; ebenfo in den Drucken

der fliegenden Blilter und Bfinkellaiigerlieder, welche ich aufl den Werk*

ftStten der Nfimberger und Eifurter kenne. In der Samlung der Ge-

dichte des Hans Sachs (Nürnberg 1560) wird der Anlaut fer h5u6g groß

gedrukt und auch AdJecUve erhalten ihn; eine Regelung ift auch Mer
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niehi erfichHichr Mein anlautende H.nnptworlp werden mit groü au-

faufendrn Beiwörtern vtrhimden. in der erflcn deulfcheii Außpahe von

Aventius baierifrher Kroiuk (Frankfurt a. M. löfiß) überwigt (Ut proüe

Anlaut; weniger häufig komt er in dem Grohianus von 15f)l und der

CeberarbcituDg von 1567 \()r In den Drucki'ii der WerLe FifcharU,

Wbfl in den älteren z. ß. in l^oiinmci Feben 1571. 1572, wird die

Jifajufkel viel gebraucht, nicht minder in dpm Efopus des Burk. Waldis

von 15H4. Im Anfang des 17. Jh. finden w ir nicht nur alle Subftantiva

groO gedriikt , foodern auch nach heutiger Sille die fubnantivifch ge-

brauchten Adjectiva, felbfl Zaiwörter gewönliche Beiwörter und 7« it-

Worte (Vgl GeiflJiche Pfalmen Hymnen und Lieder. Nümb. 1607- Fifcharls

FlöhaE AuOg. v. 1610. Opilii poemaU 1624>. Feft ift diefer Gebrauch

jedoch noch nicht und eiae nicht geringe Zal Druckwerke des ganzen

17. Jh. weifen auch die Minufkel an Subftaativeii «if. Der Vorgang

des MarL Opitz, welcher die große Letter bevorzugte, koote jedoob

ieht one Wirkung bleiben { Schottel that auch da« feine um dem

fchwanken ein Ende zu machen i.nd flelte in feiner «Arbeit von der

teulfchen BaobKpfidie* S. 221 folgeodes auf: «Alk' eigene Nennwörter

{ßkmima proprio) und foaft die jenige / welche «kien fonderbaren iNach-

Irak iEmpkaßm) bedeuten , alt Titel / die Tauf und Zunahmen /die

Nahmen der Länder /der State /der Dörfer /der Völker /der Beamten/

der Fefltage / )c wie auch die / fo auf einen Punkt folgen / werden im

Aotenge wSX einem grorfen Duchflabe gefchrieben.'

Der GabrMieh der in leiten Drittel des 17. Jb.

Idbon algcmein, AnOnaiiien erhielten fieh aber noch im 18. und 19. Jh.,

wiiehe lakob Grimm in der devtfelie« GraMalik 1 , 38. (3. Aufl.)

vffneielmeL Inj. 1817 «-fehiii voa den Pliirrer Schubert etneSebrillt

cOeber den gebnmcb der groDeo LuchOabeD vor den bauptwortetn der

deutüBhen fpraebe.* Als der gefSrlicblle Peud der M^ttlkel trat aber

feit der iwetteo Aufigabe feiner dentfeben Grammatik J. Grimm waä^

dv ibm GabmiMh bn Atthmte gewöniieber MOiatlva fegar pedutifeb

n nevnea wagte. Das feblimlb lA dafi die Vemnnft fem BudemneOo
ift| Ib viel ift gewifs daß ficbon yiele feinem Beifpiele folgen and daO

am beftcii gethaa wbe desgleichen tu Ihnn.

DaO (leb die wenifer gebildete Menge an die VerMmäliiiiig

der Majuikd nicht flößt, ifl \venigflen8 in den protcftanlifchen

Landern zu iehen , wo Ter viele Außgaben der iulherilchen Bibel-

übertelsuDf mit iiieioeo AofaBg^sbocbflaben gedrnkt in den Hindeo

des leTenden Volkes find. Aecb in der Fibel fAr die katbotifchen

VolkAfchulen im öflerr. KaiferDate lind in der orflen Abiheilung

ille Wurfe klein pedruki : Tor das lerenlomen und für die Derik-

wcife de.N Kindes ill ts {'"urderung. Auf einen Sln ioh läßt fich

die Majttfkei aicbt erlegen, man kann fi« uhvv beiVliränkea.

Sriudirift Ilr ai« 8*i«rr. Qj-m. 1862 II. H«n. 9
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«V IMMf leUPOBD aMUBOtnKmHIi^

Man fchreibe einzi(r and allein die B^i nti amen
und die wirklicheu Hauptwörter groß, außerdem
die Anredewörter*

Die Adjecliva welche von Bigennanieii abgeleitet find« werden

klein gefchrieben (önerreichilbbe Krieger, geiJ>eircbe Lyrik); nit

ihnen find aber nicht die örtlichen Genitive phirali« zu verwechseln,

welche nur adjectivifchen Schein haben: Wiener Wagen, Prager

BArger, Grdzer SchloOberg; fle mäßen als Kafu« eines Bi^en-

namen groß gefchrieben werden (YgL J. Grinun in Haupts Z.

f.d. A. 2, 19 i). In den Verbindungen von Hauptwort und Zeil-

wort lu einem iiegrille ichreibe man das iJauplwort klein, ebenio

in den pripofiCionalen Verbindungen welche mie Artlkd lind:

not thun, acht geben, In acht nemen, Oberhand nemen» za gmnde

gehen u. f w. Alle Adverbien die von Subltantiven herkommen,

alle unbediinlo l'i (Hiiiinii]^) und Zahvurte erhalten die Minufkel:

flugs, nachts, morgens, jemand, niemand, etwas, nichts, mancher.

Dem Artikel Iteht in keinem Falle die Kraft so die Majufkei her-

vorzurofen, allb: der Terftäudlge, die fchönei das leibliche; das

'meinige, das lefen, das für und wider, das wenn und aber.

6. Schreibung der Eigennamen und Fremdwörter.

Deatfche Biganmnen find ftreng zu fchrelben wie fie Aber*

liefert find, mögen auch die Schrffizeichen unlhrer Anficht gänzlich

widerl])rechen ; der Name eines Menfchen iA eine Urkunde die

nicht gticiUcht werden darf. Für fremde Familiennamen mu/3

dalTeibe Gefeix geilen^ mögen die Franzofen deutfcbe NaaMn var-

fltantfai, es gibt mm das kein Recht auf gleiche Weift zu ver-

faren. Anders vefh*H es fich fchon mit Vornamen, die wir deolfth

oder nach deulfch* r Gewonheit zu geben liaben: alfo nicht Charfei

fondern Karl, nicht Louis fondern Ludwig, nicht Mikolay Tondem

Nikolaus, nicht Qiufeppe fondern Jofef, nicht Pietro fondern Peter

u. f. f. Noch anders fteht es um die Ortsnamen, die allerdings

Ar gewdniich nur von einem Volke gegeben von jedem aber

nach itiiieni Munde geflaltet werden können. Wir fchreiben und

. fprecben flatl Krakow Krakau, Halt Gradec oder Grodec GräE

(dleß,lft die Forderung deutfcber Sprache, Gratz ift gedankeniofe

NachälTuttg llavlfcher Laute), fiatt Veneiia Venedig, Miiamo lUi-
I
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hnd, Omma Genua, lAfboa LifTubon, EtUnborouqh Edinburg',

Eiikmhmin Koj^eahagea and wir haben ein Hecht dazu. Di» meinen

hnli(M OrtMfnMD in nord^ciieii DeftfchJuv^.. ßivl wä dittfiii

Wdfe «QlAaiidiiir denn Uchfl fellftn -wiirid« 4ler ,navifehe Ibtat:

Ttin htiljchallen, wtß deutfchcm Munde ofl unmdgfüeh war, fondern

eohveder in das deutiche überlezl «»der zu niug^iichfl deuUcheoi

Kltt^e gebracht. So wf^d^f auß Wrocl^w BreU^u, auß Szcze^.

pmkmpiee ScböBbankwits u. f. f., wie 6. A. SIenzel in dtr Bni«

küimr n faineiD IIil[«iidMib«olie Ar ifie Sül^eAiliiohto ScUefieof

böchil beierend im eiri/t lnen n;H'hpewiefen hat. Gecen den Oftfn

haben wir uns in nnfer Üecht gelezt, gegen den VVeneu haben wir

darauf vendchteU Eine große Schuld, die ihnen niemand vergebe,

tngei .die Geo^aphen .Landltartenftecber und die Zeil^gafichrMber

welche die ibhiiaiiJEIeii aller Barbaren find. Die alten devUbben Orte-

mnm\ im Welten verfchwinden immer nier von Karten und iiiif.>

Mbefchreibungen. jMieniaU wird neben das Ijcafp^oliiche Sancfß

der deallSebfi MfUQe Jiamic «gafiwl, lUlen Jien man Aali Tkimwm
dettlfehe PiideQl|or(90 iThB^ämU !Miä)^ Ontt Mm Hergen»

(lall Ttmmatf Doornik ,
C&urtray Kortryk , Lille RylTei ; ja man

tiehi hauiig; genug Jhinq%terifue für Dünkiichen^ Muiämise fiir

Mülhanfiifi , ,M'tfW9Uier für Mauermüntter , Sarregutmärntä Hr.

Sarfin^iidf 9i:ßbßmr$ für Iraihvrg in dentüDbea ÜKltini und nvf

deolfeben Karten (der Stielerlibe.Atiaa von DentTcbland in ii Blil-

tim niiichl hit'rv(jn in dtii nieiilen Füllen eine rümlichte Aui^iiauie).

M ir hoiieu dai^ es noch nicbl zu Ipat lei den Schaden zu heilen

;

in fiaoderpi wM wvmfgiUMß ^U^ig dagegen «Bgifirebt uad anoii.

dMMbbe Uftm ninfien Ave Pfiidit Ibon.

Eine andere Frage ift wie (Vemde Worte, die. keine Eigen«

naifien find, behandelt werden follen. Die gewönüche Rep:el pe-;

bietet diefelben, fobald fle in der deiiUoiien ^rache ^ing^luirgert

Gnd, qKb deuMler ;Laat- und Tonregel zn fprecfaen and s»

fchreiben. «Man gebrauche daher Tagt Becker 2, «bei

den eingfeMIrgerten Worten auch immer z und k Halt des lateini»

fchen und romanifchon r, z, B. Zitrone, Zirkel, Rezept, Kanone,

Kalender, Faktor, Refpekt.^^ (Dagegen ül nur der äußere Umftand

n bemerken daß % and * ebenfo gut fremde Zeichen wie e find;

* und Ir find aber darum vorsusieheu weil fie die in t vereinten

9»
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Laute Tcheiden.) Für franzöf. rh in in deuirchen eincrebörgferlen

Worten iieis fih zu fchreiben, ebenro für k: Schaifot, Schärpe,

iMribhiereai Fabrik, liaake» Kuakete, Peruke; ntcbt mindar J

für Sekralftr, KonniflSr, l^miliAr; « Üllr «»: Diakura, Scha-

tulle, Trappe; A Uhr «: LektArei Brofehfira. In Wortan dagegen

welcfie noch nicht eingebürgert und deren LautverhällnilTe den

deutrchen nicht aobequaoit find, ift die fremde SchreibweUb Irea

widanngaben.

Im 13 A. wo dw fraaiodfehe ia hailfeber Sprache md Diabliing

bakantlieb fer verbreitet war, verAir mm weniger geaan aad fMb
ikaaioOfebe Warle ene fie deatCeh au bildeo oaeh der AnOfpiaebeu Bii-

Ijiiele gibt B. Wolframe Famyal uid Wilbelai: TerOeiaTekage P,

56^ 19. ScMMtei maneOe P. 652, 25. mmmOKUch F. 796» 30.

thmtekBif W. 41, 27. Orameke IF. 69 30. MmuHUt W. 186, %
MkawtMtßur In OottlHeda Tristan, n. a.

Das befle ifl fremde Worte mögHchfl m vermeiden, was in den

meinen Fällen mit leichter Mühe one feltfame Erfindungen gefcbehen

kann, Tobald man die Sprache feines Vaterlandes liebt und kent.

Dar Freiherr J. Chr. y. Zedlits hat naaUcb in daoft Familienbocha

dea öftarr. Lloyd (Bd. II. 18^)0) einige Worte Aber Spracb-

verderb in OeflLTrcich gefchrieben und damit eine fer wunde SteUe

berurt, die übrigens fchon andere angegriffen haben. In einem

State wo jeder kleinen fkvifdien Vdlkerlbfaaft , fvr weiche erft ahia

Sohriflf|[>racba arfimdaii werden miiO, eine Tolkaihffanllcbe fla-

Ibliifta- md WiOenlbhaflj^rprache gegeben wird, folte der deoUbhes

eine barbanfche Mifshandlung wonigHens in amtlichen VerhäUniffen

nicht zugefügt werden. Mögen die Lerer auf hohen und niederen

deatTchen Schulen dea Kaiierflatea ihre Pflicht thim$ erböhete Volfca-

bildtnif und varbeOerlar Unterricht werden nach dfaMi Schade*

bellen.

Graz, Weihnachten 1851.

K. Weinhoid.
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Mir te physOLilMMa fbUnidit am OUrgymoa^ium. i2i^

Veber 4eo physikalischen Unterricht am
Obergymoasium.

Ii 4en L flafle des drilteo Jahrganges diew ZailicMI

(& ff—26) entwickeU Herr Dr. Nacke seine Ansichten ^,Ober

das Li'hrziel beim physikalischen Unierrichte an den Obergyinna-

ACfl und die Möglichkeil dasj^elbe zu enreicbeii.'^ £r spricht von

dff woMmeiaeiidea Abncbt deijeii^en» wrlcbe den OrfSMaatiOM-

«rtwnf fir Gymm»eB «osgearbeitel ood darin switchen den bn«

manistischen und den reaUäli&ciien Elementen der Bildung eine

glückliche Verbindung gesliAet haben; er erwähnt dann eiojgir

likbt w Terbeasemdan SchwAchan dicana Xiahrplanca, besonden

in BoBMmg aof den pbyaüudiadien Unteiricbl, und tagt nnttr

wd&nmz «(daa Hauptgebrecben des physikalischen Unterricbfea am
Oberrymna.sium liegt nur in der Unmöglichkeit einer gründlichen

BtthematiadieQ Behandlung. ^> Um diese letztere durchführen ui

kdnaea, aei ea sonichal nothwendi;, daaa der Schüler im Ober-

gyainaiinm wenigstena nrit den Geaanunlgebiele der Eleoientar-

malbemattk vcriraul *ei, bevor er die. Physik nach ihrem grösseren

liai£uige zu studiren beginne, daher der physikalische Unterricht

veai aechaften und aiebenten Jahrfange in daa aiebente und achte

kkr in verlegen aei Er begründet dann, daaa dieae Uebertragung

ebae beaondere Stdrang des ganzen Lehrplanes möglich sei , nach-

dem er zuvor noch die Lehrniillcl besprochen hat.

Mit Ausnahme eines einzigen Puncles stimme ich den sämmt-

fidMA Anaichlcn dee Hm. Dra. Hacke vollkonmen bei. Uebeff

teen einen Ponct aieine Meroong dffentKch aoaauaprechen, würde

ich mir nicfil orbtuben , wenn ich nicht die feste Ueberzeugung

liäite, dass viele Lehrer der Physik an Übergymnasien mit mir

(inveralanden aein werden. Ba sieht nftmiich der Yerfaeacr dea be-*

rührten Anfaatiea euie Parallele xwiaehen vonEtti»gahaasen*a
Lehrbach and von Baumgartner 's Anfangi^gründen der Naturlebre

and emphehlt implicite das crstere als Leilfadeii für den physikali-

schen Unterricht an Obergymnasien. Halte Hr. Dr. Nacke gesagt;

wir baaüien gegenwürtig kein Lehrbuch, welchea die jetsigan
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Emrichlung-en unserer Ohergrymnasien vollständig berücksich-

tige , 80 wären diese Zeilen ungeachrieben geblieben. I^immt man

aber an^ dass wir für* jetzt nur zwischen den, genannten swei

Lehrbüchern die WaM haben und ans für eine« oder das ander»
M

eilUcheiden müssen, so durfte unbedingt das B a um g: artner *8che

vor dem Et t ing s ba usen sehen den Vorzug verdienen. Die

Gründe für diese meine Bebanptong ^nd in dem folgenden naber

entwickelt; ich bemerke nur noch» dass ea Mi hier niekt wm
a» wissenschiBfUfche Seite 'dieser Handbücher, welche bereRs an-

denvrirls frewilrdijrt wurde, sondern einzi^r «nr die Frage handelt,

welches derselben dem Zwecke des Unterrichts in Gymnasien mü
Bück^icht auf das von den Schülern erntrorbene Wiseen ond aof

daa aHgemeine Ziel der Gymnasialbildun^ mehr entspricht

* V. Ettingshaus en's Lehrbuch isi für den Vortrag an

den Obergymnasien viel zu ahslracl gehalten, indem das Experi*-

ment darin fast gans Ternächlfissiget wird; der Schüler, welcher

'to glückUeh begabt ist die darin ausgesprochenen Lehren foH»

kommen zu fUsseh, hat eine* malheniatische Physik, aber durchtw

keine Bzperfmefit;il[iliysik siuUirt.

Man sage mir nicht, dass es die Aufgabe des Lehrers sei,

'das Ex|)eriment vor Augen zu führen ond so das Lehrbnch m
ergfinzen. Lehrer und Schüler haben genug zu thun, wenn sie

dem Lehrbuche Schritt für Schritt folgen wollen, denn an das

Hinweglasseii irgend eines Abschnittes ist bei tiuem so vollkommen

systematisch durchgelührten Lehrgebäude nicht leicht zu denken.

Ich erinnere hier an GrunerTs Rezension des genannten Leht^

buchest Irodn der Beiirtheiler nach allgemein entwickelten Ideen

dem Hrn. Verf Glück wünscht, iSchüler zu babtii, die seinem

Lehrgange zu folgen im Stande sind. v. Ellingshausen's Lehrbuch

ist ein- ausgezeichn^er Ldtüiden fär einen Präparandenonre, für

Aspiranten zu physikaliachen Lehrkanzeln, z.B: für das physikaUsche

Institut in Wien, aber nicht für em Obergymnasium oder gar für

.
' eine Oberrealschule. Vom rein wissenschaftlichen Standpuucte füllt

freilich die Beurthellung des in Rede stehenden Lehrbuches ganz

' andevs aus, aber ich Würde es für unpassend halten in diewr

• BezIAüng die'Vefdiniefte v. BlÜngshausenV noch weiter hervor-

zuheben. '* '
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Mb Ikmd Um nidil mkia die BtnMrkanf so mmKoh, dM
aoffezeichnete Mathematiker den Standpunct dieser Wis^enischafl

gegenüber dem prakÜschen Leben und den Aiiforderun^n einer

iägm^nm mi^wg so häufig MrOokoL fis ist teM di* Ifa^

IbMtik dl»WmmML mi^ ^vj^v undm flordn», dm jtdtv,

drflf» e^r vervaodte WbseiMchanen studirt, sie auch in ihrem

ganzen Umfen^e und ihrer ganzen Tiefe slydiren soll; aber sie

viifei^en , dass man äAui nach besonderes Taieal babtm niase,

dMB niobl tät Mim: gkkh be^idil «M» «e vtrgüii«, dam
ObeifafiOMidai Mdit Voracbikm fiilr MathaoMililBtr mid PbysüH^

sondern für 3Iäiiiu r des üfTenllichen Lebens sind, die einer aUglil*

meinen faumanen ßiidung bedürfen, und dass anan ein ansgrezeicb-

MlBr ittriil^ M mükmmaeam Thcolagt, ja aaUMd mn kmmmim-

Hieb»' Mfdioiiitr irefden kdnae, almt garid* Mailienilik«r von

Fach zu sein. Von jedem Schüler aber, der kein Schwacbkopf

ut, und ein solcher soll sich voin studiren ferne hallen, kaiiu

i»Q fordern, daaa ar jeden Zweig des aiigemeioen Studien-

Mapi bia.ai aioer g|Mii;^saaii firinaa aioii analfaa; Aber diaaa

€rinze hinai» wird aber Laat nad Lieba apaaiel an irgend aioar

Wissenschaft, unil vor allem andei*en Talent dazu erfordert.

Es ist die Aufgabe jede« pädagogisch gebildeten Lehrers

dicw Gräoae eiosuhaitan, wenigaleaa ifir die Maaae der Schüler;

im eiiixalneii bleiben ibm immer genug flilllel and Wege, daa Talent

aoznapomen und über die besagte Grinaünie binanszuRlbren. Der

Lehrer muss zu dem Schüler herabsteigen und ihn stufenweise

enporieiteu; er darf aber nicht, wie dtess bei den Anhängern der

nmagaweiae matbematischen Pbyaik so hiofig geschieht, auf der

Höbe der Wlaeenaebafl atehen bleiben und gieicbeam winken^ dasa

die Schüler zu ihm emporklimmen sollen; denn weiia gleich an-

fangs alle dazu einen Anlauf nehmen, so ist doch den meisten

die £bena lu steil und aie gleiten wieder herunter , wahrend ea

aar wenigen gdingt dem oben stehenden Lehrer die Band so

feieben. —
In den «Anlangsffninden** v. Baumgartner'« findet sich

tUerdings nach meiner Ansicht zu wenig mathematische Begründung,

ttleia der Verfasser weiss die Naturgesetze auf leicht fassliche

vd ui wiasenachaiUichur , wie in. sprachlicher Hinsicht elegante
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Weise darawlelleo, «•« M dem jungen MQier Lnt and liebt

zur Wissenschaft anregt^ wahrend es einem lüchügen Lelirer un-

benommen bleibt, hier und da einen Lehrsatz ode selbst eine Keite

vm Lehnfttiea eimachilten und mil dem daifibotoneo Teste im

Verbindoog sii brinfen. Bs bleibt fbm imbeMMM dea UnfiMf

des Baches bis in jener Gränze zu erweitern, die er de die pi-

dagogiöcli richtige erkemil. Vor allem sei der Lehrer ein tüchtig

gebildeter Schulmann und dann erst Gelehrter, er stelle bei Gründ-

UchJceil dM eigenen Wisaena den pidagogiacben CMcbla|NDicl dam

rein wissenacbafUiohen Inlerease Toran , wenn ar die Schda Md
in ihr die Wissenschaft fordern will.

Uebrigens sei noch bemerkt, dass wir in unserem öster-

reicbiachen Kaiaeretaale Yerschiedeaa GyMaaiaii mä den veiaoln^

danartigaten Bildungaslulen alabend beailsen, unter dcBfB ao am»-

eben durch Anempfehlung des v. Ettingshausen'seben Lebrbvobea

für den physikah'schen Unterricht ein Ziel vorgesteckt würde, das

sie nicht nur nicht erreichen können, sondern wodurch dem ei-

genUichan Zwecke einer allgamaiiiaD pbyaikaliaohe« Bttdiny

radeio entge^engearbailet w4rdt»

Wien. A. Martin.

. Kj i^ .d by Google



4

Zweite Abtheiluug«

Literarbdie Ausseien«

liftUlaitebe SebalgrammfttiktB.

1. Lat Sprachlehre etc v Dr. F. Schultz.
2. Kleiae lat. Schulgramin. v. F. S. Feldbausch.
S. Grössere lat. Gramm, t. Dr. C. E. Putsche.
i Lat. GramiD. von Joh. v. Gräber*

(Forltettotig vm Heft & 27—40*)

^Vic ist denn, wird man fragen, eine lateinische SchutjrramiDAtik

einzurichten, wenn sie ihrem Zwecke völlig eiiUprechen soll? Vor allem

fii> mm eben den Zweck ins Auge, und unterscheide wohl zwischen

«raramatisctuMi Schriften , die dem Gebiete der gelehrten ror.schuti^ an-

gehiireu und allerdings zur kenntms.snahme des Lehrers ;?eiangen müs>*en,

öDd emem Schulbuche, worin dem Anfänger nichl mehr geboten

'»erden soll, als eben nÖthig isl zur vüll>il;indigen Krlernung der l.itcini-

(chen Sprache, wie gie in den an der Schule gelesincn Onnsikeni als etwa^i

fertig gewordenes tot uns liegt. Deber den Ursprung ihrer Formen

VDd GesetM nachiuforschen ist nicht des Schülers Aufgabe; es genügt,

^«'nn er anf die einfaehste und leichteste Weise cur klaren und richtigen

iuOassQng derselben folMgt Es gehört demnach in die PMienlebre das

«Hes nicht hinein, was aus der Geschichte oder gar aus der Vergieiebaog

dsr lateioiscben mit anderen Sprachen enUn—w ist Selbal die Ergib*

Bine der dipiMwtiseben Kritik mochte ich, wenn dietalbw oiebt gam
'ttt ttehoi Mid mb nicht i« einer allgemeinen Annahme gelangt tiMl»

vortiuflg ausgeschieden wissen. In der Synlas abar soll nicht die gram-

Dtttiscbe oder philosophische Untersuebvng fibsr das Sprachgesets

«Bd leia Batrtabai — dicat «taid iiiifla, die speoiaUia pbilologiteben Br>

örtenmgsB angehören — , sondern nur dat flqaala aaUwl in prieisesten

drucke «iljBattalH mA dwdi piwwda Beitpiela trwiiNO vardsn. Bei

der Erklärung dieser latitenii bat mm sein BauptiMgaumib anf die

wd Mo—U m riebla^, wf die « bat dar MwaadMg 4m be-

friifbmm l|piMfciaMlMt ba^iüabiiib «boMi« diM dit tbibiibiil
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131 Lateiniiche SchulgramiDatikeii.

im der Anwendiiiig itt fOr deo SebiUer eb«n so wkbtig wie die Keuntiiiif

des Sprachgesetzes selbst. Die besoDdersD Modifieationen desaelbeo, so

wie selbst Ausoabmen , die sich mehrmals wiederholen, sind in die An-

merkungen zu verweisen; denn mit dem Auffassen und Einüben der Haupt-

rcgulti muss jeilenfalls der Anfang gemacht werden. Soll diesen etwas

als gleich wichtig beigcpeben werden» so möchte es die Veiglcichung mit

dem Hl der Muttersprache üblichen sein. Doch können Dinge dieser Art,

wie auch das Hinübergreifen in die Synonymik und Stilistik nach Mafs-

g.ilje der Vorbereitung deü Schülers dem müudhchen Vortrage vorbehalten

bleiben. Von der grössten Wichtigkeit aber ist die Anordnung der

syntaktischen Regeln. Da ist jedoch, wie in allen Dingen, das einfachste

wiederum d.is beste. Dnd zwar scheint mir die von Ziimpt und Mad-
Tig eingehaltene Weise noch immerhin ilic einfachste und zweckraäfsieste

zu sein; nur möchte ich einige .'^loililicaUonen vorschlafen, tlu' die ^a[ur

des zur Sprache kommenden Stollus selbst gebietet. Dass man gleich im

Anfange der Syntax vomüatze ausgehen inus-^, versteht sich von seihst;

denn wie könnte man, ohne eiiun Salz vorzunelimen , auf eine unge>

zwungene Weise auch die leichteste Kegel der Casuslchre rrklärfn? Nur

wird man den (intcrschied machen müssen, dass die ganze (^asuslehrc

und, was sonst noch dazu gehört, hindurch der einfache, weiterhio

in der Lehre vom Verbum der einfache und zusammengesetzte
SmIz zugleich berücksichtigt werden. So ergibt sic|i doDO eis iins na-

tiurlicher EintheiUtagsgniod f&r die Scheidung der genieB ßyUtOL in swii

lAbseboilte, io dereii einem der eisfaelie, Dnd im anderen der zu-

s smm e n ges e i z t « Sats zu behandeln warn, fei dem ersten Abschnitte

wurde ich also die Lehre vOm Oebrauehe der Gmui binpfilirbli<h aa 4mm
MMtantiv, mit Einschaltung der Prä^iÜOQin , m^vÜMH, und dann,

weil doeb e^ieh diete schon mit in die tetaitoag deo Sofeies Iteeiugehörl»

i4k Lehre vobs- GebwMiehe der PiKwefcllff,. det A4jeotin «id Adntbf
tmekkümn laa^Mro-; ^li§sgeH die Ntiannli«» (ktimMmmm md
.hier tindieb AatMbeideft» weil disbo Aedelbeilto im der ForMiMHe
»iMideit weideo bdioe», «m1 fbm ofwwjtaiMo BoNwip ind«wM ete
.MüMi» inden «um.' tab swelkii AbsGbM«l»«elM wir dio leniiM
;«iid Midi des Vetbf Mcb dMte duwb/ immI nrar in Mieimr Vk^
dMB die .FonlMi dM.ejaMMi md üsMwaeageütetitt SilMt Mb« eii^

.••Bder MiP SpMobe koanio;. d«ia Biir in ibeem VirbMlBieM la änm^
M eiM TBUsliMKge Simiobt im die fiiiardoniNe deo eioMi tMd dot vH
derai mötßOm 80 Jet «i bis jelst ein «nbegreiaidOT llii«iiff in dbr

.tehre mm 4m MiraBeiio dor Ttaufcra, dass, di in demselben oia

^r&MliMltr Onlofeotaied lieb wirUiek borauvtalit, niebt wb in 4«
lOiaiKbliiibaa lefehi dio iedAitung detielben, im obihoben 9Mno oabMf
iVln .d4r im< «mmmo^geeelrted Sniie. gMdliedeo, und dio oIwm w-
•«ifllMlIelDstlio niobl duieb- esBO;beomro Amfdbung bi*s bkre 0ebroelil

-wOidiD. Wbs I. 0. ober die-Anwendung dm Imperf. ioi einfaeben Monpl*

.soUo als Hegel, aofgefleiü wird, iLsno vnmögUob aushelieu, wenn wir
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i» BttMiig teteftiM . tetopiis Ii MMftlw aitr|riM, Haifig,
*r i« CtbrtHMid geMtt«« IftM^ MMit, M jubali die LiIim

Hwywftui din «IdmIm ftapiltb tm te Modli imlergeofAielt

itar dMtaNb nmBMttwigehdriy üiMAMdir.'gwiMi •«od 4i» Mef^
MTflnalwict -In dir LebM ^OD dei -Modis wM <§ nreekmilsig sein,

MB.fMMak A MMluag «dM liditiM, CoujuoAft aad lnfaMift

fcrtgwliilii vmdeiry -dKavT mA- dar : Mergang «o Am LefaM mm i«*

dioguDgssaU, d«r mT, «MC^Wi'^ dM 'BrkUrüngtsalM ail dass, dta

TieÜNbeo'FtinMn' d« RtlatifWUmo, dtn Pragesatzoii iL a.w. , in denen

dim dni IMt dooh nicht von einander geschieden werden können, ge-

kulMnrd. Die gnippenweiae Znsannmenstelliing der zneainnieDgehörigen

Ktte, z. B. sämmtlicher Formen der ReJativsätte, hat für den Schüler dtess

tafQCB«, dass er die Unterschiede der einander ähnlichen Fälle schärfer

auffassci^ uüd die dazu gehörigen HcL^eln mit grösserer ^Sicherheit aawcn-

diu lernt. Die nun noch übrigen (^aj»ilel von dem (i-Tundium
,
Supinum

«od i'arhci(> koanca dann, da sie überhaupt in die g.in/.e Gestaltung det

iBatz^ weniger eingreifen jene vorher genannten Modi, lulel/.l liohan-

<dcH, lud das ganze fügti^^h mit der Lohr« von der Wort- uuü ^&tx-

itdiaDg abgeschlossen erden.

Nach diesen allgenirin'ii Andeutungen kann ich mich in der

EeurUiL'ilung der oben ^'<-ii.iimteii vit-r Sprachlehren kürzer fassen. Ich

liabe n;inil]rU nur die LiuidUuiig dieser Uücher und ihre Tendenz über-

b^jit anzugeben; meiner speciellen Beurtheilung fallen dann die Kin-

leiobeiti'n m , welche ich als unrichtig bezeichnen zu müssen g!?»ube.

^ etile Buch, von Mm. Schult?., ist im ganzen, wie der llr Verf.,

Vorr. S. I, selbst bekennt, von der herkornmlirfun Methode nicht abge-

wichen; es ist vielmehr die /nmpt sehe Anurdmnig und Behandlungsweise

^^nz cpnau eingehalten, imd mir im einzelnen, wo die Sache dfess 7.11

erfordern schien, ani^eschieden
,

zugesetzt und berichligl worden. So

i^t, womit wir pflur einverstanden sind, die ganze ayninxii ortmtu we^;-

gt(aüen; was aber aus derselben beibehalten zu werden verdiente, theiis

in einfr eigenen Zugatte von Paragraphen am Ende, wie die Lehre von

der Wort- und Satzstdiung , das Gapitel über einige sprachliche Unregcl-

mäLsigkeiteo , s. B. Ellipse , Antd^olutbon , Attraotion u. ahnl. ,
theiis, wie

die Lehre von dem Pronomen, an passenden Stellen in der ForoMwlebre

uod Syniaai .wlergebracht worden. Manchf Zuaalze scheinen uns recbt

tveekoiäfsig, wie S. 334, was über deo Gebrauch den Aocnsativs bei

«inigen terbU intrans. mit den nöthigen BerGcksichtigungeD der dichter-

»pracbe gesagt wird, Oder 8. 383, Anm. 5, wo in Bezug auf den Ablat.

eioe Andeutung gegeben ial über deo damit Tervaodlea <^brauch

^ Prap. pet f in welcber Note nur die sonderbare ErUIiUBg befremden

miiss, daaa per fast auMOhUeasHeb auf die Bezeichnung iQorAliaell

lehlecfater Handiangen beschränkt seL Es bedarf nor eüier ge«

hörigen Auffassung des als Beisf^iel augefiibrleQ /USem Ar/^fV > "»d

^ Mebeobegriff, deo hier Ur. Scb. bioeininig^ fittl gUcb w«- 1^
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it WMigM AoMMUMBen tniBod ind lagleioii In ükilwrii ?Mnlfa

io der Z. Gr. geholMi. Hnwbe IMehtigungeii omI wohl gelungeo, wi0

wenn S. 368 der von A^jectiven regiert« ObjeclgeoUiv bei Seh. auf de«

Begriff der Ergänzung und VerYolltliodigung lurOckgefubrt wiri,

wogegen Zumpt den Begriff derBeziehuDg in Anweodting briugt ÜeoB

der letztere ist zu vag und vielumfaaeeod, iodeoi er sich ebcnfalU auf öm
Gebrauch des limiUlivcn Ablativs anwenden läset.

in emigcii ruiicten jedoch können wir den Ansichten des Hrn. Ver-

fassers nicht beistiuniitii. S. 35(j, ^. 268 heissl es: ^^esse mit dem UatiT

wird öfter gebraucht für haben, wie zum Theil auch im l>eutschea.^

Diese Regel, welche auch bei Zumpt un^ef.ilir [uit denselben Worten aus-

^'rsprochen wird, ist nicht beütimml genug gcfasst. Oer Anfänger mus«

(I ini.K h ^liuben , es gehe zwischen esse m. Dat. und Aabere keinen Dcter«

eciiu'd. liiul doch ist derselbe ziemtich augenfällig. Einmal sind wir aul d^n

Gehr.uch von esse durchaus hingewiesen— haöere wäre fehlerhaft —, wena

das Subject des esse noch mit einem Cas. obliqutis oder einer Präpoi. uud

ihrem Cagus verbunden ist, z. B. CiC, ad div. IX^ 25, Cum M. Fabio
mihi est summus usus. Oder Of. Mil. 10. Iter necessarium erat

Jiitoni Lanuv ium*\ Nur sehr selten wird in solchen Verbiuduu^eu ha-

bere gefunden , wie Glc. ad div. Xlll, 69 , wo allerdings canirmersiam

cum aliquo habere gesetzt wird. Man übersehe auch nicht, da^s habere

iu solchen Verbindungen oft den Sinn voti exhiöere hat , wie Cic. pro

deino ad poiUif. 39 pro mnore, quem habehs in patriam etc. Dann ist

der Gegenstand des haben s bei esse meitiUns etwas abstractos, nichti

reelles; ddher der gewühnliche Ausdruck rwmeftf c(^twmen mifki est^ und

m dem von Herrn Sch. angef. Beispiele ho not erat poctis Jedoch lässt

sich nicht läugiK ii, dass in dem Festhalten gewisser Phrasen sich hier ein

j^ewisser Eigensinn zrigl; denn während man eben so «ut s.igt spem ha'

beo wie Spes mihi es/, b^'isst nie mihi limor est, sondern immer in

tirnore swn. tls ündet sich freilich auch opes, possessio aiicui est, aber

eben wegen des liieinanderflieisens solcher Ausdrucksformen moss von der

Mehrheit der Fälle ein bestimmter Grundsatz alistraliirt werden. — 8. 5B5.

Aom. i iafc d«r (Jolersobied «wiiolieo dam Ablativ im Bewcgsroodaa «ad

*) 1^. * prw. «MM. ft. 9me mihi $itfmii9 emm i^mm^ #•
r/7me mihi cum tlto comuetudo fuerü. de, ßro Quint. 2S.

Oumes (/ai^h'sc mn h uic ratio est auf fiift pro Rose Amer. 6f.

Cum Metellis ei erat hnnpitium. ib. Kr(int ei reCeres ininiiritiae

cum duobas äusciis. ib. 19. Sciai , Übt cum Hosciis nuttas
' eue HOmiemat. pn, d^umL hUUmm quod fuU knie emm

matre simiUtatis. ib. 96. nm ComtnüM fkit eontrocerMim
cum Stttilno. ib. 42. Mihi cum viris ambobtis est amicUia,
(Jod so an unzähligen anderen Stellen Absichtlich habe ich hier

die Beispiele gehäuft , weil ich der bereiU in meiner Theorie B. I,

8. 309 hierüber ausgesprochenen Bemerkung dort zu wenig Bai-
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drr Präpos. proptet

,
per u. proe etwas oherflSelilicti beiiandelt. Wenig-

«teoÄ Wird der Anfaii|ior nnch dt-ii hier gegebeoeo Xotiten nicht wissen,

vie es mit der Auwiaulung dieser Wörter zu halten it»l. Audi h.ille das

Terbiltai» der Präp, prae , w^nn sie den h i n d f r nd en (?) Grund be-

leidinet, zu per angedeutet wt rdf ii müssen. — In der Lehre von der

Brdeolurii: und dem Gebr.iuchc der Tempora, S. 423 -441, können wir

uü* Eui Hrn. Sch. weder in Betreff seiner Anordnung, noch ni nuf

d'tp H^ui)trt'^'Ll , welche er zu Grunde 1* ^1, einverstanden erkiären. l>i«

IclztiTf ist wohl in dem 321 «nf^e stt Uten Salze enthalten, nd.is«? je-

des Tempus seiiur Grundbedeutung gem^^ts im Lateini-
sch f n so g e b r -H u r h t werde wie im Deutschen." W\^sf Worte

litMl tweiiieutig Denn es kann damit gesagt sein, das9 die Grundbedeu*

tong der lateio. Tempora gerade so sei, wie die der ent«;prpchemte!) deut-

schen. Hann versteht sich von selbst, dass sie auch im Gebrauch über-

einstimmen müssen. Aber das erstere können wir nicht zugeben, auch

itiinait es nicbt mit dem im vorbergrbenden Paragraphe gesagten. Oder

ei soll damit gesagt sein, dass ebenso wie im Deutschen die Grundhedeu-

bng eines lateinischen Tempus sich in der Anwendung überall als soleb»

Mebweiien lasse. Auch diess ist etwas was sich von selbst versteht ; denn

weim sich eioe wlths Bedeutung nidit überall nachweisen liesse, wie aoMU
ne denn anders zu Amn Naioen einer Grundbedeutung kommen T

Es sebeint mir aber aus dem «Miitteibar dannf foigmden, wo m btisaV

dm lieh alle Abweichungen von diesem allgwekwo <»etetlt aus den

naefafolgenden baMiweü Regeln ergeben sollten, zu folgen, dass Hr. Sdt
ogentU^ hat sagen wotleoi «di» deutsche und lateinische Sprache stimoK

te& io der Anwendung der Tempora in den meisten Fällen uberein ; de»
Mb «olle er fSr die Falle, wo ^^ie nicht übereinstimmten,' besondtra B**

frii MMIen.* Diese Art und Weise ein so wichtiges Sprachgitett -»

denn es gibl keisM «inzigen Satz, In welchem die Tempuslehre niebt mr
AiWMii—g htao — M beiiandaii» hü im nehrfacher Beziehung ihr miss-

Kebes. Eflüttl venvbit iMn uogeme eine voUstaidig« AnfiiMoog d«r

ifcMitlicfceB Hatipmie lowohl im Haupt- wie Nebmiitlio, mki AngdM
fwwiMiwiiiew MvafMitalMi 4iMi deabilfc» , «•» aontl &m 8ehil«r

dis, Wirte dM LatotaiMbo «ft dem Pwtechtn ttteol, lebt voa dean,

««ib m iefct tllMl, nit BiokoM wM QwtawMilleD fctani.

tai koMt noflk iSim Um«» w«m i. B^ aiMh I« Hiipliatu «icb

dM istabe Ddbüiiteitiiwiiwg Mit» hti te w«itom btlPkllili^E das-

ttib« «1 fkum laweiiBBiBMiitiitriin BüMjiiliwii Mk «Büiai VeiMfaMtti«

hdlM heruMaUMM, walohe mm ladi Janer Haw^gei §e«Ma aicM U-
trthnleo dvf. Bv Baadaaba aa«t a. B. «aa war ifMMd te dar VanawB-
laiB,d« dabM Varln^iioht bawaadart billa.» Naab obiger Ba-

ld vbd der dniihgar mm aicbar aabiaibaiit J)r «MMmt IM dSMit

ia « daeb bton mm mhnlfwtmr, IM ao in gur Tialaa FaUaa, ubar

«Mt indsB voB Mf«. Bab. avfgeataUlen Aspekt kekte Bylbe gesagt wird.M aMHt Ma dia FtMteg Mnahar m dieatai Capital att^eatalUaft
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Regel, wie wenn es S. 427 hdisst: udfvs i'erfectutu sei in der Erz^hlimf^.

DOthwendig, wenn die Huidliuig ohne Ausdehnung und mir einem Mo-
mente angehöri|„' si i.« Wie «oll man sich danu rinen Satz, wie Cic. dt-

ornt. UT, 34. Pericies quadraginta an n o s prai-fuit Atheiii» er

klären? I>t'r Ausdruck ein Moment führt luor jrrc; i!s hat heisseo »otf

len , «wenia die Handlung al» ein ei n m aiiges, einmal vorgekom-
meueg Faetnm aufzufaseen ist. Anch sind in der darauf folgenden Regel

4 Ctc, de off. III, 31. U9. II, 48. de. Tute. /, Z n. iä. /, SO die dorft.

TOrkomoienden Pertotla gnot liilsch als eigeotliche ferfeeta erklart. Went'

irgend eine Partie im pumm BiioImi.| io Majtf dieaa üir dia FolgSieäMti

ftM grftadUcben Omarbeilatig. > .
'

leh elell« damit gleich zuaamimeB» waa S. 527 über die Tempora«

des Inßnirivs getagt wird. Da heisst es , die«c wurdeo im allgeveiMt

wie im lodieativ gebrauebt - Ihm iäk jmeilriisc imricbtig> Die Bedeutuos.

der Tempora im iRfhiilitr miile auf ganz abdere Begriff» MiM^alUiii.

irerden. Im Pr&seos beieiebnet der iiifiliiliY eiwitl eiM^gins >UMkm.*

stimmte Zeit, i. B. Ukfit €ßenm Sane uf titctmdlummi «her

M einen beetimmt4M F4J bergen, ^rfetiaonidie .MMIIalii der jClaie^r

tfeiti^keit, niebt du der Gegen vaift^ INidttreh konMlU dwad^.
Ibfloititr deft'Ms^ e^aeo gut ein PiiMtn« #ie. ein Wmi .neteetin^

Icaiin. Denor fei werde tagen oinieen«: 'Mtäf te Wmwtm {hü^
0tMtm, ittd ebensoi «erfSeMm if» L (*anl) m Om asita ift:

dl nmi, Weim iHr tan dem Perfeetnm « des InSoittfe iMtnufitan,. daee. an.

nielit bloefe eine VergaagentaeÜ wie dm Part dea InMiifi, . landani dia

TeHkllteiMf dat oranagehana baseiehaa. . t%«iftiiigf k$tfm «a

AWW'dMIttaft iMiilli deilnaali niebt^ daaa aia flabaap mnikm I^.
riaban Barett. Der Sahükr wird, wenn aan ibn aof^ VygM >

atamig mit dem ladSealiv binweiit, nothWondig ikli Inia^prlh. all Beaaial^

nong dei^ iQeigenwart auÜKiaa, mid aft ta Perl infln. aoHan« wo 4|aaw

Piiiene notblg i«. ranetlelna Abiottenng In de« Terminologla Um Ua»
4m farweahiltDg der. Begriff» Torbaugen.^«« i494 jMOII «m dief»
sung der «ber den CMfonotiv im MaUiaati lm%iataUtan Bs lieiaal

dort; «an« relatlVea Nabeasitsa werden dnmh 4m Cmtm/än luwgndrackt,

wenn sie als TbeUe atoas diireb den Inlnittv ader dareh den .Coi^HaeUv,

ausgedrüekten Satses tvt betrachten siml." Wir zweifeln nicht 4aran, daaa»

Hr. Seh. wohl gewusst hahe, worauf es bei der Anwendttflg des Coojune*

tivs in solchen Sätzen ankommt. V.& ist nämlich durchaus oölbig, dass.

das durch den Gonjuncliv oder Inlinitiv ausgesagte entweder als Gedauk-C

einer von dem redenden eingeführten dritten Pernou auf^tfasst, oder auch

dass es, Wenn der InÜn. oder Conj. elwat» nur vur^cütelJtes eoUialteCy

der UclativsatK «ugfeieb mit iu den Bereich dieser VarsteJluiii: hineinge-

rückt wird. Wen« aber der redende selbst den Relativsatz ai* ^ jmch ei-

genen Gedanken einschiebt, ilia\j|)l der liidiciitiv uulhig, uüd wauxi,

»ich ni «üleiiem Falle doch der Conju«»etiv zuweilen liudel, so hat er alle-

mal, wie iu dem von Hra. äksh. aus de, itruL 88 ai^etühilatt lki(i|^«l^
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m
fn-n besonder! n (Jrund. Der Schüler wird jedoch den Aastiruck Theil des
Im i n I h vsa t ze s ganz gewiss so verstehen, als wenn jeder dem Infintthr

oder Conjnnrtiv rinfrf'frtfFf p Hrlntivs.itz rtn Theil desselben Sei , und dem-

judimH me faiiit, optimos (Um esse »criptore», gmoM miM eommm-
iiterii stall cmmnendoMÜ schreiben.

S. 502 hatte das Wesen der indireeten Frage, welche Mlbtt der

geübtere SdiAlor Vit dem Relativsatze zu verwechseln so oft versacht

irM, einer genaueren BiesliimiHing badorft, als der in den Worten enthalte-

Den: die indirecte Prag«, welelid TM einem P?omeii (t) oder Verhm ab«*

hügiit ist. Statt ^omen hätte es wenigstens heisieo mBssw NoilMn ver-

kde; dem iK« indirecte Frage knöpft sich immer an ein Terbum oder

acinWoft worin der BegrUF eloM Verbnm Ue^ z.B. Onter««iehli1i|f

eb, Ivaifel» ftertt^sn^ Oaa Adjeettr^ von dem ein^ialche Frage

dUtagt» fltemi mit «em tfani geMh^O' V.> mm die Itator dee VteAe

m, wfe deM I. a iiMm» MM» mit AMI» MeiltiMh irM. Oarin Hegt

lim der Chrtereekled* iiHieheA' dMn leMmtk » welclier immer 'an ein'

Neman Mbit, prmi., umMmlr sieh' aareM^ & B. imi 4tio»aiMo90ii^
9m «ferAr/ mü der iadirMt^B Frage,< weldbe im Onmde jedeMBd tob

dmm ferbom ' ibhiogt, n09t, 0a§m» mnteU nturiä.^ ^
8L 5BB die «lie Brö-tfet^Mhe Regrt filier ^mi wiedinrliblt} «ectt

Iii animl emgmpweho werd^ Qli^ eioen Mrnik^o, d^ sligleich alt

vtriÜiChee Faetmo iMkaMplst %ird'y eo wkd die Geqj. ^ßoA gibfioclil**

Bis MiierQliien fidisFieie IB|^> alMi-dieaer Regel allerdhigA aber'wM
dmB M ptütf*' W&c MImI ^fli# pihuMpuä Ai toffkitkhtif^ftfu/lt

Mm mt ^m/^fifFWl^ tt HtMifii dtocMMNAi Iii 'tUMM p0HUmt9^

'

«MM» dtt/iNrrl/ aio&t'aiMli.ei»IMIie11 Uber daa IWinb MiMana»
gi^iiwiuiif fik lUMi mitldb ddr nWMIiIed «wiMliea gH&d ukA dem hl*'

irfilf ia «ftldben BIlieB auf etmie -gaa»' aiMieram bmIMB. Bik ffiMi#-

MMi iGlM iek Mtdi* aa , ivMmtll ibbdaft VDrangehiitde OHfaeH^

be grtttdes atflidM» -ÜMiT dage^ «ioei, waraaf lehmeio MmII wla

mIaiiMD ^egeaaiaffd Mr bMieli«L Wdns Mte b«giBiie imtMIk'
ittf 10 wfard Bwa fingen ilraaf' oad iah antworte^ ir eMMMm^yMlMiAMi'
Mrl. Dagegen bei ktpc mmtitm 'Otmlntlamm moHt, ft>age hib traft! dl*

radem sie sich? and ich werde erwfedem, qmd mim, §0tm,. dle«^'

f>ii/l. Es kann allerdings in vielen FSUen ganz*gleichgiitig sein , welcher'

TOD beideo AusdruckiiformeQ ich mich bediene , alier der Sinti der einen

*) Obgleich die eben angegel^ene rntpischpidung der indireeten Frage,

und des Relativsatzes sich auf eine einr.ichi- und ungezwungene
Weise durcbfübreii lässi, so wetcben doch die Atsichten aber die'

Passaog beidec SatafemMi anfanlar noeb 4ebr ym mmaHler ak.i

Mas vgl. B. B^ w:ia io diesen Blättern, Jabrgaog 1$5i S. 9^ t-
17 v. u. über den Unterschied derselben gesagt worden. Cebrigens

fehlt eR dorh aiirh nicht an Antnhen, die im wesentlichen mit

dem von mir angedeuteten übereiustimmeo, z.B. Krüger's Gramm*'
der Uli. S|>racbe, ä. Ö27. Aiim. 1 u. 2.
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IM UMniiehe Srtiiilyammtiiiim

weicht dtoek imMr «IwatinMi dm der rndan^ ibi. 8. Ml IuMMi die

Bemerkung, dMi ftatt des Partidps im AUet «M. «Mdi VecbaimlMlaB'

tive , welche da« Pereoo naeh Würde uod Ami bewioliiieo, tomer mdk

AdjectivA gebraueht werdeD, bei denen man in dkür Vitiiidupg des

Ablaliv des fehlenden Particips von eMMe hinzudenken könne. IHe killen

Bemerkung ist offenbar zu allgemein ausgesprochen. Denn dmer ptrtioi-

pieile Gebrauch des Adjectivs beschränkt sich bei den besseren PiUMikni

auf einige wenige Wörter wie Valens, invitut, secuiulus, adversui, ft»-

pitiuty Vitus LI. e. a. Während ich richtig sage, navigare verUo sectmdo,

werde ich ve^Ua fiigido vermeiden. Die aus Cic. Mil. iO^ y. D. /,

Ugg. III, \9 angeführten Stellen l&sseij eiuc andere Erklärung zu. Bei

Liviuä ürul \\o< \\ mehr bei den späteren erscheint dieser Sprachgtiirauiii

allerdings in u fiterer Ausdehnung. — S. ;>04 wird die schwächere Form

des Imperativs, der sog. i ussi v us, Imperativ des Präsens geoauut,

well damit etwas geboten werde, was auf der Stelle, gleich jetzt

erfüllt werden solle, und die stärkere Form imperativ des Futurums,
weil der damit ausgesprochene Befehl erst spater nach einer Zwiscben-

haiidlung, Zwischenzeit oder bei später vorkommenden Veranias.Huageo

befolgt werden soll. Diese Ansicht kommt schon bei den alten Grammatikern

vor (viil. z. B. [Viscian Nlll, 8), und ist auch von mehreren ue uercnCiramma-

lakern, wie Zumpt, Krilz, IVtadvig vsicJor gilleiiU gemacht wortleo.

Aber erstens widerspricht dieser Ansicht der S()r;icligibrauch. Wenn, um

nur wenige Beispiele anzuführen, Cicero pro »Sulla ii seinen Zuhörern

luruft: Kdestote üiiimis
^
qui adeetii eorfforiöuSj so verlangt er docli

eine jetzt schon erfolgende Aufmerksamkeit , nicht erst emt; zukünftige.

Eben so sagt er zu dem AppUis Puleher, der schon Ccnsor w^ar, ad ätv»

III, II. In cenjura, ${ iatn cemor e#, de proavo tuo r/utUUffi C9-

gitato Dagegen wird bei Liv. 17, 5. Si haec imp e d i e t nliQUÜ

ferte sermonibus et muUiplicate fama öella, der Imperativ doch

wohl auf die ZtikuuR ^^eben, da er durchaus al<? gleichzeitig' mil dtmi

Futur impediei betrachtet werden muss. Sodann spricht für die Deutung

derer , weiche in der schwächeren Form einen weniger nachdrucksvullea,

in der stärkeren einen mit grösserer Schärfe oder Strenge ausgesproche-

nen Imperativ finden , ausser dem Umstände , dass sich so fast alle Bei-

spiele auf eine ungezwungene Weise erklären lassen, auch das Gesetz der

Analogie. Ich erinnere wegen der auffallenden (iebereinstimmung in der

Form vor allem au die auf ito, Uar endigenden Verba. Man hat sie Fre-

quentativa genannt, weil allerdings der Begriff der Wiederholung in ihuea

vorwaltet, aber häufig genug deuten sie auch an, daas etwas mit beson-

derem Nachdruck, mit Heftigkeit geechebe, wie z. B. cldfnfto,

didUo, imperUOy müUtor^ iumUO^ dormito u. v. a. Der Unterschied liegt

nur darin , dase der grössere IVachdruck , welcher bei diesen Verben in

ihnen selbst, bei jener Fomi des ImpereÜ?« auf den Auadruck dea Aed^O^

den übertragen wird.

Digitized by Google



Latetaisctie Sdiui^raioaiatiken. -III

?Mi diem und etwa noeh «ioigrar anderen DDrichtigkeiten — viele

«M mtm «of keinen Fall niebwtiwn kSonen — «eben wir gerne ab, und
Ingen kein Bedenken, dieie lat Spraoblebre , in welcher uns die Zumpt'-

«he gleichiam in einer neuen aber tweckmafsig vermehrten und Mclfach

krichliglen Angabe geboten wird, unseren höheren Lehranstalten recht

«galegMitlieii sn empfehlen.

Sr. %, Hr. Feldbausch, dessen lateinische S( liulgramuiiiik für

diearitHeren and oberen Gymnasialclassen
, Heidelberg 18.;>7 , ich bereits

•bcnerwihnt habe (vgl Heft I, S. 36), ii.it das uns hier voiii. gende Buch
kleine Schulgrammatik für Gymnasien und höhere iiurgerschulcn genannt,

vieeteebdot, wohl nur, um es von jenem grösseren Werke, welches in Bezug
Mf den Umfang das Bedürfnis» der Schule allerdings überschreitet, lu un-
tVfCfaeiden; denn nach seiner eigenen An^nl»e, Vorr. S. VIII, ist das letz-

Uw auf den Geijrauch aller Classcn des (i \ nuiabiuois berechnet. Zu di€-

•BBl Bebufe hat der Iii. Verf. die Syntav iu zwei Curse eingelheilt, von
dmen er den einen, 200— 2{)3, den ersten vorbereitenden, ^U^^\

adem, §. 263—712, den zweiten vollständigen Cursus uenuU
Mit jenem und tier \ oniigehenden Klementar- und Formenlehre soll man bis

tum Ende ua.>.eici tli itlen (^la&it. auf»reirhtii, der andere ist für den Gehrauch
in den folgeuden C.lasscu bestimmt, in dein vorbereitenden Curse werden
zuerst die Beslandtheile des einfachen Satzes uud denn Modiflcationen bei

der Erweiterung desselben behandelt, so dass hier schon das allgemeinste

aus der Casuslehre und selbst einiges über die uneatbeiiriichsten Präpo-
sitiooea zur Sprache kommt; darauf werden die Mauplfornien des einfachen

und Bwhfgliedngen Satzes besprochen und in diesem Cjpilel schon die(irund-

begriffe des ludicalivs, Conjunctivs, Particips u. u. erläutert. Mit diesen gram-
iBati^chen VorbegrifTen wird ein Schüler der drillen Classe, wenn der Lehrer
lu den prakti-«! hen Lebuugen etwas hai/uthuf, beim l^rklüren und Ceber-
•eUeu ausreichen können, f'ehcr die Armuli un- des /.weiten Curaus und
die m demselben angewandt. lermniolo-K sj)riciit sich Mr. F. S. 173 in

zehn eigenen Vorbemerkungrii ans, in dnu n er si( h der Hauptsache nach
an die ßecker'sche S^tzlehn halt. Es fol i-rn aber dann die hieher gebS*
rigen Partieen \n folgender llcihe nnfeinander : -4. Verbindung des Jiubjee-

les und Prädicates. ß. Vom attributiven Sat/verhäituiss. C. Die Casus-

lehre. D. Besondere Formen für den Ausdruck des Subjects und ObjeetS

(hier kommt z. b. die Lehre vom Intinitiv, vom Gerundium und Supinum
und dem Particip vor). £. Lehre vom Verbum. F. Die zitttminengesetz*

ten Sätze, welche in Substantiv- , Adverbial- und Adjectivsätze eingelheilt

Verden, uud dann die Frage- und Verneinungssätze nebst der orai/o obtt-'

9ua in ihrem Gefolge haben. Von einigen beeonderen Wort- und Sali-

formen (hier werden einige lat. Idiotismen, und mehrere lat. Synonymen
behandelt), ff. Die tehre von der Wortstellung. Diese Eintheilung weicht
in manchen Stücken von der in der grösseren Grammatik ab, aber bei der
einen und der anderen will es mir nicbt recht klar werden, nach welchem
iinthedungsgrunde der Herr Verf. verfahren ist; denn selbst mit den aus

ZeiUcbrift fttr ö«t«rr. Gymp. IH^%. II. H«ft. JA
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142 Laloinischc Schulgramiuatiieii.

Becker eaCDoniDMMD Priaci|iien weiie ieh dieee BhOfaeämg aicbl in Ein-

klang zu bnogen. Dtgeften T«dü€ot die Behmdlung der emaelaeo 8|icmIi-

regeln in Besag auf FaMung und firklarong in gansmi die veOate Anar*

kennung. Hr. F. ersteht es , jeden Gmndeati und die dam geiiSrigea

Bemerkungen möglichst kurs und prSoia danusleUen, und sogMeh lo

fasslieh au machen, dass sie im praktischen Oebranohe den UnlenishC

durchaus erieieblem miissen« Man mochte gegenüber dem Vorgeben des

Hm. Verf/s, Vorr. 1, dass er es auf eine logische und nicht enpiiads»

Methode der Grammatik anlege, £ut behauptsn, er habe das praktieciie Be-

dürfoiss der lernenden mitunter su sehr berücksiebtagel. Von dieter Seü»

empfiehlt sieh das Buch so sehr , dass trots der unbequeaien Anerdneng

in wenigen Jahren die dritte Auflage desselben nothig geworden, und es

mithin wohl uberflibsig isi, etwas über die Brauchbarkeit desselben sa

sagen.

Soviel über die Einrichtung dieser Schulgrammatik im allgemeinen.

Es mögen nun noch einige Bemerkungen Ober solche Einzelnhcitcn folgen,

welche mir einer Berichtigung zu bedürfen scheinen. S. 204 wird gauz

richtig hemerkt. da^s uttus überhaupt nicht mit dem partitiven Genitir.

sotuleiii Ulli- mit ex und dem Abi. verbunden werde, aber es dürfte hier

der Zu^U iiichl Ithlen, dass das Kelativ QUi eine Au.snnhme macht , uiid

man bei demselben ebenso oft den Genitiv, wie die l*ia[». ansicwandt fin-

del, i. B. Caes. b. g. I , /. Gallia dirim esl in pailes tres, (juarum
unam incoluiit Beigae. — S. 22*). OhgU-ich 408 die Angabe voraus-

geschickt worden, dasj» der liiQiiitiv des veröum nctivurn in Substaiitivlje»'eii

tung bloss als iNominattv uml Acoiisntiv erscheine , die vier Formen de«

Gerundiums .ibcr als {\iv t anäit oi/in/ui iief»»« )ljtu anzusehen seien: so wird

iUxli writorliin ^. 42!i diu etwas wunderliche Behauptung aufgestellt, das

Gerundium stehe aber auch im N o lu i n a t i v hei es um an-

zudeuten was gesell c Ii c ii solle o d e r m ii s s e. Di esc A rt und

Weise das Gerundium zu nkiacu ist völlig neu, und icli würde das Wort

Gerundium für einen Druckfehler halten, wenn es nicht die ^anzo lU*-

gel hiiului'üi) nietirmals wiederholt würde. Das unstallliatte dieser Ansicht

aber wird dadurch iianz außen lällii;, dass, wenn man statt des i\eutrums de»

Gerundivs es iiul eineui .Nomen verbunden set7,t , die passive Bedeutung

dessellnn irieirh hervortritt. ArUS HOÖiS sutU (iiscendae hcisbl doch

wohl: dl ' W. uiusscn von uns erlernt werden; aber eben so i;c%\i^s

(tisi emlufn est, es muss p e 1 e r n l werde n. Es scheint , dass der so

hüulige Lebergang des Gerutuljuins m di'; < ii Isprechenden Gerundivformeti,

deren passiver Charakter jedoch mu • rkrunbar bleibt , und sich leicht

deuten lässt, diess paradoron gramnutticum veranlasst hat. — S. 231 be-

fremdet in der Lehre vom i'art. und dessen Temporibus §. 429. !Vr. 1 der

Lehrsatz, das Tartic. pr.is. bezeichne immer eine unvollendete Hand

lung, um so mehr, da gleich nachher ^. 525 in Bezut^ auf das Präs, des

luQoilivs sich die richtige Angabe findet, es denle diess immer eine Hand-

lung an, welche mit dem Tempiu des regierenden Satzes gleichzeitig
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§A. Es stimmen aber, wie in den übrigen Temporibtis, so auch im Prä-

leitt das Particip und der Infinitiv in Bezug auf die Bedeutung denelbeo

dorcbans Qberein. Die von Hm. F. angeführten Beispiele sind so zo er^

iliron. Video totem eeeidentem, ich sehe die Sonne untergelicn, d. h. iil

dem Augenblick wo sie untergehi, und ebenso 9idt solem üCCkl^
Um, wahrend sie unterging. Nur an das l c m p o r e 1 1 e Zuaammentref-

feo meines Sehens und des Ooteiqi^chens der Sonne ist hier zu denkeOy

nicht aber an eine ßezcichung der VoUenduiig oder Nichlvollendung. —
S. 234 und 239 wird snersl die Lehre vom Partieip und dann die vom
Bfllativsatie bebandelt, aber durrhweg nur so, dass bloes ri.-i«;, was in Be-

Slg auf die grammatische Behandlung dieser Satzformen zu btfobachtenii^

«gegeben wird. In einem Bache, in dem vielfaeh auf das stitistiicbo

Bedacht genommen worden , sollte m.in erwarten . sei hier und dort

anch ehiigea Aber den Gebrauch and die 2ulJiengkeH der* einen und der

anderen Form gesagt worden; denn oft geoQgen in eoiehen Dingen schon

einige allgemellie and in möglichster Kurze gegeNne Winke. . So wiro

434, wo vön dem den deutschen Aelaliveatz vertretenden Particip die

Bede iat, ea ganx sweekm&fkig gewesen , ansugeben, wann nnd wo die

Tertansdiong der einen Form mit der andern im Lalehiischen üblich, hnd

wann nlebt, vg. das unten über 4&7 gesagte. S. 255, $. 909 thaf

der Br. Verfasser die vidbesproehene Frage, wann das gUumtemporüU
taSL dem Imperf. des Goqj., mid wann es mit dem Imperf. des Indieatift

so Terbinden sei , so ab j dass er annimmt, im ersteren Falle werde die

gkmhieitigo dnrebdes Imp. angedeutete Handlnng als dauernd, im an*

deren Ftfio nur aia gleichseitig dargestelK. Man vergleiche damit,

was er über dieselbe Frage 8. 275 $. 579 sagt. Aus den lum Beweise

mge/Gtirten Beispielen gdit diese wenigstens nicht hervor. Es ist aber anch

im nebeDsatxe gewöhnlieh der Begrilf der pauer verwischt, und dalSr

tritt der der Oieichteitigkeit beim Imperfekt beinahe immerfort her-

ver. Die Sache seheint vielmehr so gelhsst werden su müssen. Will ich

aar das Zusammentreffen aweier gleichaeitiger Ereignisse andeuten,

so eeCae ieh das Imperf. oonj., will ich aber, wie diese der ileutsohe mit

cfgenmi PofODen an der Seil wo, in dem Augenblicke wo u. a,

Ihtti, den Eeitpunel alt solchen mehr hervorheben, so setse ich

de« faidicallv. Hin vergl. folgende gateo. U9. P/, /. 9mm cMta^ ü
0ßm mc Mm Mldto refleUiukie urMt iemeretur, merlm
Fabie die» dieia ett und de, Mur, 9, Tum guum retpublica pim

ei Mif^ittttim deeiderubdi ^ tki maturmn ei wekemen» fiti.
—

S. Sd5 Bogel II, e. u. d, wird es nicht recht deutlich, ob die umschrei'
bende Form des Imperativs im bejahenden FaHe mit fac, eura m, «.

a« und im verneinenden durch rmv, noH in Bezug auf den Ton des Ana-

drackee als vöHlg identisch mit den voiher angegebenen Omschreibungen

dnroh den Cottfonetiv oder das Futurum betrachtet werden soll, oder nicht

Wie die Fassung dieser Hegel uui vorliegt , muso man wohl das erstere

annehmen ; obgleich nicht xu veikenneo iat, dass durch den Zusats dieser

10*

Digitized by Google



i44 Laleittiaelie ScLulgrnrnnMiÜk^ft.

Voriit där Imperativ durchaus den Tan des eindringlichen erhalt,

waa wir im Deutschen so ziemlich durch den Zusat? des ja wiedergeboa

können. Noli hoc facerc Ii. thu das ja nicht 1 Auch hatlc wohl clwus

beslioimtcres übcf die AnwcDtlung des GuujuuctiVa und l ulurs hier an-

gefügt werden können. — S. 2 74 will uns in der Regel IV, Auni. b. c.

die Weise , wie das Verhältniss der Conj. quad zu dem kcc, c. Inf. an-

gegeben ist, niclit recht genügen. E.9 heisst dort, qvßd stehe in allen den

Sätzen, wo man etwas als ganz bestimmte oder als wirklich
stattfindende Tliatsnchc, dagegen der lußiiiliv, wenu man das ge-

sagte blüss als etwai) irüher ve r n o m m e ue s oder besproche-
nes anführe. Dass in leLzterem Falle der Infinitiv gesetzt werden muss,

damit hat es seine volle Richtigkeit, aber es steht doch auch der Infinitiv, und

gewiss nicht quad in einem Satze wie dieser: Cmstat inier omnes, Ro-

mnm a Romulo esse conditmn^ obgleich ich hier ein ganz bestimmtes

Factum angebe , und ich eben von der Sache gar nicht wie von etwas

früher vernommenem zu reden habe. Es scheint mir in beiden Angaben

zur Vervollständigung der Uegel etwas zu fehlen. In der ersleren hat ci

vermuthlich ht'issen sollen: wenn über die wirklich vorhandene Thalsache

ein ürlheil a u s g e sp r o c h • !i wird, i^i quod i\o\\n^. Z. ß. i/uwi

Ute} is operam das, rede facis. Dagegen ist der Infinitiv zu setzen, wenn

der Satz mit dass nichts weiter al?« der) Itlossen Gegenstand meiner

Aussage oder \N ahrnehmung enthält. Dadurch kommt es, dass ein und der-

selbe Salz, je nachdem man ihn nur als Gegenstand der Aussage ausspricht,

oder ein L'rthei! dirüher abgibt, beide Conslructionsarten zulässt. Te Ho-

merum legere audivi enthält noch kein ürtheil über die Thatsache;

dagegen quod M. legis, comprobo enthält ein solches. — Seite 272.

Zot. % beisst es in Bezug auf die Vcrba b cscbiiaaseDy fest-

setzen, vorhaben, decerm, staluOj cmstttuo u. & w., eie würden

mit dem Infinitiv oder ut c. coni. construirt. So wie die Regel hier ge-

fMSt ist, mu&s der Anfänger glauben^ da« das eine so zulässig wie das

andere sei. BekannUioli aber werden imd zwar mit gutem Grunde beide

ConstructioDsarten so auseinandergehalten, dass der Infinitiv bei Gleichheit

der Subjecle , und der Gonjunctiv bei Verschiedenheit derselben als das

Regelmässige gilt Demnaeb sagt man eutweder: SenatUi decrevit coh

iules ab exercitu revocare oder tU cotuules re^ocarentur. Es kommen

allerdings manche Ausnahmen vor; aber die grosse Mehrheit der MtigMit

ipneht doch für das allgemein angenommene Spraebgeieta. — & 380»

&96 werden Nr. 1, 2 und 3 die Pormen des Bedingungssalaea iMi|ire-

eben» wie mir scheint , in einer Weise, welehe dem ADfioger munöglicb

XU einer klaren Einsicht in das Wesen dieier Satsformeo und lor Sicher-

MI im Onlerioheidea der verschiedenen Fälle Yerbelfen kann. £k iit die»

nm so melv an verwundern , da die Sebemata dieser Satie naeb Her-

mann's und Bnttmann's Torgang in der Abfaandlwig von Elleodt,

de ßrmi9 mumt* emuL äug, £at Be§lm, mr so fasslich dsiipeitelH

sind f nnd jetit in den meisten lal. Sjiraehlehren so liemUob in ubereia*
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itiaiBeiider Weite vorgetragen werden. Oegen.die Pweung Nr. 1 beben

wir nichts einsvwenden; aber wenn einmal Nr. 3 die Silie, in denen die

BedBBgnng dnreh das Ms. coiy., und die, in welchen sie dureh das iiU'

pcrf. cooj. aoflgedrnckt wird/als susemmengehörig neben einander

laleUl werden; nnd dann Nr d als eine besondere Art diejenigen SiUe
beteieiinet werden , in welchen die Bedingung als eine vergangene
dntb das Plnsquamperf. des Conj. beseichnet wird > so kann eine solche

BnlheOnng nnr snr Terwirrang des der Bedenlnng nach durchaus su tren-

Baden fOfaien. Es darf nSmiteb der Eintheilnngigrund hier nicbl von der

feit, sondern nur von der Natur der Bedingung selbst hergenom-

mea werden. Nr. t sollten demnach nur die SStn znaammengestellt seiu,

ia denen die Bedingung als eine mögliche, oder wie der Hr. Verfasser

u$gL, als eine anbestimmte ausgesprochen wird. Eine solche moss, je

ucbdem das bedingende Factum der Gegenwart oder der Vergangenheit

iDgehort, durch dar Prisens oder Perf. conj. ausgedruckt werden. Aber

iwchaus davon su trennen und nnter Nr. 3 untersobriiigen sind diejenl-

gn BedioguDgssitse, in denen das Ge|enthetl von der ausgesprochen

ncD Bedingung geschieht (imperf. coiy.) oder schon geschehen Ist (Plusq.

coojuncL>. IHese feistere Art der BedingoogssStse nennt Hr. P. ebenfalls

unbestimmte, was nns desshalb unrichtig scheint, weil der Redende

in diesem Falle das Nichtstattfinden der Bedingung ganz bestimmt
voransseUt — 8. 385 findet sich in der Note su §. 609 die Andeutung,

ei werde das deutsche o b manchmal auch durch s/ ausgedrfickt. Hier

»iiHte doch wohl der beschrSnkende Zusatz gcioacbt werden, dass dieser

Gdmueh des #/ bei den besseren Prosaikern nur in den Flllen nachweis*

bar ist, in welchem hinter dem Verb, finitum des Hauptsatzes ein Ausdruck

wie um zu sehen, um den Tersueh su machen u. a. ausgefal-

len ist Ohne eine solche Ellipse wird f# in dtesem Sinne nie gebrancht.

Selbst die von Hm. F. angeführten Beispiele sind so zu erklären; dculli-

cher aber wird die Sache durch einen Satz, wie dieser bei Liv. XXV/I, i4

Bamnbal elephanto» in primtm aciem induci iussU (sc. ut tideret), s i

(ßcm iniicere ea res lerrorem ac patorem potset. — S. 287 N. 6. l

und 2 wird behauptet, in einer indirecten disjuncliven Frafie k()nno

num Die, wolil aber in einer directeu Frage stehen, weil itum iimiier

einen verneinenden Sinn habe, und m letzterer Frage mitbin da;» an durch

oder vielmehr zu übersetzen sei. Dagegen ist einzuwenden erstens:

dass, ueun num in der directen Frage einen negativen Smii Ii it. der-

s^\ht in der indirecten Frage nicht durchaus verwischt wüd; zweitens,

dass zu viele Beispiele gegen liiese Angabe sprechen, wie Cic. am. 8. //-

tud considernnilu/ri fideri solet, num piopfer imbccitlUatem atque

inopiam destderata sit amicitlaf an esset alia puic/irior et nntiqtiinr

causa. — S. 289. Zusatz 1 werden die affeclvolicren Fragen oder Aus-

rufe, welche im Lateinischen durch den Infinitiv und die Partikel tie, oder

durch den Conjunctiv mit ul gegeben werden
,

/tisamnieugestellt, als

ob dem Sinne nach gar kein Unterschied zwischen beiden Frageformen
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vorhanden wäre. Wenn man jedoch von DicUterslellen absieht, in denen

allerdings mitunter dieser Inlorschied etwas verwischt ist, so sUdll sich

derselbe bei den Prosaikern a»ü heraus, dass man mit ut im Tone des Un-

willens die Zumuthuiig irgend etwas zu than oder zu glauben zurück-

weist, z. ß. Terent, Andr. Uly S, /2. Tibi ego ut (ich sollte) credtm,

fiwcifer! dagegen mit dem iiiruiitiv mehr seine Verwunderung oder

sein Bedauern über etwas auss|)richt, z. ß. Cic. ad div, MII, 17. Mene

tum potius in Hispmia fuisse (dass ich doch) Quam Formiis! Gan*

richtig gefasst und mit vielen Beispielen erläutert ist die Bid. diesem In-

ftnilivs bei Heindorf zu l/or. SfU. I, 9, 72, die des frogeadeo U4 zu #äC

•
II, 4, 18., eben so bei Erüger lat. Gramm. S. 779.

Noch muflS ich auf eine besondere Zugabe dieser Schulgramioatüc

aufmerksam machen, ich meine die ziemlich zahlreichen in das Gebiet der

lat. Synonymik und Stilistik einschlagende« Bemerkungen, welchen, da

sie auf das unentbehrlichste sich beschränken , und bei ihrer kurzen Fas-

Simg den DmEeudg des nur 372 S. starken Buches nur um ein Wernges ausge-

dehnt haben, man nicht üngeine hier eine Stelle gönnen mag. Es sioil

dieselben theils in einem eigenen Anhange 557—709 zusammeugestelll^

theils das ganze Buch hierdurah in zerstreuten Noten untergebracht, so

wie sie sich jedesmal an eine gegebene Re^el der Syntax leicht fknschlos-

sen. Nach des Hm. Verf/s Erklärung in der Vorrede S. Vlll sollen sie

bei den tat StilQbangen auf der oberen Bildungsstufe hauptsächlich zur

Anwendung kommen. Es. sei mir gestattet, einige dieser Btmerkungei

als Proben voraulegon und lugleicb anaudeuten» was ich dabei zuzusetzca

und SU beriditigen habe. S. 203, Anm. 2 beisst es unter der Lehre vom

Genitiv, das Neutrum des deutschen A^Jeetivs werdiv wenn es als Prädi*

eat auf einen Infinitiv belogen sei, durch den Genitiv dieses Adjectivs

ausgedruckt, und demnach nicht gesagt zapUm ut fortuua d^läff^

sondern waptentt» ut. Der sonderbare 2usata, als geschehe dies bei den

Adjectiven einer findung, macht uns aber glauben, der Hr. Verl sehe in

dieser AusdrucksweJse nur das Vermeiden eiitier Zweideutigkeit, und als

wolle er dadurch xugeben, wtuUmn ut emißden fi>rttma sei ein ricbtt-

ger Ausdruck. £s ist aber dieser Genitiv nicht nur des Acyectivs Sber*

haupt, sondern noch häufiger der des entsprechenden abstracten Snhslaa-

tivs ganz an seiner Stelle, wenn mit dem Adjectiv mehr auf die £|genscbalW

woraus die mit dem Infinitiv angedeutete Handlung entspringt» oder anf

die Person, welcher sie dgen ist, hingedeutet, als von der Bandlung selbit

etwas pradicirt wird. Ich sage demnach richtig imigum, motu^M,
euaarimn ut kau omUa emtrrare^ aber nicht nur hominii immmMi
ut u tpnm pratäicwre , sondern noch besser magm» ut tmmoäutM
0tc. 8. 239 heisst es im Zusala 457, im Deutschen werde oft die Parti*

cipulform gehraucht, z. B. in dem Ausdrttck,' der sogenaonte, der

früher erwähnte, der oben genannte, statt welcher im tatsi-

nischen die Dmsehreibung durch einen Belativsatz das iibliche sei.

Bemerkung ist richtig, aber zu zpeeiel gefiMsl« Man wünscht statt^
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selben hier den aUgemeiueii Grundsatz nii^e^eben^ nach welchem die La-

tfioer dann illemal den Relati\>aU, uotl iiip das Particip selxcn, yuenn et

ilirum zu tliiiii ist, irgend ein vorher pciiaiintc^s Nomen lu ii ii t ers ch r 1-

(le:i imI-t iiiiher zu hezcichneu. Ks heschrankf sich dieser (iclti.niLh

ffpui-s iiicbi auf die von dem Hrn. Verl. angegebenen Formen. S. 24ö i^t

y. 4^4 die Regel, dass statt der Präp. ßfro in der Bedeutung der Ge-
maiüheit auch ciu Iw lalivsatz stehen könne, z. fJ. /// pro (ua pruden-

tia, quid Optimum ftictu sff, Hdeöis, au( Ii tjuae tun est oder qua tu €9

pruäeHiia . s(i AU!»gesj>rüchen , als oh /Avischen dem riehranrhe des pro

und de« B< J;tliv< atzes kein Unterschied sei. ( nd doch IüsaI »ich ein sol-

cher nicht \erkemion I>?nn einmal wird in einem Sat/e , \vi»> Cic. off.

l, 3t. Aiax, quo aniuio fuisse trnditur, nu/f/r.s espetae mor-

Ifin quem iUa perpeti maluisset , keiner dip ^üw < mlun^; von ffro ver«u-

tkii, tjnd dauu hahrn beide Ausdrucksweistü turh nicht eiin w um! den»

«^Iim ij Sini). üo ist i>ei fic (id div, IV. tO. IIi'/k/zhi. pro prüde nlia
(I. e tarn ptudeuter quam poieria i tun couisulet ulms. Dri^e^en wäre

l^uie tua est prudentia s. v. a. iä quo/! o tiut prvft. vTspcctnri potttft.

.Miii versuche einmal in ilcni von deni Ilm \fv\. angcfutwten lleispiele au«

Qc. Attic. IX ^ Spero. quae tua prudentia et tempernntia est ^ te tarn

falere, die i*r^. pro an/uhrin^jen , und die Stelle hat »laiui keinen Shm
mehr — S. d. u ird die Uef l luf^cslclll , dass man hinter vtderi^

iimuiare suspicari, suspicionem morere den Gehiauch des quasi zu ver-

meiden und den Infinitiv anzuwenden habe, nachdem voraus bemerkt wor-

den, es geschehe diess, so ort man als oh, als wenn mit dass ver>

wccbseh) könne. Hier mochte man den Ilm. Verf. nn das in der Von.

S. 1 angekündigte, dass er die logische Seite des «prachlichcn Au.s-

druckes im Satzhauc durchaus festzuhalten suche, erinnern, und ihm ütelieii

wie yep. XXIJI, 2, 2. Uatmibaletn reyl in suspicionem miducebunt, tm-
flMon tib ipsis corruptumy entgegenhalten, um darzuthun, dass der Wu-

tenchied xwischen dem hdhiitiv und dem Conjunctiv oder Particip mit

tanquam auf eine andere \\ eise hätte erläutert werdao miuscD. — S. 296

wird die BedeoUuig der Partikel so aDgogeban, ti« enthalte eine un-

beitimmte oder subjective Veraeiottog, und dann sei sie manchmal

vermiBdernd , s. v. a. Dicht eben, eben nicht; und manchmal

wiedenuD verstärkend, s. v.-a.gar nictit, durchaus nicht. Was
unter einer subjectiTCD Verneinung verstanden werden soll, ist mir nicht

deoUieh, und die andere Erklärung, nach weicher der Begriff der Parti-

kel ao« einem eolgegengeietcten in das andere übergehen soll (dieselbe An-

Mkl iit aooh Ten Cembard oposc. p. 44 auegesprochen)» dürfte sieb aui

Spmeiigebntielie echwerlicb erweisen lassen. Auch die angeknöpfte

BvMrkttigt ^teif werde nicht leicht mit Veriien verbunden, sdo ausge^

MIMWD, hüt nicht Stich. Man sehe nur Hand llir«. nach, der B. Hl p. 27

fcwMtkt, dai» es sieh besonders hlufig neben den Verb, impers. wie poe-

^$ Mlüf « findet, und eme Menge von Beispielen anlöbrt. Ich

schie fk BflPNn TheU hinsnselM, dask sich das Wort überhaupt hSuflg
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neben negativen Begriffen, und so auch insbesondere neben Verben mit

negativer liedeutung wie ignnro
y
tiuhilu, recnso u. a. findet. — S, 319,

5. 688 wird der Unterschied von tlemum ud tandem so b<jh.limiul , dasi

jenes heisse n a e U d e ni nichts mehr ü Ij r 1 g b I e i h t , dieses s. v. &.

s |) ä t 7. w ci 1 aber d e 11 n o c Ii sei. Diese Angaben treffen jedoch nicht

recht zu. Der wesenllicbc Begriffsuntersehicd beider Tartikebi dürfte viel-

mehr darin zu suchen sein, dass üeuiu/ii wie unser erst ein Verspä-

te 11 des eintrcUitden Ereigni;i<;es , tnndem
^

endlicli, dasselbe als eiö

laugst erwartetes bezeichnet. .So ruft bei Terent Ad. V, 8, 15 der

fünfundsechzigjährige Micio, überrascht, driss er erst in seinen alten

Tagen heiraten soll: Ego nnmis mm Um anno demum quinto et sexa-

gesimo ftam? Der oben angegebene Sinn des Wortes ist mit dieser Stelle

unverträglich. Die Erklärung des taudem kommt der Wahrheil näher^

wird sich aber nuch in vielen Stellen nicht anwenden lassen , wie z R.

neben einem Imperativ. Bei Terent z. B. Andr. V, 8. Tandem re-

prime iracnndinm atque ad te redi, kann ja doch Micio nicht sagen

wollen, es möge Deoica spat zwar aber doch immer zuletzt seinen

Zorn unterdrücken, vielmehr nur dies andeuten^ -liass er diaM UaUrdrü-

. ekuQg schon längst gewünseht und erwartet babe.

Wieiiy im December 1851. C. J. tirytar.

(Der Schlofls folgt im nachtteo Hefte.)

1. Handbuch der griechischen und römischen Lileralurgeschichte.

Nach dem Dänisch n des Dr. P. H. Tre<^der für deutsche

Gymnasien und Lthransiallen bearbeitet v(»n Dr. F. Hoffa.
Marburg, ElwerCsche L iiivensiliits - Burbh. 1847. XYIU u.

280 S. kl. 8. — 25 Ngr. = l fl. 30 kr. CM.
frei für deulsche .Schulzwecke beurbeilet von E. V o 1 II) e h r.

Braunschweig, Fr. Vieweg u. Sohn. 1847. 'XII u. 247 S.

kl. 8. — 20 IVgr. = 1 11. 12 kr. CM.
2. Leilfaden zur Geschichte der rünuschen Literatur von E. Horr-

mann. Fünfte, uingearbeitefe Ausgabe der Schaaf sehen

Encyclopiidie der classischen Aiterlhiiniökuide. 1. Tb. 2. Ab!h.

Magdeburg, Heinrichshofen'sche ßuchh. 1851. W u. 134 6. 8.

— % Thlr. = 64 kr. CM.

Hr. Tregder wollte die Oesehtchte der elaasiaefaen UleratiireB für

Schuler in dereeibeD Weiee lugiogtich roachea, in welcher ein anderer

dSniicher Schulmann» fiber desaeu SehriltcbeD wir im vorigen Jahrgänge

dieser Zeitachrift (HO. VUl S. 699 ff.) hericbtet haben, die griechischen

und römischen Antiquitilen nicht ohne Gluck bearbeitet hat Sein VerMi*

reu dabei ist im ganzen tu loben, and den Zwecken der Schule wird das

Werfcchen in passender Weiae entsprechen können. Ueber den Schulge-

brnuch hinaos wird es weniger genügen, als die erwihnlen Arbeiten des

Hm. Bojesen, da es sich auf eineii noch geringeren Umfang beschilnkl
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DOd zugleich der Mangel an allem literariseben und bibliographischen Ap-

jiarale bei der hier behandelten Disciplin besonders bald fühlbÄr werden

muss. Ein ähnlirhcs SchiilUlien fehlte inilessen in IVentschland gani^lich^

md so ist es erkiäriich, wenn zu gleicher Zeit nn lid umi:: von einander

zwti verschiedene üeberselzungen erschienen. Du- Aiuuduung des Stoffes

ist synchronistisch nach Peritnir ii gegeb:en » innerhalb deren die einEdnen

Er>>chejnungen eidographisch ,
li h. nach den vewchiedcnen Slilartcn und

Discipiiuea zasamun niHNstelU siint. Im einfeinen können wir uns dabei nicht

überaJl einverstand« ii ' rklären^ und so mögen noch einige eingehende Be-

merkungen hl! 1 Puium tinden.

Bei der Gliederung der griechischen Literaturgeschichte lann

wohl mit d. J. 550 v. Chr. keine neu© Periode beginnen l'nbedingl sind

hier erst die Perserlriece wie in [»oliljs( h-ij.iiiutiaier , so auch in Uterari-

scher Beziehung 'ils Aul aiiiispuiiel eines neuen Aufschwunges zu bcEcich-

uen. Erst seit ihrer Ztit begann .sich das geistige Leben der Hellenen im-

mer mehr in Athen tu concentriren , dessen literarische Bedeutsamkeit

doch den cliar iktn i>tjs( hen Inhalt dieser Periode bildet; denn ali Biülcxeit

der griechLschcii LilLralur überhaupt, wie Hr. Tr. will, kann sie nicht wohl

gellen, da die Blüte des Epos ganz, die d< i Lyrik grösstentheils dtt vo-

rigen i*criode angehört. Auch ist als Scb!iiss|Minct desselben Abschnittes

wohl nicht d. J. 300, sondern schon «in llrgierung Alexanders oder spä-

testens das Todesjahr lies Demosthenes anzusetzen. — Die Angabe J. 4^

welche nach llerodol die i o ni s c h - a 1 1 i s c h e Dialektgruppe als pclas-

g i s c h , die ä o I i s c h - d o r i s c h e aN hellenisch bezeichnet, ist in dio-

. ser Form gänzlich zu streichen. Gerade der ^iame der sgn. aolischen
Sprache dient nur als Gesammtbezeichnung der verschiedenen pclasgisclien

Specialdialekle , welche sich nicht in der geschlossenen Eigenthumlichkeii

der Dorer oder d r Ion, r ausbildeten.— J. 52 weist Hr. Tr. dem Itfironer-

mos richtig KoiopäoH als Geburtsort zu : dass derselbe aber später Burger

in Smyrm gewonleo, iit eine unhaltbare Hypothese, um die verschiedenen

Nachrichten über seine Herkunft zu vereinigen.— Mitunter fehlen genaue

iogaben über die Erhaltung oder den Untergang eines Werkes, so 48

über Phoky Ildes' yvMuai und sein Verhältniss zu dem erhaltenen noiijuu

rovd-fTinov. — 57 werden Sit olien erwähnt, ohne dass ein Wort über

ihnB eigeoAbömlichen Namen und Charakter hinzugefügt ist. — Wenn bei

irchilochos uod dem jüngeren Sinonidei alte einielncn lyrischen

Gatlmgen erwähnt wurden, in welchen sie sich versuchten, eo rfnrfto

eine solche Angabe vor allem bei Pin dar 59) nicht fehlen. — §. 75

war nicht zu leugnen, dass Sophokles anch schon mit einzelnen Tra-

gödien aufgetreten sei, besonders an den LenSen. (Boeekh M. ieeL

Berta. 1841.) — Der ps.-eiiripidaische 'Pijeoff 78) ist wohl am we
Bigsten ans der Schule des6ophokles her?orgegangen«— Die itnoXo^i«

Xm»qm99 und 'Ä^^mUmw «oUts/Sk durften nicht unter die echten Schrif-

tesdesXenoiihOD gestellt werden IlOj. Was das letstere Schrifl-

fken hatfiOly so ghmbt neuerdings Böckh (^iMflMr. SrHfis kermu§* t.
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F, c. Baumer S. 52) diese „geistreiche Persiflajfc der Demokratie vom

arislokratischen Slandpunct aus* dem Tyrannen Kritiaa vindicircn

zu können. Hr. Tr. bat (iiuüen auch auf dem literarischen Felde in mehr-

(aeber Beziehung bedeutenden Mann ganz unerwähnt gelassen. — !Vach

§. 131 soll Demokritos gar von 460 bis 340 gelebt haben ; seine wahr-

scheinliche Lebenszeit ist jetzt von C. Fr. Hermann äepäiÜfS, JmLütUh

mut {Gotting. 1840) von 494 bis um 404 bestimmt.

Bei dar Bearbeitung der römischen Literaturgeschichte ist zunächst

zu loben f dass Hr. Tr. meist auf eigenen Füssen steht und sich durch die

auffaliendeo Verstösse des bisherigen Hauptwerkes von Bahr nicht intkir

iea lasst, was der Hr. Verf. von Nr. 2, wie wir im folgenden sehen wer-

den, nicht mit glaicher Vorsicht vermieden bat. Einzelne Puncto sind in*

dtMao auch hier ui verheweni. $. 23 wäre bei L. Livius Audronicus
das unsichereJwVKIMMeil beeeer weggeblieben. 24 werden praetextae des •

Pac u vi US erwähnt; es war nur eine. Hier und bei A tti u s (lir.Tr. schreibt

A c c i u s) hatten auch die Titel dieser römischen ^ationaldramcn nicht feh*

lea dörfeo« — Die Angabe 26)» T e r e n t i u s habe bei seinen Zeit-

genoesen keinen beeonderen Beifall gefunden, ist zu streieben. — Onklar ist

32 die* Scfaeiduog xweier AnnaUsten Fabius Pictor und Q. Fabius

Picter, von weleben jeuer in lateuiiscber, dieser in gciecbiaeher Sprache

geachrieben habe. Versteht Hr, Tr* noter jenem denBervius Fabias

Pictor, so ist so berichtigen , dass dieser keine eigentlich historiedieo,

sondern nur juristische und antiquarische Sehriften vnffsoste. — Ovids

Verbannongsort ($.51) biess Tmi, n^t Tmit, — SB hitte nicht mehr

Drnsus' Sohn Germanicos als Bearbeiter der irmea genannt werdco

sollen. — 76 waren die Schriften de ieita Afificam und äe Ü-

tpmfen^ nicht einem nnd demsettten VerCttaer snfoschreiben. — Bin

starker Verstoss ist |L Sa, von den kMarieu des Salluat sei nur ehis

Rede erhalten. — Dass An gast den Livius inm Lehrer des naebmaü'

gen Kaisers Claudius bestellt habe {§JSi), ist reine Erdichtung des To-

masin us (veranlasst durch Siiei» CUmä. 40 t Auf dessen unkrltisehsr

Schrift noch immer alle unsere Nachrichten über das lieben des gressm

Geschtchlsohreibers beruhen. Aach Bernhardy §. 106 theiU jenen in-

tbum. — Ob der SchriftsteUer Petronius i§\ 123) mit dem «AponMtf

äräUer an Nero's Hofe identisch sei. Ideibt mindestens sehr sweifelhaft.

— Bei Velleius (^ 127) war das proinmm Cajus mit Marcus su

vertauschen, bei Gorn. Tacitus ($. 129) vorsichtiger wegxuhttsen.

Was das VerbSltniss der beiden üebersetsongen betrifft, so schlicmt

sieh Hr. Hoffa genauer an das Original an» wahrend Hr. Voll b ehr im

einseinen mehrere Aenderongen, Auslassungen und Zusitze ach erlaubt hal.

Manches ist hier xn billigen , aber doch nicht, immer in der Aenderung

auch eine Besserung ersichtlich. Eine merkwwdige inconsequens

sich bei der Gharakterisiruug der römischen Literatur; wibiend 3 oad

15 mit Recht den Siteren Zeiten einer eigenthümlicb nationalen EntWieke--

lang grössere Bedeutung beigelegt wird, als von Hr. Tr. geschehen wst«
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mkm wir im WicknpniclM damit f• 43 iti« SehUd^nmg its 4giL folde«

B» Ziilalt«!« miTMiodcrK aus dem diniaehou Original beilMlMilleii. Aodl

M der UoM«) Oebmettuog aiod Bm. T. einige auflSilleiide Verflt6eee be»

gegoet, ivie wemi Or. liL §. 46 cKlaroa auf Kolophou* als Oelrarlsort

dai Ad timach OS erwihnt wird, imd Rom. Ut. §, 76 das HUnm mtfa-
afrMrton einem «aasgebildeten Militär* (statt «einem ungebildeten*)

verM sein tdU Demnach wird im gansen die Beaiiieitang des Hnr

ef fa den Vonng Tenlieneo , die lieh aneh dnreh geffillige Ansilaitiing

nad esnncten Dniek empfiehlt

In aasf&hrlieherfr nnd mehr wissensehaftlieher Weise mieht der Br.

Tcrt Ten Nr. t dem Bedfirlbim eines Leitftdens der classiaebeo Uteratnr

tbnbeilen. Hr. Horrmann hatte schon die 4. Ausgabe der Sehaar*
•ebeo Eacyclopädie i. I. 1836 besorgt; jetzt erktnote er mit Keebt , dam

(fiess Werk eine ganz andere Gestalt bekommen mfistic , um dem wissen-

schaftlichen Bedürfnisse der Gegenwart zu genügen (Vorr. zu Th. 1, Abth. 1).

Sollten aber die früheren Schaafschen Elemente ganz beseitigt werden,

»0 hätteo wir auch au! dem Tite! diesen Namen gern vcrmisst, der nur

'.\'au. Jirii'Mi kaiia, voii vorn herein triihc Erinnerungen zu wecken. Eine

^Liuune Einsicht des voi lit^gendi-n TheiJes zeigt nun allerdings, dass Hr.

H. bemüht war, demstlbta durch t'msi^hmelr-ung mancher l'arlieen und

BeoiitiUDg der neuesten Literatur ein« grossere Vollendung zu geben, sie

lisjst indessen leider auch bemerken, tinss von der früheren Gestalt des.

Buches nicht allein der iSamc geblielKi» sei. Die Sache findet ihre Erklä-

rung, woiHi auch nicht ihre Entschuhh^ung, in den Vorarbeiten, welche

Hr, H. benutzte; jetzt wie früher lag seiner Darstellung besonders Bäbr'g

gröSÄCfcÄ Werk zu drunde , und da dieser auch in der dritten inzwischen

ersfhienenen Ausgabe so manche IrfUuimer von früher iniNcr.indert wieder-

iiollh-itle, so fand llr. Ii. keinen Anstoss , hei der .,neue\i" Bearbeitung

seines Buches diesem Beispiele zu folgen. Ein eiponlhumliches IMissgeschick

Hess zuskicli dasselbe ziemlich gleichzeitie mit der zweiten Bearbeitung

von Bcrnhardy's Grundriss znsamnientrelien, so d.iss deren Benutzung

nicht mehr gestaltet war, w eiche manchen Missgrid hätte verhüten können.

]\Iitunter sehen wir allerdings lim. Bähr's Irrthnmer glücklich ver-

mieden: Cicero heisat doch Marcus, nicht r.ijus (Hahr I, und

>8l nicht aus dem „Älnrserlmdp® (B. II, 220) gebürtig; dem Silius Ita

licus werden 17, niclit ib Bücher beigele£:t (B. I, 255); Nerva kommt

l i. %, nicht 91 (B. II, 195— 96) zur Kegierung u. (\f^\.; die ftrisa, wd-
che indesserj Hr. II, noch immer festgehalten hat, sind keineswegs von ge-

riogerer Stärke, Ganz übereinstimmend mit Hrn. B, begegnet uns gleich

$. 9 die in jetziger Zeit monströse Behauptung , die lateinische S|)rache

sei nicht nur von den Alten, sondern auch von den Neueren fast ein-

stimmig als Mischsprache anerkannt. Auf eine naivere Weise konnte

die ganze Existenz einer vergleichenden Sprachforschung wohl nicht igno-

rirt werden, Weilerhin kehren auch die cigcntbümliclien geograi)hischen An-

lichtea des Um. B. wieder, wenigsiens in so weit sie sich auf Cam p au i e ii
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beziehen. N*icht nur über 6^essa 2b) und ^Setia liin (A). 79) wiril diese

Landschaft ausgedehnt, selbst K n n i u s' firbürrsort Rudiae ($. 26) »eben

wir hieher verwiesen. Sind die Caiaörae Pierides des Horaz beiden Li-

terarbistorikeru unbekannt geblieben? §. 56 sehen wir nach B.'s Vorgang

Anfiog and Ende der S a 1 1 u s t i sehen Mstoriae um ein Jahr zurückge-

setzt (auch bei Bernhaidy 104), und ebenso sollen die erhaltenen

Tier Reden nur dem ersten und dritten Buche angehören *), während über

beide Puncte schon G c r I a c h's Ausgaben das richtige enthalten. Endlich

wird auch das Schriflchen des Julius Exsuperantius für einen Aus-

zug aus Sallust's Historien erklärt **), ja selbst B.'s komische Angaben über

den theilweisen Verlust der Bücher dee Vitrav hat Hr. 11. (f. 73} noch

einmal wiederholt

Abgesehen von dieser directen Entlehnung fremder Fehler ist zu-

nächst die übertriebene Geringschätzung der nationalen Elemente in dc^

römischen Literatur zu tadeln. In der allgemeinen Charakteristik 7

wird selbst die Existenz eines nationalen Dramas ganz ignorirt , und die

Darstellung der dramatischen Anfänge im einzelnen 20 ff.) ist in mehr-

facher Beziehong mangelhaft. Gleich zu Anfang die Erörterung über die

Stellung der dramatischen Kunst bei den Hörnern überhaupt enthält starke

Cngerechtigkeiten. Weiteriiia wird fast jede Erwähnung und Erklärung

der besügUchen Gattangsnamen pnteiegta^ €r0pidat» u. s. w. vermiat;

der Name paUfata findet erst bei Plau lus 22) saGUlige firwähneng,

bei der togata des Afranius 23) wird zur Erklärung auf die vor-

ausgehende Gharakteristik des Naevius verwiesen, die tuervoo niebls

enthalten konnte. Mit Unrecht smd die fraetesUae deiseibeo, die ersten,

von denen wir wissen, ganz mit Stillschweigen übergangen. Die Ansicht»

*) Ein Missverstäüduiss bedingen auch die Worte «und andere Frag-

mente aus dem dritten Bache', die nur von den handschriftlich er-

haltenen Slfickeo zu verstehen sind; denn die massenhaften Citale

der Grammatiker , die Hr. II. ganz i^'norirl , verbreiten sich über

alle Bücher. Weiter unten ist das bekannte IJrlheil «les TacitUS

falsch cilirl: C, aaUustHis rer. liomamr. florentiss scripior für

tmeior.

Bas falsche dieser Behauptung seigt schon der Titel de Martin U-
pldi ac SertorU beUis citilibus. Mit demselben Rechte könnte \hs

von Mai (c/ass. auct. t. MI p 464 — 74) herausgegebene ^»/^i^^-

culum de beUn Mithridatico Cimbrico Mariano SiUlmio Sertoriam

GUuliatorio für einen Auszug aus Snllust's Werk gelten, dessen Be*

nutxung yielleicht in beiden Schriftchen an je einer Stelle sich nadi-

weisen lässt; in der ganzen coufusen Anordnung der Begebenheiten

aber stellen dir Verfasser auf ('iueiieii Füssen. (Oeber JuJ. Exsup^
s. z. B. Drumann Gesch. Roms IV, ^.^3.)

Noch eine Stelle mag hier nicht unerwaimt bleiben. Während Hr. H. i»

der vorigen Ausgabe richtig üu»U entopaeffnia genannt bat, leint

wir jetst 39 erat^aegnia. Diese könnte einfjuh auf einem Druck

fehler beruhen. Aber in Hrn. B.'s dritter Ausgabe ist dieselbe Le^e.irt

zu finden. Sollte hier eine blosse Wahlverwandtschaft des Seuers

im Spiele siün?
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te daiaeibe «in NadialuDiing der altoa atHaelieB Komödie bodonlando

MtgenoMCD mi die Bolioo bnelite*» wird auch nalir als iwoüeihAfI bloi>

ta, od dor bekannte Veie gegen die Heleller mag Mhon vegen den

Atomieehea Rhythmus weit eher den epieehen PmUem^ wenn nioht ei*

Mm beaondem Sehmahgedicht, angehört haben. Was endiieb das salor-

liKhe ^piUpbinm des Naevins betrilR, das |. 14 milgelbettt Ist» so wird

f. 3 hcnnstdlen sein iUigue pau^tam eü Orei tnutUun fknatm für

— Die angeblichen imitUeM des Host ins t5) mögen von

te Meiium Bistrkum nieht ersehieden sein. Der Titel war wohl

Itamlu beiU mstrief, analog deniMM/te Mü €aiäei des Anivs Fv-
riQSi — Von den Angaben deeMrM|f»Mft über Lnciliua* Lebensaltsr

(f. 20) ist wohl eher das Jahr der OebnrI («. Ctr, £48) , als das des

Todes (IM) nnsiisweifeln. — §. 28 ist das blosse Namenregister der Hl«

itoriker von Cato bis auf Snlla's Zeil herab gar an dürftig. IKe Angabo

Uttmiae a. Atmaiu bei Valerius Aniias allein alehl sn verehiselty

da tie auf die gaose Reihe dieser Geflcfaichtasohreiber ]>asst; nnr bei 6i»

ieooa's Werk über den llarsischen vnd den Sttllantseben Bürgerkrieg*)
lebeinl der TÜel BlMtahae sicher in sein. ^ Deber Aogoat's Enkel Ger-

BianiciTs 45) gilt das oben an Hm. Tregder's Bach bemerkte. —
Nahen den Hmchstückeo aus Bneb 91 und 120 des LiTios 59) war
jatit auch das Berliner Fragment aus B. 95 au nennen. (Porta schrieb

» Bit Dniecht dem 92. Buche zu. 8. bes. Kreyssig CommoiL äi P
Um Hi$tor, reiiqq. ex palimpt. ToUtam erua9. MUen. 1849). — Wenn
Hnr a bei Tacitus 91) den Titel AmuUet wegen IV, 32 für be-

llanbigt hält (eine Ansicht , die wir nicht theilen), so durfte er bei Cre-

Btttius Cord US ($. 93), dessen Geschichtswerk ebend. c. 34 auf die-

MlbeWeise bezeichnet wird, nicht sagen, «den Titel kennen wir nicht.» —
Bei der Angabe $. 105, besondt- re geographische Schrifleii geLe es aus der

repablikanischen Zeit nicht, ist M. TereaLius Vairo's Epkemerit an

i'empejus, ^i^A>, *[vti |)h)jiikal. geographische üaudbuch» (Gräfe ühau
fewÄ. der ckiss l'lulol. JI, 39 ui, mdit beachtet.

Die Zugabe eines gewissen bibliographischen Apparates ist bei einem

Leitladen, der uiciit Llu^^uu äcbuizwecken dienen will, ein uueriasslicbes

•) Die Angnlo Vellei. //, 9: Uistorinrum üvctor iam tum
ieima erat iutenis , sed opus belli Urilis suilanique past aU*
guot amm aö eo seniore eäUum ^«/, hat ü e r n h a r d y S. 327
dahin missverstandeo, Siseuna habe «früh den Marsiacben Krieg {Hh
9tortae}, später die Zeiten SuUa*s» beschrieben inpiu dü, SuUü-
niguey* Mmr der letztere Auadmek bezeichnet kein Terschiedenes
Werk

, sondern sieht nur als genauere Umschreibung ^ allgemei-

neren Titels Hisloriaey so dass unter dem bellum ( iviie der Mar-
sische Krieg £u verstehen ist. Eine gesonderte Hehaudluug beider

Kriege in verachiedenen Werkeu würde ausserdem den Ansiebten

der übrigen alten Historiker zuwiderlaufen, welche beide mit Recht
als ein untrennbares Ganze betrachten, was mmi m neuerer Zeit oft

öbenehen liat S. Kiene der röm. Bunäetgetumenkrieg S. 311 ff.
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Bodärftuss, und Herr H. hat auf das Nachtragen der seit der vorigen Auf'

gthe enchieoenen Literatur viel Fieiss verwendet , aber im ganzen ist

anoh te diesor Beziehung das alte Verfahfin geblieben. Für ein Lebrbiid^

bei dem et auf Vollslandigkeit keineswegs ankam , ist vor aUem ein ta

grotser Apparat von Aoagaben gegeben. Wir verkennen dabei niebt, dtn

der MaGsstab einer aolcbeD Auewabl im einzelnen oft nur ein sabjectiver

sein kann y wir fragen aber, verdieoteD die Ausgaben des SallasC TOB

Kunhard oad Muller Erwähnung, wenn die von Garrio ubergaogen

ist? Oder war es nöthig bei Livias nach der Ausgabe von J. F. Gro-

nov auob noch die c. Gronav. et parkfT, fkUti anzuführen? Eine ähnliche

HJuifung findet bei Velleius statt, wogegen die bedeutende Hecensioa

¥00 Liptius fehlt. Diese überflüssigen coptae mOisen aber für den An*

linger iioi so drückender und verwirrender sein, als nach B.'s Weise uir-

geod ein Wort xur Beortheilung und Orientirung hinzugefügt is^ ja «elhst

die wenigen in der frfiberen Ausgabe eingestreuten [SoUzen sind getilgt

Nur bei Plaatns, Gaeear, Livios nnd Ovid'e /Sntf eeheo wir die

neueren Hauptausgaben durch den Druck hervorgehoben. Wie aoU ddi

aber der unkundige z. B* in der Literatur ober Cicero , welche rasam-

mengerecbnet 3V, enggedruckte Seiten anfüllt» ohne Wegwaiser zureeht-

Anden f Das« kommeil endlich offenbare Fehler» wie ^ SMS» wn bei der

Vn. SallusUschen d^eimnaU» 1» Ciceraium auf Orelli's Ausgabe ver-

wieeen ist» m der wir vergeblich soeben werden; §, 15 C. Lach mann
(dt fmUibU9 IMi) iür P. L.» f. 28 E. Wesse für F. W.» nach f. 03

soll Urumann's $€mklckU Mmifs nur 5 B. haben» wihrend gerade Ci*

cero's Biographie, die das Gtat veranlasst hat, grosslentbeils ent im 6.

Bd. enthalten ist

Räch diesen Proben' kann unser Ortheil über Hm. H.'a Buch oiebt

xweifelhafi scbaiaen. Doch konnte dasselbe als das einaige sefaier Art inh

merhitt mmben jnogeren Stodirenden wiBkommen sein» welche nicht gern

gieieh xu grosseren Werken greifen. Es'Wird indessen einer sehr vorsich-

tigen Benutsung und der Leitung eines tüchtigen Lehrers bedürfen» wenn

der gehoSte Nutsen nicht in sebi Oegenthdl umsehlagen solL ^ Die int-

sere Ansstattung ist besser, der Druck aber weniger correct» als bei dte

vorigen Ausgabe 35 b. Urqfuf Pmnp^ für Itogut^ im hidex

mimentU9 für AM.; FAffiarofnti für PAUarg»), Blanche Druokfehbir sbid

.aus denelben unverindert wiedeiholt» s. B. f. 25 Awlt mm* lOZg

f. 78 €äitioi$m nuem^ftmm,

Wien» UD September t651.

Gustav Linker.
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Oeslerreicbische Geichiehte fttr die vatfrlfindiache Jagend*

Ih^geMelll Yon P* Joseph t. Langenmsntel, Prieiler dee

Benedicliiierstiflee Schotten, d. Cnral an der Stilte|rflnrre.

Wien« 185t, Kanlftiss Witwe, Prandel a. Comp. 8. 285 S.

-— SO kr. CM.

Unter dem Torstehenden Titel lieferte Hr. v. La Dgenmantel ein

Wericbeiiy nach dem der Freund des Vaterlandes , und der Freund des

SUwIieowesens insbesondere , mit Begierde greift. Wir tbcilen die Oeber*

saagmig mit dem Herrn Verfasser, «daM die yerfloMenen liiiglüekatage euf

4em vaterüodischea Bodeo weniger grell «irgetreliii wSreD» wenn imter

dem Volke mehr Kenatuias der GeMhiehte mneret schonen fsteriendes

TOftenden gewesen/ und wir stimmen gerne ihn l>ei, wenn er daraos

Aea Sefalois sieht, dais bei der Jagend angebogen, and üir die Kenntni»

4er talerlindischea Oesehiehte, als etwas» das ilir vor allem noth tirnt, hei-

gebraehl werden mnsse: Bliea so ist es uns nor ana dem Henen geschrie-

besit wenn der Hr. Verf. das Ziel so erreiehen strebt, Uebe an dem bei-

»alHcbrn Bodeo, Liebe lar Beltgion, Aebtung für Sittliehkeit, Sinn für

fteebt and Wabrbeit, fibrftiroht vor dem besteliendeR Outen nnd Abseben

^or allem revolationSren Treiben in die jagendliefaen Gematber la pflanien,

«nd wem er ihnen die Frfiebte sehies Bestrebens in blühender Sprachai,

was edle Sudfrnelite in goldener Sefaale, darbietet Der Abgang dieser

Engenden war nieht nor «in den Terflossenen €nglfiekstagen,* sondern

aüicit and aberaU die fruchtbare Ooelle der Verlnangen nnserer lugend,

ood die Form ist es, weleho insbesondere dam beitiagen mom, sie für

die Sacbe in gewinnen.

BS drangt sieh mir die Frage aof, ob der Hr* VerL diese Aulisabe

gelöit, daa ausgeeleekle Ziel erreicht und somit eine Arbeit geliefert habe,

welche der Jugend und dem Schulmanne willkommen aein muss.

Wir wollen die Sache von der Form onterseheiden, und das Stre-

ben m der Leistung. In Bezug auf die Sache kann nieht in Ab«

mde gestellt werden, dass Hr. L., ao weit der ümfug des Werkehens

und die Altentofe, I6r welche es berechoet wurde, es geatatteten, ein

aiealiefa befriedigendes Compendium der osterreichieeheu Geschiebte gelie-

fert bat ; man vermisst nur hier und da eine ausgeprägtere Hervorhebung

der «ichtigeren Tbatsachen, freilich an Stellen, wo sie vorzugsweise hätte

stattfinden sollen. Darum erscheinen gerade manche Ausgangspuncte und

Uebergänge der Geschichte fast verwischt, oder treten so plötzlich her-

vor, wie ein Blitz aus heiterem lliuimcl. Wir verweisen heispielshalber

auf das, was der Hr. Verf. S. 4 \uu dem Auftreten dtr Magyaren sagt;

keio \V ort von ihr et ilet kauft und Einwanderung , sie erscheinen wie aus

dem Boden gewachsen.

Auch das Streben des Um. Verf. 's kann iin allgemeinen nur ge-

i>ilUgt werden ; man &itiht es dem W erkcheu an, er woUte das haste. Darum
Svtuduifl fftr di« (Mt«rr. G/inB«ti«n. iOdl» H- Heft. II



IM Langeaaant«!, oftterreioli. OeBehichte.

wird, wo sich nur GiUegcnheit bietet, itas religiöse Momcut, überall

scharf betont, minchinai sehr gemüthlicb Uargestellt , und seU>sl dort,

sich ikm yeranlassung gegeben hatte , der Jogend ein wamendea Seispiel

EU soigen, lieber ein Schleier der Vergeasenheit über die minder lobens-

werlhe Thun und Lassen ei^es Püraten ausgebreitet, wahrseheinlieh um die

patriatisehe Stimmung der Jugend durch einen Miaston nicht zu stören.

Man vergleiohe die Geschichte fViedrieh'a des Streitbaren S. 19—23, wo
allerdinge gesagt wird, das» diesem Fürsten sein unruhiger und trolsiger

Sipn s« dem xweidentigen Beinamen erholfen habe, aber nirgends nach-

gewiesen wird, wohin ungetahmte Launen and Leidensehaften eines Fürsten

diesen und sein Volk bringen. Ali Belege f9r das Streben nach Herrorbe*

bung des religiöseii Momentes vergleiche man das, itfaa S. 26, 114, 143,

las und 175—176 über Budolf von Habsborg, über die Jesuiten, über

Ferdinand II. und HL und über Leopold L und den Befreier Wien's So-

biesfcy sftthatten ist

Bedauern hingegen müssen wir, über die Leistung Im Vergleiche

Eum Streben, und weit mehr noch über die Form der Arbeit; nicht das^

selbe günatigo Ortbeil anssprechen au können» Die stUistjache Form aeigl

sich tbeilweise in einem solchen Grade vemaohlSasigl, dass sto das Büch-

lein für die Schule rnihrsucbbar macht, und fast sur Annahme nöthjgt,

es müsse von swei Verlhssem herrühren, deren einer der deutschen Spra-

che kaum In ihren einlhchsten Satsfügungen machtig sein dürfte. Die Lei*

stung, verglicben mit dem Streben, trat manchmal aus dem Geleise, und

gerieth auf Abwege, denn nur als sine Verirrung können wir es betrach*

ten» wenn der Br. Verf. bei. seinem edlen Streben, der katboltscben Jugend

durch schärfere Betonung der reiigiuscn Momente Uebe som KathoHcismns

iMizabringen , zuweilen zo leidenschaftlichen Mitlein gniil. Hierher rech>

ncn wir die Behauptung des tlra. Verf.'s 8. 152, die sich in Beziehung

auf Luther schwerlich, in Beziehung auf Melanchthon gewiss nicht, erwei-

sen lasst, uiul die seihst dann, wenn sie erwiesen wäre, nicht m ein

Buch für die katholische Jucend gehörte, in ein Buch, das sich zur Auf-

gabe machte Ah^icheu vor il.nuUungen gewisser «verflossener üiif^iti« kstagc*

der Jugend beizubringen. Durch solche abstossende Schroffheiten wird

wohl der Geist der Parteiuog und Leideuscbafl , uiobt aber die Sache des

Katholicismus gorördcrt.

Was die Form der Arlieit betrifft, so stellen wir unsere Forderun-

gen hoch, und verzeihcii N
i uachläsiiißung dersilben nicht gerne; sie ist

der festliche Schmuck der Gedanken, sie gewinnt die Jugend mich für

eine ermie Sache. Wir verlangen, dass Gemeinheit, Schwulst untl .Nach-

lässigkeit — von Sprachfehlern gar nicht zusprechen — ferne von einer für

die Jugend berechneten Arl)eit seien. Hat Hr. v. L. diese Fehler vermie-

den ? Hat er seine Gabe in goldener Schale darzubieten versfnnden V Wir

müssen leider mit nein intworten. Mr ninunt s^hr oft t int-n Aidauf, um
aeine Godankeu in eine blühende Sprache zu kleiden, aber ao oft er es
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imiicht, bege^ütn wir f'mem unerträglichen Schwulste, wo alle Nfitur-

lidikeU des (iedankenausih ufkt s verschwindet. Siv j.irnl man den Ii Izim

jabeuherger auf ikni Schlachte Ule «da« eine AU|L^r fzcufinet voio

Speere, das andere geschlossen durch (i r n I luger dü8 To-

de?.* S. 22—23. HudoJfs Tod wird S. 29 uin>. hin lieii «mit dem Ab-

laufe seiner L e h e n s o fi r ; Albrechts I. lu^ üljer den Seramorin«: vS.

32 verglichen mit H^nnibals AI|Miin!teraHng! und sein Tod S. 38 mit lol-

geadeu Phrasen beschrieben; «üechs Monate nach dioseu Bege-
benheiten, und zwar in jenem, wo sich die Natur mit dem
grünen kleide der Jugendfrisclie schmückt, wurde Al-

brecht I. vom M ö rd e r s t a h I e getroffen, ... in die kalten

lodtenlinnen gehüllt! S. 46 „wogt heule das edle Herl
Leopolds beim Aublick der für verloren Gehaltenen,

gleich den Wogen der bewegten Aar TOn geslern, hoch
auf!* S. 139— 140 «prallen die goldenen Pfeile des Frie-
dens .10 dem Felsen des Tri)tie8 protestantiseherseits ab.*

S. 165 «reisst der Schreck die bereits balbgelöste Lebens«-

sehoar des Kaisers rollends entzwei'; aod 8. 175 «öffnet

an MorgflB des 12. Sept Aurora das riesig« Thor dos ^

Osteos, und ihre Toobteft die Soone» beleuchtet ^ 4m
(üfM des Kahlenberges.*

Neben diesem Bombasle in einem einfach prosaischen Büchlein

begegnen wir veralteten, an den Ghronicanten erinnernden Ausdrücken, i. S.

24 «bis tum St. Hichaelielage 1237 ist es in den fiaves

Deutschlands gar hart hergegangen»; und einer AnflMitinggwaill^

deren ein Geschichtschreiber sich entballeo sollte, ^ie Wion 8* 46 nir

ieititigung des Oilbeilee über Leopolds unTorsichtig unteraooimeiien Zug

1^9» die Schweizer des Herzogs Hofnarr! als AucloritM angeführt wird.

In grammatischer ^d stilistischer BeiiehMg wiBOMH dae Biehiahi

fOD FohleriL fit mögen einige Beispiele genügen. S. 11—IS, «Leopolde

Btügsprpchung geschah im J. 1484* «ßd seit dieser Zeit verehrt ihn dae

Vaterland ak i hreii Sehatcpatron.* — S. 13, «fand Leopold nur daria aelee

Rettung , daie seine Getvsustt 4iie Btadt an mefarerai EAm aneundeti, wo
w ie dsr entstandeneo Verwimmg glücklich entkam*; -~ auf dsnsihcD §. 18,

«fsiheerte bierenf Loopold noch jsuige fiesUsuagm 4er Weifscbsn HM,
derinetifler disses ObtemcbmeiiB}* — cdoch der «erfehrne'
KuDmor iise den Faden eeiiics jnngen Lebens enttwsL* 8. 14 wird «nach-

dem* mit der baibtergangenen Zsit constarnirt» and «belohnen * wio-

deriieH statt belehnen fesetit Eben eo bmohl dar Hr. VerfL dan 4nB*

dreck «nanniglich^forninniibafL Unssrss Wisssoe bot nimi^lieh weder
dis Bsdentnnj; yco mannJiA noch mennbally sondsm nnr dto wm jedet-

san. 8. 18, 78^ 77. 8w 18, etoasen whr enf eine bie mm DnventM-
Hille spinebwi4ii8B Fi8a88^ «! esMnas sieh <Lsopoid), dem
Mspieie eeioer Ahnsn folgend , den Kimimve unter dem Dngsm^Kfinig
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15t LangenmaDtel, öslerreich. OesebicbU.

Andreas an, w fleh er bei der Beit&niNiiig too Damietle in Egypten eo m-
gezeichnetes leistete, wodurch die Tapferkeit. . . der Oeeteneidier adbel

im IremJen Welttheil belunuit woide.* Wie bektODl, tut nicht Andiei^

sondern Leopold, sieh vor Pamiette «iiBgeEeiehnet, der Leier soll «leo dii

beziehende Fürwort «weleher* in Gedenken mit Leopold Terblwlen>

— Auf derselben S. 19. folgt hieraiif die Gonetmolioni c8o sehr seiner

Länder Wohl durch Leopold lor hohen Blfithe gebiaehl wwdo.» — 8. 20,

wird Kaiser Friedrich II. besehnidigt, diss er «habsüchtig* snfdie

gchoneii Länder des Herzogs Friedrich war. — S. 15, «der Hersog brach

sich das Bein, aa dessen Folgen er am 13. JAner... staili.* 8. 44.

«Der wahre AngrifTsplan wurde den Schweisera entdeckt, in dem ibncn

der Verrather an einem Pfeile festgebnnden einen Zet-

tel zusc hos s."" — S. 44. aFünfoig Männer. . , welche kurz vorher..

.

aus dein Lande verbannt wurden, boten jetzt, wo ihrem... Vateitande

solch grosse Gefahr drohe, ihre Dienste an.» — S. 49. «Von einer Be-

obachhuig diests auf Irausnilz gemachten Vertrages, war von Seite

Friedrichs gar keine Möglichkeil vorhanden.» — S. 150. «Mit Hilb

dreier Abenleuerer: dem Markgrafen Friedrich dem Grafen Mans^

feld ...» S. 160. g^Tor^sltiisün wurde aber bald nach Dänemark gerufen,

zwischen welchen Reichen der IValionalhass einen Krieg entzün-

jjele » — s. i(j3. ^Vou Baiem weg ward er (Ticcolomini) plötzlich naoh

bühpien gerufen, wo sich der schwedische General Konii^^mark, fW

einem Verrälher durch ein Pförtchen geführt, der Klrinseite be-

mächtiget hatte.» — 8. 48, wird « G e s t a n d n i s s » für Gelobuiss ßc-

bfaucht. atnedricb gab das Geständnissab, sich am Johannitag wie-

der als Gefangener einzufinden.»

Mit diesen Sprachfehlem stehen sofort auch mehrere geschichtliche

FthJer in Verbindung. Es ist von Wichtigkeit, dass der Jugend gieicli nn

Aiifanec die geschichtlichen Thatsachen in ihrem wahren Verhältnisse bei-

gebracht, und unvcrhürgle Sagen nicht an die Stelle der wirklichen Ge-

schichte gesetzt Werden. Schiefe Ansichleu sind leicht beigebracht, lassen

«sich aber schwer besciitigen. Als entschieden unrichtig müssen wir S. 25

die Angalx^ bezeichnen, dass die Burg, von der die Habsburger ihren

Namen erhielten, im heutigen Ca a tone Schwyz gelegen war; die

Restandlheile des Cantones Aargau gehörten früher so wnug als jetzt zum

Cantono Schwyz. .Auf gleiche Weise begründet 8. 1 30 der Ausdruck =

«niclit rechtmäfsige Nachfolger» einen fals( lien Begriff; Erx-

herzoi.: Fcrdimnd halte von der Philippinc Welser woht keine ebenbürti-

gen und daher kenio throtifähigen Sohne, aber darum norh keine un-

reell l ni a Ts i g e n Nachfolger, da er rerhtmäf^ig mit l'tuiippine vermählt

war. Historisch ungewiss ist femer, ob Arnulf die Mafivaren gerufen habe,

wie S. 4 apoiiiktisch hingestellt wird; ob Burkhart, dem Kaiser 0!to der

Grosse die Ostmark verlieh, derselbe Burkharl war, der unter Ottu H '"^

Italien in einer Schlacht gegen die teaceneo das Üben verlor { ob 0<^^^f'
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LangtniiiAnlel, cMterr. GetdiiehU.

reichä Wappenschild dcu Ursprung hatte , der S. 16 angegeben wird, und

ob König Richards Bebaudluu^ cuie so humane genannt werden kann, wie

eit iii ill^ s. it) versichert wird. — Völlig in's (icbiet der Sagen, und nicht

in dai der unbestrittenen Thatsachen gehört was S. 37 von Wilhehu Itll,

S. 79 von ilerzogä i Jicdnch Arheiteu um Lohn, uiitl S. 96—99 von IVJavi-

milians Veriming in der Martinswand erzählt wird. Wir wolitti damit

nicht die Behauptung aussprechen , dass der Jugend keine Sagen niitge-

theüt werden sollen; wo [aiuie die Sage woiii melir Atikian^ als iu jugend-

iicheo Gemuthem ? Aber man gebe die Sage als Sage , und nicht als hi-

fttori:>ehe ThatMche.

Nachdem wir nun die vorlheilhaftcn Seiten, wie die Mängel des vor-

liegenden Werkchens hervorgehüi)eü haben, fällt Uit- Bildung eiius Gcakimmt-

urthtik-Ä nicht t»thwer. Die österreichische Geschichte des Herru v. L.

diirlle &icb, ungeachtet ihrer guten Seiten, zuu^ dtbrauche der vaterländi-

tchen Jugend lange nicht eiernen, als die gerügten Fehler an ihr haften,

da der Hr. Verf. selbst niobt beabsichtigen kann, der Jugend unreife Feuchte

tu 1)11' ieil.

WieDy im December 1851.

Albert JIger.
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Dritte Abtheilung.

Verordnan^en für die Osterreichtochen Gym-
nasien j SUÜHÜk.

BrI&sse»

VerardDüng des MiDisteriaaig ffir Gullut ond Unter-
richt, womit der Betrag des Schulgeldes en Gymnasien
festgesetit und der Vorgang bei Zagestehang der Be-

freiang von dieser Leistaag geregelt wird.

1. Janner 1852.

Seine k. k. apostolische M^estat haben mit Allerhöchster Et)tschIies->

songy ddo. Wien den 2& December 1851, AUergnädigst zu bewilligen

geruht, dass in den nachbenannten Städten derjenigen lironländer, für

welche die gegenwärtige Vorschrift wirksam ist., das Oymnasialschulgeld

mit twölf Golden CM. , an deu übrigen Gymnasien dieser Lander aber

mit acht Gulden CM. für ein Schuyahr festxusetsen und dabei Sorge

SU tragen sei, dass den Missbranchen bei BewUligang der Befreiung vom
Onterrichtsgelde begegnet werde.

Es werden demnach folgende Bestimmongen aar genauen Beobach*

tung wgeseichnet:

f. 1.

An Gymnasien, an welchen Schulgeld eingehobeu und in den Sta*

dienfonds abgeführt wird , ist solches künftig in nachstehenden Betmgeo

so entrichten t

In den SISdten Wien, Lins, Prag, Brünn, Olmüts, Sals*

bürg, Grats» Laibach, Klagenfurt, Trieat, Lemberg ond

Krakau ohne Cnterschied der Oasse des Dnter> und diergymnasiams

mit sechs Golden C«M., an deu übrigen Gymnasien der im fiagange

genannten Linder mit vier Gulden CM. ffir ein Semester.
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Eriittic. 'Ml

9- «.

Otts ScholgAld Iii wihraml dt« «nlea Monate^ jedes begimieiHien

SeoMSleK vorbineiii sa erlegen. Scbul^m, belebe wSbreBd dieaer Friet

über die Eiitriclili«^ des Sebul^des oder ober die Mreiong veo dieser

IMmg sicfa ausioweisea niebl Tenne^t irt der temere Beiucb der

Sebole nacht m gesUtten.

Piiyatisteo haben, bevor eie rar Seneatralprufunc sng^UieeQ ver*

dco, über die Ealrichtnng des ÜnterriebtegeUea etfh aimuveiaen.

S. 3.

Das Schulgeld wiid dem Schüler, welcher ee getabll bal, auch

dann nicht suruekgestellt, wenn er noch vor Auegang dee Semestere

Cäaxlicb aostrilt oder ausgesehieden wird. Findet jedoch nur elh Oeber-

tiiU an ein anderea Gymnaaium alati, von welebem das Schulgeld gleich*

Ulf in den Slndienihnda einOlesst» so gilt die EnpCuig^beetötigttag über

die beiahlle Schulgeld auch für die UnlefriehtaanetaU, an welche aa

Bberirelen der SehQler geswnngen ist.

Dae Schulgeld haben in der Regel alle offentlidieii und alle als

fiivatiateo eingeschriebenen Schuler zu entrichten.

IK;r Genues eines Stipendiums oder Stiflungsplatzefl, die Verwendung

ab Chorsänger einer Kirctiü und andere ähnliche Verbiituisse begründen

künftig nicht mehr die Befreiung von der Zahlung des Schulgeldos, jedoch

können auch Stipendisten, Chorsängerknalien u. dfil. vom Schulgelde be-

freit werden, wenn mit Ilückiidit auf tlen Betrag des Stipendiums dje

fkstiminungen des §. 5 im ganzen Umfango tuf sie Anwendung fimleu.

Dagegen bleiben die Cleriker derjenigen Regularurden , denen die

Aufnahiae von Schülern der beiden letzten Clansen des Ohcrgyninasiums

gestattet ist, von der Verpflichtung zur Entrichtung des liiitcrriclitsgeldee

ausgenommen.

l 5.

Oeffentliche Schüler der tiymaäeien habcu Anspruch auf He-

fiinnij; vom Schnigelde , wenn sie

Äj Hü letrtverflossenen Semester vollständig entsprochen, d, \. in Bezie-

hnne auf F 1 e i s s , -V u ( in < r l< s a m k e i t und Sitten das beste

Zcuf^üiss erlangt und in ihreu Studien einfn Milchen Fortgang gezeigt

hnhen, dass sie tait regdmässigen Fortsetzung derselben für reif

erkannt worden sind
;

f) wenn sowohl sie seihst, als auch diejenigen, weiche die Obliegen-

heit haben, sie fu erhalten, wahrhaft dürftig, d. i. deren Ver

ujogeasverhaltnisse so beschränkt sind, dass ihnen die Bestreitung

des Schulgelde» nicht ohne die emptindlichsten Eokbehrungeu möglich

sein würde.

Privaliaien köBBeB von der EaUichtung dea ^ckilgaidea nicht

befreici wenden*



m EriliM.

5. 6.

Um die Befreiung von dem Schulgelde für einen Gymnasialschuler

zu erlingen, ist ein Gesuch bei der Direction des Gymnasiums , an wel-

chem er studirt, zu überreichen, und solches mit dem Zeugnisse fiber das

letzte Semester und mit einem Zeugnisse über die Vermögensverhältnisse

EU belegen. Letzteres ist von dem Gemeindevorsteher und dem OrtsseeU

sorger auszustellen, und darf bei der Oeberreichung nicht vor mehr als

einem Jahre ausgefertiget worden sein. Es hat die nmständiiche Begrün-

doDg der, über die Vennögeneveriiältoiase fiariD anegeeprocheoen AnsichUB

ta entiialtea.

ö. 7.

Der LebikSrper hat diese Belege zu prüfen und mit seinen eigenen

WabmehmuDgen ca vergleichen, die Eigenschaften des Bittstellen genau
' sa würdigen , und seine gewiasenbaltea Antrage an die Landesscbulbe-

hörde zu stellen. Sowohl lür dieae^ wie auch für die genaue Erforschung

und die Wahrheit der von ihm dargestelltea thataichtioheD VerbiltniMe

Ueibt der Lehrkörper verautworüich.

Geber die AntrSge des Lebrkorpen entaeheidet die LaDdesseholbe-

horde.

Gegen dieee Entsehddnng findet kehi Recars statt > sondem ist le-

diglich eine VorsteUiing an de|i Statthatier als den Vorstand der Landcs-

sehnlbefaorde solasaig. .

9.

Die nach diesen Grundsätzen erlangte Befireiung vom ünterriehls-

gelde gilt bei Fortdauer der Gründe ihrer Gewährung durch das gaose

Gymnasium, und behält diese Geltung auch beim Debertritte des SehultfS

an ein anderes Gymnasium selbst dann , wenn eine Verschiedenheit im

Ausmafse des, zu flaaden deä Sludienfondä eiugeholtenea Schulgeldes

^ beider Austalten obwaltet.

f 10.

Der Genuss der Befreiung beginnt mit derujeuigen Semester, in

' wekbom die lie^ iliigung derselben erfolgt ist. Eine Zurückzahlung des

einmal <rkt;ten Schulgeldes kann daher nur dann stattfinden, wenn die

Bewilligung erst nach der. zur tntrichtung des Schulgeldes für «n-

getrelene Semester festgesetzten Trist bekannt gegeben worden sein sollte.

Für das vorhergegangene Halbjahr, aus welehem die Studienerfolge dem

Einschreiten um Schulgeld hefreiungen zum Grunde gelegt worden sind,

wird eine Zurueksahlung des (Joterrichtsgeldes oichl geleistet 3>

$. 11.

Der Verlust der Scbulgeldbefireiang erfolgt

:

m) wegen eingetretener gänsligerer Vermogensvsrhältnisse des befreites

oder deijenigen Personen, denen die Erlialtuog desselben obliegt;
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Erlasse.

O ttieht hinriMeheDdeii Fortganges m den Studton, od« wegen
•ehhchler SilteD des befreileo.

IKeM Folge trüR ohne weiten -and olHie Aomahiie diejenigeo

SdnleTy

1. welche vom OyrnnttimB amgeeebloeieii werden»

2. welebe die drille ellgeipeiiie Zeogoieicluw am Sddneee dee

erileo Semesten, oder

^ die iweile oder dritto «Ugemeiiie Zeogniiideiee ub Sddiine des

Iweiten Semeetert, oder

4. weldie wegen Beweieen eioes den dttUelieD Gbaraliter geDibr-

Men GebredieiiB ein nagoostiges Siltenzengniis eriiellen.

SehfileiV welche im SchliMe dee enten Semeeleit die zweite allge-

OMine ZeagninclaaM y oder ein ungünstiges ffittCDieogoiss wegen eines

Bdregeae erliielteo, das twar AbndoDg verdient, thet noch keinen Zweifel

an der eftUichen Bnlwickelong dee Charakters m begründen geeignet ist,

Isen die Fortdauer der Befreiung von der Entrichtung des Schulgeldes

Iber Anireg dee l^ehrkörpers von der Landesschulbchörde bewilliget wer-

doi, wenn beeondere Gründe dafür sprecheu.

$. u.
Konnte wegen erwiesener Krankheit oder anderer wichtiger Um-

ifillde am Schlüsse eines Semesters die Clds&iilciruug eines Schülers nach

dw Samme seiner Leistungen ^vahr« nd des Curses nicht mil Hcnihigung

llaltfinden^ und musste deshalb mit ihm nacbträglich eine Prüfung vor-

poomroen werden, so hat ditsc »Xactiholung den Verlust der Befreiung

lar Folge. Diese l'rüfufig muss jedoch binnen der ersten vier

Wodko des nächstfolg« ndrii Semesters abgelegt w oi den sein.

Ebenso wenig geht dir Befreiung von der Scbulgeldzahlung für

einoi SchüJer verloren , der w atu-end des ersten Semesters v o i erfolgter

Clmficirung in die vorhergehende Schulclasse freiwillig zurücktritt, wenn
Hiebt einer der im §. 11 vorgesehenen Falle im Mittel liegt

13.

Diese Anordnungen treten mit Au fang des Sommersemesters 1852
k \\ irksamkeit

, so zwar , dass für dieses Soromersemester die im §. 1

festgesetzten Beträge als Schalgeld zu entrichten sein werden, und dass

auch bei Beginn desselbeu diejenigen Schüler mit Einschluss der bisher

befreiten, welche nach den obigen Beslimmungen Linen Anspruch auf

Befreiung vom Schulgelde steilen zu können glauben, solchen auf die im
^ 6 vorgeicichnete Weise geltend zu machen haben werden.

(Vorstehende Verordnung ist wirksam für die Kronländcr Böhmen,
Mähren, Schlesien, Ober- und IViederösterreich , Salz-
burg, Steiermark, Krain, Hirntben, Küetenland, Gali*
tien und Bukowina.)
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IM ErUuM).

BrIi«M TMi flolHilfeeliMMi dl«r «Inaeln«!! Kr«ii1t«4er.

1. Llrlas« der k. k. s c h 1 e s i s c h c n La iid es sc h u 1 be hu rd

womit für die k. k. S t a a t s g y m n a s i e u in Sühlesiea eioe

Scbuloidouag vorgescbriebeo wird.

ti. OeeemlMr 1851.

Um bfli den maimigfaltigca Rückfliehteii» wdcbe die SffentUdn Er-

aiehuiig darbietet , an den \, k. StaatsgyiODtsieo in ScMeden ein nach

bestimmten Toracbriften geregeltes Wirken der bei der Scbnle tbätigcn

Organe feaUiieetsen und die in wieflenscbaftlidier sowohl als in discipli-

närer Binsicbt erwunachtiehe GleicbmaflsigkeU hierin za erzielen , zugleich

aach die Eltern der Schüler nnd die Gemeinden mit ihrem Rechten und

Pfliebten in Besug auf die offentticbe Erziehung, so wie mit dem, was
ihnen von der Einrichtung dieser Lehranstalten zu wissen nötbig ist, be-

kannt zn machen, wird die beifolgende G y mnasialschulord«
n u n g erlassen , welche sofort in Wirksamkeit zu treten hat. Die Di-

rectioiicu h<iben dafür zu sorgen , dass sie jederzeit mit einem entspre-

chenden Vorrathc von Exemplaren zur. ßetheilung der Lehrer und zur

käufliclieu leberlasüung an die Schüler und das J'uhlicum vcri>ehea simi.

« 2, £ilas8 de« k. Il scblesiscbcn Gy mn asiali nspect ors
zor Sciiulordnang.

S4. December 1851.

Dem Erlasse vom heuligeu, womit der Direction die Schulordnung

zugestellt wurde, habe ich folgendes beizufügen:

Die Nun den ilrei Gymnasien vorgelegten Schulordnungen wurden

in derselben l»i.s auf jene Einzelheiten herricksiehtiuet, welehe unbeschadet

der Glcichmäfsigkeit in Unterriehl und Diseipiin an \ erschiedenen Gym-
naRien immerhin verschieden sein können, deren Anordnuug somit den

Lehi'kur|)ern anhcimgestellt bleibt.

Im allgemeinen wurde von dem (Jrundsalze ausgegangen: dass die

Schulordnung alles enthalte n nuisse
, was jedem Schüler (nnd »len Kllern

oder Vorniiiaderü derselben) zu wLsseu nolhwendig sei, aber nicht bei je-

<lem vorausgesetzt werden könne, oder von der Jugend, wenn auch gew ussl,

leicht nbersehen werde; dass jedoch einerseits manches Iheils dem stillen er-

ziehlichen Wirken der Schule , theils gel« genheillichen Belehrungen zu

überlassen, andererseits überhaupt für säiniutliche Vorschriften über die

Gymnasien in einer Sehulonliiung nicht llaum zu finden sei. Gewisse

Verbütf / B. solcher Handlungen , welche mit nusren«5cheinlichpr <iefahr

verbunüeu sind oder nnch dem allgcnienK n Siitbchk«'its - nd r Vnslarids-

gefuhle für sciüechl oder für entebrenü gellca, ver»lebeu sich eben so

S. die besondere Beilage am SclUussc dieses Ueflcs.
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voD seUdfit, ^Me das Wirken der Schule gegen das Vorkommeo derselben;

wad wo la befürchten steht , dass durch das ausgesprochene Verbot die

Sebiiler auf bisher ibnoD anbekaiinle toetaesnbertretungen erst wurden

aaflnerlssni gemaeht werden, ist es hesser so sehweigen und den weni-

ge «ihrsefaeiDÜeben als mSglidiefl OAertretungsIhll abrawarlen, der

dam» obgleich im besonderen nicht anadrficUich vorgesehen, dennoch

als oatar diesen oder jenen , eben danun absichllidi allgemeiner gehalte-

MS, Paragraph der Soholordnong Mend leiehl sti erkennen aem wird.

IWiliielsweise deute ichW avf die §§. M; 44, 45, 57 hin«

Des Torschriltwidrige watde sdilechUün als . verboten beteiehnet,

obae Bestimmung der Strafe dafür, weil diese in keinem Falle nach der

BMfaeionng der Thal allein an bemessen, and Strafe an aieh kein Bes-

SBnmgsmittel ist: wemi nlmHch Besserung nur von Brfcenntniss des Feh-

lt» aosgehen kann. Ist aber Besserung ohne diese Erkenntniss, und

Mgheh ohne Erkenntniss des Goten, welche sugleich notfawendig den

Wflleo einschliesst, nicht möglich, so darf aufrichtig wohlwollende

Mehrung bei keiner 8tralb fehle«, nnd es mnss als strenges Gebot fest-

Mcn , dass nie die Wirkung der Belehroog durch flirte der Strafe ge-

schwächt oder gar Temichtet werde. Dass dagegen die verdiente Strafe

nicht immer anch wirklieh verhingt werden muss , beruht auf demsslben

tande nid findet edne Bestütigung in der Thatsacfae , dass in vielen

rase, namenfilch bei Disciplinarvergehen, welche die Person des Lehrers

bflnbreo, die sicherste Wirkung und einen oft erschütternden Eindruck —
Verseih ung hervorbringt Uebrigens bedarf es nicht der Erwähnung,

dmi Ewiachen Verirningen und Vergehen zu unterscheiden istj und dass

der fehlende Jüngling oft durch einen Wink oder durch einen Blick, in

der Schule, auch durch Erhebung oder Nachi.tssung der Stimme heim

Coterrichle oder duicii cmu kiu^c LedculuugsvoUe t'ause zur Beäiuouog

gebracht wird.

Festsetzung stehender Strafen fTir jede Art der Gesotxesribertrctung

Väre demnach , wenn übcrhauj t möi;lich, geradezu zweckwidrig, und

könnte liui il.ihin führen, dass entweder die Strafen in vielen !• allen bloss

.Natura i^iicbtü, und das tieset^ seiue kraft verlöre, oder den Lehrern die

freie Bewegung wirklich erziehender Ihätigkeil durch Beschränkung auf

das Wort unmöslieh gemacht wurde.

Ich schlit^se diese allgemeinen Rem rkuiiLon mit der Versicherung

beruhigender t^eberzeugun«', driss ich lueiü volles Vertrauen in die beson-

öfnheit und den pädagogischen Tacl des Lehrkörpers setzen darf; ich

tollte «ic nicht zurückhalten, weil das Cnpitel über Schuld und Strafen

ein hüCJist schwieriges ist, und weil ich aus Lrf.duung weiss, wie viel

Gei8tes^4;egenwart und Selbstbeherrschung in gewissen Fällen dazu gebort,

yni nicht wenigstens auf Augenblicke — auf unwiederbringliche — der

goldenen Wahrheit zu vergessen: dass nur nute Behandiuog gute
Renschen ersieht



1^ PWlODal und Scbulnolizon.

Personal- und Schulnotisen«

(ErneDDungen und Beförderungen.) Der bisherige prov.

Dircclor des Wiener akademischen Gymnasiums, Hr. P. Wilhelm Pod-
latia, ist zum wirklichen Director dieses Gymnasinm^ ernannt worden;
desgleichen wurden die bisherigen Suppienten au dt-msclben Gymnasium,
die Herren Aloys Pokoroy, Dr. Karl Bernd uud August üeriiertb
cu wirklicheD GjnDiiMsiallehreni datelbsl enamit

Her Salz bürg er Lycealprofessor, Hr. Dr. Johann Heinrich Lowe,
ist zum ausserorden Hieben Professor der Pfaüosopbia an der k» k. Hocbwiiulo
zu Prag ernauul worden.

Der ReligioDslehrer am k. k. Gymnasium zu Cilli^ Hr. F. Koman
Pretlper^ wurde anm wirkliehen Gymnasiallehrer auch für andere
Fächer des Unterriclites eniaont.

Der prov. Director des k. k. Gymnasiums sn Klage nfurt, Hr«

Dr. Johann Bürger, ist sun wirklichen Director dieser Leiiranatalt er-

nannt worden.

Der bisherige Supplciil am k. k. Gymnasium zu Laibacb, Hr.

Anton Gioboshttik, ist aom wirklichen GymnasiaUeiirer daselbst er-

nannt worden.
Der Heligionslehrer am k. k. Gymnasium zu Innsbruck, Hr.

Joseph G reut er, ist mit Rücksicht auf die von demselben bestandene

Lehramtsprüfung aus dem Lateinischen zum wirkhchea Gymnasiallebrcr,

und der Supplent an demselben Gymnasium, Hr. P. Simon Moriggl,
sum wirklichen Lehrer daselbet ernannt worden.

Der Religionslehrer am k. k. Gymnasiom lu Feldkirch, Hr.

Johaim kl Ocker, ist mit Rücksicht auf die von licm^clhen bestandene

Lehramtsprüfung aus der italienischen Sprache xum wirküclien Gymaa-
siallehrer ernannt worden.

Oer prov. INrector des Altstadter Gymnasiums zu Prag, Ur. Wen-
sei Kl i c p er a , und der prov. Director des Ojrmnasiums suLeitmeritSi
flr. Anton Kolafik, sind ta wirkliclieD DireeCorsn der genannten Lehr-

anstalten ernannt worden.

Zum wirklichen Director um k. k. Gymnasium zu 0 1 m ü t ?. lait

der Weltpriester und bisherige prov. Director dieser Lehranstalt, Ur. Franz

Wassnra, ernannt worden.
Der bisherige Supplent am k, k. Gymnasioni süTroppau, Hr.

Jakob Dragonf» ist sam wirklicliea Gymnasiallehrer daselbet emsnQt
worden.

Der Snpplent am kafholisehen Gymnasium zu Teschen, Hr. Dr.

Ferdinand Teche, ist zum wirklichen Gymnasiallehrer daselbst eruauol

worden*
Der supplirende Lehrer am k. k. Gymnasium zu Stanislawow,

Hr. ßasii linicki, ist Bum Wirkliehen Lehrer desseU)en GymnasiofflS er*

nannt worden.

Zum prov. Director des k. k. Gymnasiums zu Agram wurde der

bisherige Gymnasiallehrer zu GÖrz, Hr. Joseph Premru, berufen.

Seine k. k. apost Msjestit habso ober einen Vortrag des Hm
Kriegsministers die succesdve Errichtung eines Obergymnasiums lu Via-

kovcze Altergnädigst zu genehmigen geruht.

(Pc n s i o !n r u ng.) Der Lehrer am k. k. Ohergymnasium zu Trop*

pau, Hl*. Joseph Uuvar ist, nach 32 Dienstjahren, auf sein Ausuciic'i»
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mit dem vollen Gehalte und drei Dcc«mMÜiulagen, unter Anerkennung sei-

Mr Diemlieiatniife in dm Rohetland Ttnetit wonlen«
(AusEe ic hn u ng.) Der ^wetena Pfoirer sn Breso?i^y mm-

mehr cmerit. T>ircrtor des Auramer Gyronashiins . T!r. Georg Novost^l^
igt zum I>oiiiherrn an der Cathedralc zu Agrani ernannt worden.

(Abschiedsfeier.) Die Linier Zeitung vom 19. December y. J.,

Nr. 291 eolhüt ia ihrem nielitiBilUclMn Theile «ine atisführliche Schildo-

nng des ruhraiden AbMhied«fetl«% durch da« die Sohfiler des k. k Ober-
gymisiums tu Linz ihren Katecheten, den hochw. Herrn Job. Oetj,
früher Professor der Religionsichre und Erziehungskunde am dortigen

Lyceum, bei seinem Abgange auf die landesfurstl. Pfarre zu Braunau,

wohin er unerwartet schnoU berufen wurde, geehrt haben. Sie vereiuig-

tcn sich nfimlich unter Leitung ihres Gesanglehrers am lÖ. December
abends vor der Wohnung des sdieidenden, wo, nach Vortrag einiger Qe-
saogstQcke, ein Schüler der achten Classe eine herzliche Anrede an den
gdiebten l.ehrer hielt, welche die Gefühle des IKmkes und der Ruhrtinj?

auf eine für die erspriessliche Wirksamkeil dis ^(»arhteleu Schulmaunes
Am schönste Zeugniss gebende Weise einfach und innig aussprach.

(Todesfälle.) Am 10. Jinner 1852 starb su Wien Herr Dr. Wilhelm
Heinrich Grauert, ö. 0. Professor der Oescbichte an der k. k. Wiener
Hochschule, Pirertor der k. k. Prufungscommission , Mildirector des phi-

lologisch-historischen Seminars, Mitglied der kais. Akademie der Wissenr-

sciiaflen u. s. w. (S. d. Bft. Miscellen S. 168.).

Am 24. Jänner starb zu Wien Herr Dr. Johann Kollär, Professor der

ftawiselien Archäologie an der k. k. Wiener ÜniTersitil» Ritter des Frans*
Jo^ph-Ordens, Mitglied mehrerer gelehrten Gesellschaften (geboren am
29. Juli 1793 zu Mossowcc im Trentsiner Comitat Ungarns) srit 1820
Prediger der evangel. Gemeinde zu Pr^l, und seit 1849 hiesiger k. k. Uni-

fersitalsprofessor , rühmlichst bekannt als böhmischer Dichter. Sein

lyneh-episches Werk: «Slavy Deera* sicherte ihm einen der ersten Ptitse

mfter den slavisehen Dichtem. Sein grosses Werk über die Slawen id

AllüilisQ beflndet ticli anter der Presse.



Vierte A b t Ii i- i I u n

Nekrolog..
*:

Am 10. laimer i. «tarb Dach eiom kaom ^reitfig^en Rrankar

lager im 48. Jabre seines Lebens Pr. Wilhelm Heinrich Granert, o. d.

Profeasor dar Oeschiehte an der k. k. Wiener Um?erait&t, Director der

hiatorisehen Abtheilmig des pHilologiseb-liiatorisobeo Saminares, INntelor

der irtssenscbalttiehes PrnAingseommissioii fQr das Gymnasiailehramt, Mit«

glied der kaiserl. Akademie der Wissenschaften. Die Wiener Hochschule hei

durch diesen Todesfall einen empAndlichen Verlust erlitten; am sehmers^

licfaslen hal er diejeuigeo jungen Manner .betroCRB», welch« unter des ver-

atorbenen Anleitung sich sa Gosehichtalehrom fCr mittler» und hShoe ön-

terricbtsanstalten bildeten. fVennde und Schüler, Welche mit dem ter-

storbenen durch eine längere Reihe von Jahren im Verkehre standen, werden

nicht unterlassen , in einer genauer ausgeführten Lebensbesehreibung des

verewigten ihre Pietät auszudrücken; die biographischen Quellen, welche

uns 7.U Gebote stehen, sind viel zu dürftig für ein so beachtungswerlhes

und wirkungsreiclies Leben; wir vermügen kaum einige Umrisse zur Cht-

raklcrisirung des verewigten zu geben. Aber es ist uns eine theuere Pflicht,

nach Kräften das Andenken eines M.innes zu eh'en
,

der, aus der Ferne

liierhcr berufen, mit einem Eifer und einer lliug€buiig wukte^ als gälte

es dem Wohle seiner ursprünglichen Heimat.

Wilhelm Heinrich Grauert w urde im J. 18<4 geboren, zu Amsterdam,

wo sich sein Valer, ein Kaufmann aus Osnabrück, damals niedergelassen

hatte. In seine Knahciijalire Helen häufige üebersiedelungen seiner Ivllern

in verschiedene G«'e<MHlen Deutschlands, so dass er erst mit seinem cilfteo

Lebensjahre in Munster cmcu dauernden Aufenthalt erhielt und dalrer diese

Stadt wie seine eigentliche Heimal ansah. In den Kiementarkenntnissen

wohl vorbereitet wurde er in das dortige Gymnasium aufgenommen.

der erfolgreichen Tluitigkeit, mit welcher * i sich den Gymna.sialsludiea

widmete, fmden wir ein gilliges Zeugniss darin, dass er schon in einem

Alter von siebeuzehn Jahren sich die Reife zur Universität erwarb. Uoter



den LebftMi) des MüiislcTer CJymn.isiuni«; iiitnütc er besonders den verdienten

Direrfor % .1 (I (' rm A n n , tind seinen üheiin , Professor der grieeliisehon

Sprache, stets mit dem Ausdrnrk** der wärmsten Dankbarkeit. Kr bezog

bieraof im J. 1S21 die Iniversitat lidim, um siclj den phdolot'isrhen Mudien

n widmen, für welche er bereits auf dem Gymnasium eiue be^oudcre

Nfigmg gewonnen hatte; und kaum Iies8 sich für diese Studien ein gün-

stigerer Bodeo linden , als es gerade die Bonner UniTersitat damals durch

das ZusamiMBWirfccn bedeutender Kräfte war. Es genügt iioler den ver-

ftorbeaen «usgeteichneten Vertretern der WisseMohaft Näke und Hein

rieh, weichem lelzlereo tich Grauert besooden eng anscblo«, unter den

Doch lebenden \V e 1 c k e r und Brandis zu nennen , um sich su ver-

gegmiraitigeQ, welche Thätigkeit die Universität Bonn damals gende «uf

dsm phiiologiiehen Gebiete entfaltete, welch vielseitige AnregODg iie einein

rtitbiUDeo Geiste bot, and wie die Yerscbiedenen Riebtangen philologfaKher

Foncbting dergestelt in gleieher Grfindliehkeit vertreten waren, dass weder

efaie blosse Besehrinbang auf ErbUrimg und Iritik der eimelnen Sebrill-

iteller des Altertbnms, noch eine Darstellung der aUgesnelnen ebarakteri-

sÜMhen Seiten desAltertbnms ebne die Grundlage strenger Qusllenforscbung

Mang haben konnte, sondern l>eide Momente auf das oltkommemte ver-

adunoiaen waren. Ton der eigenthftmlichen Bicbtnng der Studien Granerts^

der bestimmt oder doch bestfirkt dureb den Einfluss der genannten BKnnef

pbflolegisehe Grfindlicbkeit mit dem feinen Taste bistoriscber Kritik vor-

Ittnd und die Philologie wesentlich cur Grundlage sicherer Ittstoriseher

Anffiusung machte, gibt schon die erste Drue^lschrift desselben ein spre-

ebeades Zeugniss , die Abhandlung ^de Aempo et fthuiii ke$opiig.* üeber

einea schwierigen, durch Oberflichllcbkeit der Forschung und Leichtfertig-

keit der Coml>hiation noch mehr Terdunkelten Punct der grieeUscheo

lilentor' und Gulturgesehichto verbreitet der Yerfesser dadurch Licht,

dtts er nicht nur alle Zeugnisse des Alterthums zu Rathe zieht, sondern

Ktgleicb mit gewissenhafter Strenge imd besonnenem ürtheile den Werth

eines jedeu sicher abschätzt. Grautit hatte utit ilicser Abhandlung bereits

in seinem dritten Studienjahre eine von der philosophisrhen Facultiit ^^e-

»teilte Preii>aufgabe gelöst, und dieselbe dann im vierton Jaiire 1825 nach

neuer Durcharbeitung zur Erwerbung der plnlosnpiiischen Doclorwürde in

Druck gegeben. Gerade dieses vierte Sf inln ujahr sullle für Grauert da-

durch noch besonders eidsrheidend werden, dass M. G. !Viebuhr, von

semer Stellimg als preu>,»iseher Gesandter am päpstlichen Hofe zurückge-

kehrt, nach Bonn kam und an der Universität Vortrage hielt. Grauert

borte nicht nur diese Vorlesungen über alte Geschichte , über römische

Allerlhümer u s, f. mit jener vollkommenen Theilnahme , die nur das Er-

gfbniss eigener eindringender Studien sein kann, soiKlcm trat auch mit

diesem wahrhaft grossen Manne in nahe persönlit hr Ücziehung; denn Nie-

bubr übertrug die Erziehung seiiies einzigen Sohnes an Grauert, der die-

selbe bi«? zu seinem Weggänge von Bonn (1827) ununterbrochen leitete.

Welchen Eiuiluss Kiebuhr auf die historischen Forschungen und die ge-



f]# MUcellen.

iinmto hitloriiolM AoflittiiiBg GniicrU ^ausmmm hat, kann nifMulm
twiNPffMi blmben, der die TenUenitvoUeii Leiiluisen b«te Himer kannli

Gnucrt ipiaeh mit 4cr Octumaqg wdiicr Pietit toi, da« er,dem te-
gaoge mit Niabnhr das bette eeinee WiieeiM verdaake.

Im lahre 1835 babiiitirte aiob Oravert als Pri?atdoeeot an der Uoiver-

aillt BoDD und hielt Vorleimif(eD tbeila rar Erhlanmg alter SehiiftalelJery

heeonden dee Tbucydides, theUa über alte Oeaehiehte imd Uteratnr« Zwei
Jahre «püter, 1837, wurde er als aosseferdeaUicher frofossor der alleo

Geschiehle wd Literatur an die philosophiseh-theotogisehe A^aH—ti^ m
Münster berufen, und bald nadiher an derselben Anstalt um ordent»

liehen Professor der Gesehicbte «mannt
In Münster enthdtete Orsnert dnieh ehie Beihe ^von 33 lahreo

eine vielseitige, von den sichtbarsten Erfolgen begleitete ThäUgkeit Seioe

historischen Vorlesungen wurden von den an der dortigen philosophisch-

theologischen Facultät studirenden jungen Männern fleiasig und mit emster

Theilnalirnf gthört, und trugen wesentlich dazu bei, unter den Gymua-
siaileln tili We.slfaieui» den Siiiii für gründliche historischie Studien ru for-

dern uud zu beleben. Ai» MUglied uiul bald niieclür der \w Munster

bestehenden Prüfungsconamifwion für das GymnaiJiallehramt tTkannte er,

wie noDi wendig ijraktische L'ebungcn für den künftigen Gymuasialltjlirer

der Geschichte seien, uud gründete zu diesem Behufe das mit dem philo-

logischen Seminar in organische Verbindung gesetzte hjsionsche Seminar.

Die dankbare Achtung seiner bchüler und sein eigenes iebbanes Interesse

für die Forderung des ünterrichtswesens erhielt ihn mit den aus seiner

Schule hervorgegangenen Lehrern in einem über die llniversitäts/eil inuaus-

reichenden , vurnehujiich wissenschaftlicher Mitlht ilung gewidmeten Ver-

kehre; so war er es denn besonders, der im J:ibie lbti4 den «Verein der

rheinischen uud westfälischen Schulmännoi ' gründete, und er blieb auch

fortwährend die belebende Seele dieser lur die [);uiagogischen Bestrebungen

der Gymnasiallehrer Westfalens und des lihenilandes höchst segensreichen

Verbindung. An der Redaction des dMuseum", in weichem die Mitglieder

des Vereins ihre wissenschaftlichen Arbeiten veröffentlichen, nahm er den

thätigsten Antbeil, und bereicherte es selbt^t durch mehrere sehr schätzbare

Abhandlungen. Auch ausserhalb des engeren Kreises der Studireuden und

jSchulmänner fand die Gediegenheit seines Wissens and Charakters die

nnsweideutigste Anerkennung; sie sprach sich unter anderem darin aus,

dass er wiederholt um historische Vorträge vor einem gebildeten PnliUkum

gebeten und für die Erfüllung der Bitte durch die eifrigste Tbeiinalune

belohnt wurde. Das Vertrauen und die Achtung seiner Coliegen erhielten

ihren Ausdruck in wiederholten Wahlen zum Decanate seiner Faculiäi und

Bum Reetorate der Universit&t, welches letalere er durch die drei Jahre

1840—42 Yerwaltelei von der Anerkennung, welche «sine amtliche Thatig-

keit höchsten Ortes fand, gibt die Verlqibung des preussischen Adlerordens

Im J. 1842 Zengniss.
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Wwn die eifrige und erfolgreielie Erfüllung Lehrerberufes, in

welcber er sich selbst (ii^ geringste Nachlässigkeit nimmer verziehen hätte,

Crauerts Zeit in IjecieutciKlcm tmfange beanspnirlilo . (*o wusale er doch

die Müsse zu linden, um durch eigene Forschungen, weiche vorzugsweise,

aber nicht ausschliesslich , der alten Geschichto und Literatur gewidmet

waren, die Wissenschaft selbst zu fordern. Noch in die Zeil seiner Prirat-

docMtur fällt die Herausgabe von AeUi Ari$tidt$ deelamatiotieM LepUneae^

1827, and mehrerer Aufsätze im Rheiniacheo Museum: ubdr die iMMBefischen

Gboriiooteo, über das Mesen der späteren attischen Komödie, u. a. In

Mooster Hess er erscheinen: «Historische und phiiofogisclie Analect^
' 1833,* welche hauptsächlich den schwi«ri9tii Theii der Geschichte Athens

TOD Alexander dem Orossun bis zur EroeiMniDg des aoUUioben Bund^
bebandeln; ferner: «Cbrittiiia, Konigin Ton Schweden, und ihr Hof,

2 Bände, 1837— 1842 ausserdem zahlreiche «ioxelne Abhaadlmigeo, Uieilt

in wissenschaftlichen Zeitschriften (im fibeinischen Museum , im Museun
d« ikdolich-westf. Scholminner, im Setbode'» kril. Bibliotbok, in der

Mtfdirift fi&r AUertbomiwisseniehaft, in dem Pbllotogut ii. e.)t Ibeils in

dm lateioiichen Pro6mlan der Leetionakalilofo der Dnirerilfiti wir be-

oof , Oboe anf voUstindige Anlkttilaog Anapnieb meeben sn kda-

im, einige dandben xa emribnens über dm Leben des Tbucydides. fiber

die Werite des IMobters AmtnSy über den Proeem dm lfiiliades$ Qber den

AimuBmns nnd endein Komödien des Ptantos, über die originajromisehen

I^HMispiaio des Mdvins^ Iber die ütsste Poesie rnid den Dienst der Musen

bei dm RSmern, snr Kritik des Oesohiehtsehreibers Tragus Ponpejos;

Msf Adolfib mid Epsminondasi Axel Oxensllenis's Veidienste nm Be-

finlmg der WIsrnnsehsAen in Sebweden, Huberl Langnett snr Oe*

Mhidile der 8oitverinit&, deafsobe Philologen in Holland n. a. m.

So befriedigend fibrigcns für Oransrt seine Stelluug in Ufinster war
dnrah den sicbUisren EriUg seines Wirkens, dnreh die Anerkennnng in weilen

Mem, dnfsh die F^ende an eigener Forderung der Wisseusehaft, so

blieb ihm dooh ein Wmieefa noch unerfüllt, in seiner Tbitigkdt als Uni-

TSniliUlehi c r ausgegangen von einer grösseren , wissenscbatUich twiebten

lUfeffSität wünschte er sich , indem die Akademie zu Munster nur die

philosophische und theologische Facultät enthält, den weiteren Kreis der

Wiriuamkeit an einer Tollständigen Oniversilat. Diess bestimmte iln), dass

er dem ehrenden Rufe an die Wiener Universität, welcher zu Ende des

Jahres 1849 an ihn ergieng, trotz aller Anhänglichkeit au das ihm zur

Heimat gewordene Westfalen, folgte und Ostern 1850 die Professur der

Geschichte an der hiesigen Hochschule aDlrat. Selbst in der kurzen Zeit

von nicht ganz zwei Jahren hat er Erfolge erzielt, welche seinen Namen

Tieleu unvergesslich gemacht haben. Seine zahlreich und eifrig besuchten

Vorlesungen haben den üiun für ernslrs, auf kulik der Quellen gegrün-

detes ijludium der Geschichte geweckt und genährt
^

besonders für das

Bereich der Staats- und Literaturgeschichte des Ailertbums. Die prakti-

schen (jebungen io der vou ihm gegründeten und geleiteten hülonscheo

Z«U««lirift fSr 4i« ••t«rr. Gyron. U. ttaft. X2
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Ablhcilung des philologisch - historiscbeu Seiimi iis sind für viele jüngere

Gyranasiaüphror der Geschichte eine Schule geworden, deren Früchte sich

in wollen kreisen an unsorj^n Gvmnnsicn 7,eii?en worden. Ausser den

Collfgien und den .St imn ii iiImniiLii \\ u ti , so sim k (uch »«in© Zeil m
Anspruch genonimdi sim mticlite, steU bereit, sfjue Zuhörer in ihren

wissen55chaftlichen Stu^luji nut Ualh und That zu uiit< i sliitzen , und viele

. junge Männer haben in difst-n Gesprächen die erstfu Aiinüiinscn und die

segensreichen Weisungen für die gesammte Richtung ihrer Studien erhalten.

Ais Vorstand der wisseiisr!iriflliclien Prüfungscommissiou wusste er die

Ausführung des Oesctzes mit persönlicher Milde der (»esinnun^.' und um-

sichtiger Beachtung der Bedürfnisse unserer Lehranstalten so zu veriiiiaieii,

doss die ernste Hinweisung auf Mängel des Wissens die jungen M'irjuer

nicht abschreckte, sondern zu ferneren Studien ermunterte. Und neben

dieser Thätigkeit fand er noch die Zeit, Vorträge in der kaiserlichen Aka-

demie zu halten («(Jel>er die Thronentsagung des ILdBi0i Johann Casimir

von Polen und die Wahl seines Nachfolgers * u. a.) wand dem von ihm

früher- redigirten Museum des rhein. - westf. Sohahnliuervcffeiiis so wie

dieser unaefier Zeitsehrifl gehaltreiche Beiträge so gebsn.

Da» einer so grossen geistigen Anstrengung seine nnr schwächlichen

. Ge<;undhrit$verliilini88c nicht auf lange Jahre hinaus wurden Widerstaad

leisten können» nussten freilich seine Freunde besorgen, doch konnte

niemand ein so nahes Ende ahnen. Noch am 5. Jänner hielt er seine

Vorlesungai» an den folgenden Tage fand er sich durch Unwohlsein ge-

swnngen sie anstiisetaen, die Krankheit hüdete sich regebniliig und ohne

besondere Besorgnisse eo erwecken in die BhitterBferm aus, als eine

Lmgenlähmung piotzUeh, ja augenblicklich aas Abend des 10. Jänntis

seinem Leben ein 2iel settle. Die Runde 7on seineoi Tode üble niehl

bloss auf diejenigen, welche in nächster Berührung mit ihm standen, son-

dern auch in weiteren Kreisen einen erscbuttemden Eindruoh aus. Wäh-

rend der horten Zeit seines Wirkens war es ihm gelungen , sieh in dtA

neuen, theilweise schwierigen LebensverhiUtaiisaen» die et hier voriuid, aut

sicherem Sehrilta so bewegen ond sieh hisr einen Eintos n« gonhnimi

welcher einem Qberlegenen Geiste, wie der seinige, nicht entgebsn bsnaie.

In Sehlem Wesen war auch Kusseriieh geistige Wurde und Aoloritat ani*

geprigt, wodurch er sieh usbesondere die Aehtimg und das Vsrtituü

seinsr Vorgesetatso so erwerben wusstei u seinen persönliehen Besiehnogsi

trat die Mihle seines Wesens und die Boinheit seiner Gesinnung woU-

tbuend hervor, dass jeder es als willkommene Pflicht ansah, sein«

Wünschen entgegsniukommeni die Benen semsr Sohfilev IvBsasIto die hshs

Achtung ?or ssiner strengen Gewissenhaftigkeit in der EtüMong ssinss

Berufes und das taglieh sich aufdringende Bewosstaehi, diss er gsiu ^
Hann sei, welcher ihren geistigen Bedürfoissen genfigs. Wir konnsn dshsr

von ihm in wahrem Smne des viel missbrauchte Wort aos^prschen,

er in den Hsnsn aller» die mit ihm in Beralmii^ standsB« sieh ehi uB'

ireilgfatglinhes Denkmal geeeut hat»
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KitHrlii0tori«che AbbaRdlungeo in Progranmeii
Ö6terr. Gymnasien ffir das Sclinljaiir

{Eoth.iKen in den l'ro.i^ramuien t. Bozen. 2. Prag, Kleinseite.

3. Böhmisch- Leipp -i. 4. Lcnil)org, Domunk. Gymu. 5. Marburg.
6. Tcschco, evangi'L (lymaasium.}

Wie der Abiturient durcb die AbtaritSlspriiftuig die Porlichritle im
lernen bcurkQDdet, die ihu zur ßetrclung der Universität berähigen, 80
beiweclvl die Sill'- drr F- ofrriinme, die Fortschritte der Lehrer im lehren

vor iffM üImm!:( iji liK-ttii htliordcii und dem theihiehmenden Publicum
darzuiüuu. Zwei Gebiete nlao sind es auf denen sich l'rogramoQe bewo-
gen köonen und solleoi das der am Gymnasium vertreten betreffendeii Wia-
seateiiafl und das der Methodik. Es kann aber hiebci nur auf Kr Wei-
terung, nicht auf V e r 1) r c i t u ng des Wissens abgesehen sein, üeber-
sichllicbe Aljrissc oder pO|iularisirfe DarsUllungen einer Wissenschaft oder

eiüiduer Capilci derselben scheinen daher eben so wenig am Platze, ala

philosophische Betracbtun^eu über dieselben oder ein unverändertes \Vie-

dergdien liogat bekaonler pädagogischer W&hrhellen. Diese Ansicht, die

durch den Inhalt aller bisher anderwärts erschienenen Programme Bestätig

^UD^ (indot, scheint l»ei uns bei weitein noch nicht überall Wurzel ge-

schlagen zu linhon. Kin guter Theil unserer IVogramnie (reibt sich pcrade

aut solchen Gebieten herum, die oben als verbotene bezeichnet wurüen,
imd achliesst sich dahei an laogst bekannte and verbreitete Leistungen

od ^cher mitunter so enge an, dass man etwas ni lebhaft an dieselben

eriiinert wird. Nach diesem orienlirendcn Vorwoitewiü ich die einzelnen

o6en aufgezählten Programme selbst dem fj^sfr Mirfuhren.

i\r. 1. Der Hr. Verf. desselben, ^u|>i)L Gr edler gehört unter

diejenigen, die Zweck und Aufgabe eines Programmes richtig aufgefasst

habsn. «Die naturwissenscha rtli eben Znstfinde Tirols,
eine fflochiige nundschau aus Veranlassung der Wiederaufii.-ibmü der Na-
turwissenschaften an den österreicliischen Gymnasien " f8 S. in gr. 4),
laulel die Leberschrilt seines Aufsatzes, nach welcher man eine Ueber-

iicht der ualurwLs»enschafllichcn Leistungen der tiroler Laudeskinder

fiberlmiipt and 9l>er Tirol insbesondere erwartet Was er hierüber gibt,

ist aber bei weitem nicht erschöpfend , indessen hat er zugleich ein an*

deres nahe liegendes Gebiet betreten , und eine Art Aufzahlung der ti-

roler Naturkürper aller drei Reiche versucht. IHese wäre selbst mit

bedtulenden Lucken ein sehr erwünschter Beitrag zur Naturgeschichte

dcir Aipen gewesen, allein leider beschränkt sich der lir. Verf. auf einige

wenige ihm bekannt gewordenen Thiere und Pflanzen, unter denen zum
guten Tbeii solche sind, deren Verbreitung durch ganz Mitteleuropa unter

die alls^emein bekannten Thntsachen gehört. Nur zum Streb el'schen

Verzeichnisse ib r Innsbrucker Landconrhylien, und zum II o s e n h aue r'schen

der käfer lirois liefert er ein Supplement von etwa 30 Arten. Bei den

Andeutungen über pflanzengeographischc Verhältnisse scheint er die ihm
fHMtt bekanuke tiroler botanische gedruckte und handschriflliehe Liter»-

tur, so wie die vorhandenen Herbarien wenig benutzt ZU haboi. In den

Aufzähluniren hätten entweder die bäunu;er ctiltivirtcn rflnnzen alle

aufg-Miumineü mlcr pnfiz weggelassen \\t r(l('ii, aueli für drn \ ergleich mit

der nordischen Hura neuere und reichere Quellen bt-nül/l werden sollen,

als Sprenge 1*8 Geschichte der Botanik und ein Aufsalz in der bolani-

•ehen Zeitung «Flora* (die man nicht «Flora von Regensburg» — ihrem

Veriagwrt — dtireo darQ- Im mmeralogischen Abschnitte liiast der lir.

12*
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Verf. !sicli auf eine ojehr poetische als wissensrh ifUiche Schilderung ein.

Za syuonymischeu Berichtigungen gäbe es im zoologischen Abschnitte

melirfaobeu Anlass. Indesseo nennt t»ich der Ur. Verf. beschcideuer Weise
selbst eioen Tdariw, — womit er eioen Veliteo meint — und es Jäail

sich erwarten, dass bei dem regen Streben, das er uberall zeigt, sein«
nächste Arbeil, wenn sio ein engeres Gebiet sich aussleckl , die gegen-
wärtige weit übt'i Ui n'en und einen brauchbaren Beitrag zur .Naturge-

schichte überhaupt oder inols insbesondere liefern werde. Nur wäre es

sehr wfinscheDSwerth , da» er seine Ausdrucksweise von einer bis zur
Ooverstandlichkeit gehenden poelisch-philnsophiseheD Sehwfilstigkeity so
wie von Provincialisuien und selbslgcraachteu' Wörtern fem halle. An
Druck- und Schreibfeblern fehlt es nic!)t.

Nr. '2. Auf dein Felde der iMethodik bewegt sich der Aufsatz des
Lehrerü lim. Mühivonzel: ,,Ueber den Vortrag der Natur-
geschichte'* (5 S. in 4), in welchem er seine eigene Metbode darlegt.

Er beginnt auf der untersten Alterstufe damit, einzelne Natorkörper im
natura oder im Ritde vorzuzeigen ; sie unter Beifügung von Angaben über
Sitten, N'ulzcn, Verwendung clr /n Itevchi eÜH'n, später auch vom Schüler,

deren Merkmale anhieben und beschitii)en zu lassen, und so den Schüler

unvei merkt zur Luterscheidung von Species und Varietät, und „zur Bil>

dung von Genera, Familien, Ordnungen nnd Glassen su führen.*' (So weit
dürUcu es Schüler der unteren Qasse wohl schwerlich bringen.) Termino-
lo«jie und System werden gelegentlich entwickelt und (pns>eu(l(M MVise)
nicht abgesondert vorangeschickt. Dabei machte er, als er noch auf
dem Laude lehrte, Kxcursioneu (jetzt also, wie es scheint, keine mehr),
und trug stets frei, ohne Heft oder Buch vor, sondern empfiihl nur eines

zum Nachlesen und Hess das vorgetragene (welches vorgetragene? etwa
auch die Beschreibungen?!) zu Hause notiren, das notirte sich aber dann
vorlegen. „War der Schüler bis tum Syslt-m gebracht** (wie? wann?),
so wurde auf's Ixslimmen und Itesclireilien (n^-scarbeitet Hiebei wurde
y,wenigsteus bei einem oder dem anderen Naturreiche" die analytische

Methode gewählt, (warum nicht bei allen?) und dabei die Tabollen
des Hm. Vcrf/s benutzt, die, nach seiner Aussage, im In- und Auslande
häufig verbreitet sein sollen. (Ich sah einmal eine davon zufSlUg bei einem
Schüler, muss aber pivf«hcn. dass ich die von Leunis, Cürjo u. a.

abgefasslen weit vorzielie.) Mit diesen Tabellen wird nun entweder der

Naturkorper selbst bestimmt, oder es wird der Name eines solchen auf
einen Zettel geschrteben , den der Schüler A ' bekommt , den nun der
Schüler von den obersten Eintheilungen angefangen, so nach dcBBsn
Merkmalen fragt , dass jener meist nur bejahend oder verneinend zu ant-
worten braucht, nUo ^^ei'äu^«r wie hei dem bekannten Geselischaflsralhscl-

spiele. Hiebei soii jtdcM Ii der Lehrer nicht sogleich corrigirend einfallen,

sondern den Schüler rulng ine geht-u lassen , bis er durch seine Ankunft
an einem falschen Ziele einsehen lernt« dass er si^ der grosslen Aühnerk-
samkeit und Genauigkeit befleissen müsse. \^'ie ans einer beiläufigen Er-
wähnung erlielll, will der Ilr. Verf., dass die Schüler schon zeitig solche

Tabellen sich verfertigen (dürfte et^vns schwer halten ! die vergebliche

Mühe wäre wohl bcs«!er zu Beslimniungsversuchen augewendtit !). Auch
versichert er, das tinübcn solcher Tabellen sei nicht allzuschwer (wenn
sie nicht zu umfangreich sind, freilich nicht, da es eben nur ein Auswendig-
lernen ist.) Seine Tabellen des Thierrciches für ein Semester mit 4 W'ö-

chenl liehen Stunden enthalten 300 Tlii»'re (eine tüchtige La<!l fi'tr das
Gedächlniss der Schüler). Ob Pflanzen auch so ,,l)eslin)nil'' werden, er-

fährt man nicht; es scheint nicht, da erwähnt wird, dass Pflanzen und
Mineralien wenigstens in den höheren Classen, auch nach anderen Bücheni

bestimmt worden, „In jährlicher Abwechslung wird das eine oder andere
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N«icirreieh auch nach der syDtbetischeu Melbode vorgetrngeu, damit der

Schüler in Allem eine UebuDg erhalte, und die kurz bemessene Zeit zu

dem Vortrage hinreiche." (Der Hr. Vf. ist ein grosser Freund des Wechsels

cidcr der thetlweiseu Anwendung der Methode , woriu er wenig Mächah-

«er floden dfirfte. Oabrigeus feebeint er anlir analytiaeher Metlio4« die

äammAmg seiner aoalytiaeben Tabellen , unter synthelisciier jeden Vor-

trag ohne diese Tahcllen zu verstehen.) „In den biittern Classen" (in

welchen V) ptlejit er (also geschieht's nicht immer) ,,aiii Srhhissc des Un-

terrichten über ein Maturreich , oft auch äb«r eine Cla^^e (warum nicht

über alle?) den Zusammentiaag des gauen den Schülern .vor die Augen
n tteUea** imd dasu teehnolo^piebe Benerkungen und das weeeBtliehfle

Ton der Literatur und Oeaebielite der Wissenschaft zu geben. Er ver-

sirhert am Schlüsse, dass er \m\ seiner Methode nicht nur die Liebe der

Schüler (ür diesen (jegcostaud • i u t ( kt hribc, sondern dass auch viele von

ihom im reilea Alter nicht nur kconer uud Verehrer, sondern sogar Ue»

filderar dersdlieii worden. — Der game Anteil IcMet ein wenig an
MüarlM^t nnd Lnekeohaftiglieit Man erliiHrt weder die AnfeinanderfiDlge

der elnnelncn Dnterrichtsslufen, noch aueli was jede umfasst und auf welche
Cla8«?e sie nUl. M-inrhe«; Cipilel i«t ffar nicht oder nur obenhin berührt.

£s lasst sich über dit I nt( rrichtswcisr di > ili n ^ i. s schwer genau abnrthci-

leo. Das Ausgehen vuu der Betrachtung uud Besechreibung einzelner

tarweeen , das gelegeutliehe Einmengen von l^rminologio entspricht der

aenea Melhode aller besseren Schulmänner. Ton demünstrirtn ist in-

dessen sehr wenig die Rede; nur bei den Pflanzen (die beim Hrn. Verf. mit

Gnreeht sehr stark in den Hintergrund treten) erwähnt er, ,,man müsse
den Schülern ein recht ansehnliches Exemplar vor die Augen steilen" wie
aus dem Contexte «rheilt, vou der Calheder herab. Wo wird der Hr. Verl

ein «0 anaehnliebee Vdleben, Verglmnelnnicbt oder HunfEerbIfincben ber>

BeimeD« dass man in der gaaien Scbule seine l inzeloen TbeUe webrneb*
men kann? Nicht rinraal eine Tulpe o<!( r Ljli( ist gross grnnp dazu,

.Mail rnijsste lAuier Jin/f/esifi, \frtoria Hctjina, Ariitolachia cordata u. dpi.

Üiütenriesen haben. Man siclit, es ist nicht überflüssig, wenn man mit

beeooderem Machdrucke auf etwa« binweistt, was sich, wie man denken
aoUt«, gern von eelbel venlebl, nimlieb, daae von ilJen Im Vortrage vor-

foommenen Naturkörpern jeder Scbfiler, oder wentgetene je 2—3 ein

Exemplar in die Iläfide bekommen sollen , w»mmi es irgend möglich ist —
und bei l'flauzeu ist sfhr I ficht möglich. V.'m besonderes Gewicht
scbeiot der Ur. Verf. aul die von ihm allein angewendete Melhode der Be-

aUnmang der Tbiere (für Pflanaen sobeini er niebl nach ihr in verfah-

ren) ohne Thier in legen. N e u iü dieeer Vorigaog, aber ich kann nioht

anders, als ilm für vollkommen unbrauchbar und zweckwidrig erklären.

Nicht das Thier, .«londcm die Beschreibung des Thicres uird ifTimt,

nicht um scharfe AulTassunp sinnlich wahrnelunb.ircr Merkmale, sondrrn

um genaues Au$jwendigwi$»stfn vou Worten und .Natnen geht es dn, also

werden nicht die Sinne geeebjirfl, die Beobachtungsgabe genbt. aondern

nur das Worlgedaoblnitt in Anspruch genommen nnd alles lauft aufs
auswendigicrnen hinaus. Der Hr. Verf. wird schwerlich behaupten wollen,

^ ili'ii* seine Knaben tllp 300 Thiere »einer T-dn-ücn oder aiich nur 100,

nur 50 ihrem Gedachtni.sse durch genauestes Betrachten i>o scharf einge<

prägt haben, um aufgezählte Merkmale an ihueu so aufzufhidcn, als hätten

fie etat! des Phaotasiebildee dae Thier seibat vor sieh diese findet man
boelMtena in einem nicht zu ausgedehntem Mafse bei einem iVnturhisto-

riker von Fach — und ist dicss nicht der Fall, wie es eben nicht sein

kann, so bleibt am Ende nichts übrig, als dass sich der Knabe einprägt:

hinter dea Worten a y b, c , d , , . kömmt der IVame %. Ich be-

zweifle, dass der Hr. Verfl gerade mit diesem Tabellenlernen so viel Lust an
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Naturgeschichte erweckt und ihr so viele Kenner und Bef&nierer erwor-

ben habe. Die .Jährliche Abwechsliiiifi" von analytischer utid syntheti-

scher Aielhoile diirflc .srhworlich iNacliahincr tindcn. Wo tlcr Leser der

Lücken und üubesUuiailiicilen der Darstellung halber nicht ins reine

kommt y wollen wir imnnsr das beste auppotiiren, Jüdeutalls^ durfte ein

angelegefllticlufl Stadkmi der naturfaittorieoben Methodik, ia der uns
LüboDy Ratieburg, Phöbus, Göppcrt, Scheibert, Wim-
mer, Ologet% Reiche nbach und Richter, Leunis, E. Fries,
Ritter, DtDzel u. a. ausgezeichnetes geleistet haben, vielen Gymna-
siallehrern iu Oesterrcicli, wo die Malurgcschichle wieder zuni neuen üc-

genstande gcwotden ist, sehr noliiweBdig, allen eebr nötzbeb aeiii.

Nr. 3. (Jeher F f la D£ enfrüeh te. Von M. Dr. Caj. WatseL
12 S. in 8. Der llr. Verf. hat es versucht „für Anfänger in der Pflrmren-

kunde und nur für dieso*^ eine leichtfassliche Uebersicht der Pflanzenfrüchtc

tu schreiben. Kr »cldicsst sich ohne merkliche Abweichung in Inhalt

und Darstellung den verbreitetem älteren Lehrbüchern der Dotauik ^enan
an. Im Eingange ist sehon die Aosicbt darüber geaassort, was Fn>-

gramme enthalten können und sollen. Die kioiae AUiandlni^ winoMlt
TDD Schreib- und Driirkfthlorti, licsonders in den ISnmrn.

>r 1. Ueber fossile l inerresle, als Fortsetzung des Auf-

satzes; Hübet- die Wichtigkeit de» Studiums der Päiaoutüiugi« im vorigen

Programme von Dr. AI. Zawadaky, o. d. Prot der Physik an der Dnt*
Tersitat. Der 14 Quartselten füllende» reeht hranehbare Abriss, der jedooli

nur die Säagelhiere enthalt, und sich einerseits an den vorjahrigen an-

schliesst, andererseits eine Fortsetzung verspricht, ist ausdrücklirli für

Schuler der oberen Classen bestimmt, im Widerspruche mit dem holieu

Ministeriaierlasse vom 9. April Iböl, der darauf hinweist, il&ss Programme
den Sohulern des eigenen Gymnasiums in der Beikel uieht milsutbeilen

seien. Ich kann bier, wie bei Nr. 3, nur wieder auf die eiideitenden

W^ortc hinweisen. Abermals mosa ich den (Jabetetand der Druck- und
Sehreib ff hl(M- rügen.

« i\ro. j. Warum studirt der iüngiiag Aalurge-
schichtef von 6. Mally, lautot der Titel des 16 Qoarlseiten starken
Aufsatzes, in dem der Verf. nicht allein Stellaugf Ausdebmiag und Me-
tbode der Naturgeschichte bespricht, sondern auch ihren Zusammenhang
mit Geoi^raphie U!h1 r,ii)lt)rL"'Sf'hiehte, ihri-n Fiiifliiss auf ästhetische, reli-

giöse und praklisehc t\U!>bjjduijg der Scltühi iiaihfveist. Das Thema ist

ein sehr ventilirles , und es ist darum , besonders in so engem Räume,
nieht wohl möglieh etwas neues und erschöpfendes au sagen, aueh wareu
gegen einige allerdings untergeordnete Ansichten triftige Einwendungei^
bei manchen Daten kleine ncrichligungen nnziibriii^^' i> , iiuh ss wird alles,

was ges.ii^t i.sl, in einer so einfachen, verstäiidi^icii und praktischen Weise
vorgebracht, dat» man den Aulsatz uiclit ohne Vergniigeu liest, und wohl
keinen Peblschuss thut, wem» man in dem lim. Verf. einen in seinem Fache
bewanderten, und mit riefaligem pädagogischea Xaele begabten Lehrer er-
blickt, welcher der >' ttur^'eschiclite nach ^IÖglichkeil jenen Ginflnss auf
die Jngendbildung zu geben wissen wird, den er in seinem Aafsalia
andeutet.

Nr. 6. «Einige Bemerkungen über den nalurhistori-
schen Unterricht an Gymnasien, von Ur. Plucar. 7 S. in 4.*
behandelt dasselbe Thema, jedoch ktirxer und firagmentarischer. Die me-
thodologischen Andeutungen sind el\xis zu allgemein gehalten, gehen je-

doch von richtigen l'riiieipren aus. üer llr. Verf. sehrint Mincralog und
enthusiastischer Mohsianer zu sein, und zei^l de«shalb grosse Neigung,
die Hiaeralogie ab den 6rand|ifsiler des. naturgewhithtliehen Uuterricbia
•m Qymnasieii su heCrMfatmi uod ans Ihr alias ubcifD «ntwickahi in wol*
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Ihii «iMi IWorie and Praxis wpnetoam m der Schote «m1 te d«r WiaMn-
\ma dagegen, und urtieeo ükeratl auf die diametrale Vdrtetiieden-

heit dpr orgninsrli»*n un«l nnorgauischcn !Vatuik'hre hin. auf so gcislrcirhe

Wri^,- , s auch Mobs vexäucblt), b«ide uacb dcoseiben Priucipku lu to-

Oie daraof folgend« 4 Sdteo laii^t AMMndJung too P. Itisar
über pliilosophi^che Propadeotik Uge vdUig ausserhalb meines Gebietes,

käme der Hr. Verf. nicht seihst von seinem auf meines hei über. Er will

ais einen l'hril der philo^tophische»! IVopäileuMk unter afulerii aurh rine

Art iXalurphilosophic vorgetragen wissen. „\Nasi die iXaturwisseuschatten

betriffl, so construire man aus den nalurwissenscha/tlieheu Kenntnis&ra*

dian des Seholan ain geialigaa Geaainoitbild ton dar Walt, indam aaa«

die entwickelten Crkonntnissglicder tu dlian durch die thitige Fünheit

der Xalurknff »leichsaai lehendig gewordenen WeIlor<ianismu9 verhiii !> t'*

etc. Der JScliüler >^rtl!. h' isst es weiter, die trde ah sieh und im VeriiaK-

Vkim £u aodeien iiimrueUkurpem betrachten „und vermitteist dieser Be-

tnelrtangafHMlioiMn in dan Stand lioniBien, die höbani natunaianllAaohan

Badian aofrniMigan und in tinan groaaartiMn Licblpnncte daa Bawnait*
seios zQ vereinigen" u. dgl. m. Ich entbute mich j^es Urtheil^ über
Form und Inhalt des ganzen Aufsätze*;, so wie dieses Vorschlages insbe-

sondere und verweise atif Goethe's Kaust, rnus« aher bemerken, da»s, falls

er in diuner Art passend und ausführbar wäre, seine Ausführung keiues-

fidb den Lahrer der Profiadeutik, aondem dem dar Naturgesoblcbte tuge-
wiesen werden müsste, indem skh, namentlich bei uns, lioohst aalten oder
nie Lei jenem biezu genügeiuie naturhistorische Kenntuis.<ie vorfinden durf'

teo, und indem sich uberdiess durch die in der 8. Ciasse abzuhaltendeu

Vorträge eines mit Geist und Wissen begabten Naturhistorikers etwas

ähnliches» wie der Verf. es zu begehren scheint, unabsichtlich und ungc-

nohl iroo aalbst gaataket, iv«nn aoah moht auf einan lo nbaraobwingUah
hohen, aber dafür auch an erreichbaren SlondpvnoCa, ala iiin dar Hr. Vaff.

doreh seine Ausdrucksweise andaulot.

OlBiäte, Oetobar 1851.

Dr. U. M. Schmidt«

6chiilprogran)tne österreichischer Gymnasien am
Scklufi86 doä Schuljaiire« iS^/^f

Böhmen.
S. rt^nrj. (K f e i 71 s e i t e ) Programm des k. k. Gpmnaiiurru

mif der hieitueite tu trug für das Schuljahr tH5t, i4 S. 4. f'eher die

^(»euschaflliche Abhandlung s. oLeu S. i74fl. Der Lehrkörper den Gym-
uasiums war durch Anordnungen des h. Unterrichtsministeriums und der

Undettchtilbeborde bekn Beginne des ScbnUahraa mehr ala lor HItlla ar^

oeuert und vervollständiget worden. Es crtheUtan danach im verflossenan

SfhTili'dire den ruterriehl in den oljIif.'nten l.ehrgegenstanden : der Director

Frz. Effenberg er, die ordf^titlichen l-ehrer: VVzl. Böhm (Keligions-

l«hrer>, Karl ivramerius, Dom. Kratochwile, Frz. Mühlvcnzcl,
Jah. Dubsky, Ant. Ullrich, Vwc. Uofmann, And-. Kral, Aul.

SakUnkricb, und die Svp^lanten Ant.iandaurak (Belicionalabfar),

los. K a u b a , Job. Lukas, Dr. Wilb* V o 1 k m a n n (Frivatdoeent a. d.

LoiversitäO; in tlcn v.\f\ü oliüjzatcn Orgenständeri : Jos. F.nuss (fran?-.

ita!.), Ad. \V * i cl 1 1 r Ii (Zt^ichnen), Job. Habietinek (Kailicrnphie),

Fr&. kaublo (Gesang), Gust. Stegmeyer (Turnen). Mit Au&aahme
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des Directors uud der beideu Keligionslebrer sind alle übngea Lehrer

welUicheii Standes.^ Im Lelirp!«ue liiid mahraialt offenlMr tolehe BqqImc
als Hilfsburher bezeichnet, welche der Lehrer benulste, aber nicht dia

Schüler in Händen hatten; dadurch wird fOr andere Fälle dia RrdrutunK

der in diesem Lehrplane enthaltenen Angaben unsicher. Wenn z. B. für

die deutsche Sprache, welche die Unterrichtssprache des Gymnasiums ist,

in der untersten Classe twei gramnuitiMhe flilbbörher, wenn f8r die

geometrische Aoscbauoigeleiire in vertehiedenen Claasen Tertehtedentt

Lehrbucher angegeben werden, so weiss man nicht ob beide, eb einet

davon oder gar keines in den Händen der Srhuler war. Gef^en die in

den beiden obersten ('.lassen vorgenommene Leclüre ch s Sophokles er-

laube ich oitr an die wicüerhuil über üietieu UegenätanJ auSjgesproclicucQ

Bedenken tu erinnern. — Sehr erfreulich sind die Naebriehten, welehe
der Director über die Vermehrung der Lehrmittel gibt. Die naturwisseu-

schaftliclien Sammlun«;eii sind durch die Dotation des h T ntcrrichf^niittiste

-

riums und durch Bcnützunj;; eines Thcilesder Aufuahmstaxcu bereits auf riuetii

fQr die meisten Seiten des naturwissenschafUichcn Unterrichts wohl ge-
nügenden Stand gebracht Die Bibliothek verdankt den Geschenken tob
Freunden des Gymnasiums eine so umfassende Vermehrung, dass sie im
Yerflossenen Jahre von 512 auf 2484 Bfinde gestiegen ist; den bei

weiten grösste II Theil dieses Zuwachses bracht« d is Vermächtniss des- hnrh-

wurdigsten Doroprohstes und k. k. Gymnasial.siuilit luln ( clor.s von Böhmen
Frans de i'aula Pol hier. — Schliesslich spiichl ^ich der Director über

die Haltung der Schule und die allgemeinen Erfolge des Dnterrtehts in

einer Weise aus, welche nur dttu dienen kann, das Vertrauen su den
in's Leben getretenen OmgesCaltungen der Gymnasien su TerstSrken. Kur
über eines klagt er:

,,Für die gesammte Lehranstalt und ihre höchsten Zwecke war
eines vom Uebel: die Ueberfüllung der Schulen. Gymnasien
boren auf, su sein , was sie ihrem eigensten Wesen und ihrer besondom
Bestimmung nach sein sollen, sobald sie ausser Stande sind, dem einselnm
Schüler, im wis*?ensrhafllichen wie im sittlichen, die Aufmerksamkeit,

ISachhilfe und Pflege zu gewähren, deren er nach seiner Lif^enthümlichWeit

gerade bedarf. In Classen mit 80 und mehr Schülern ist diese erziehende

Beaditnng des Einseinen durcbsus unmöglieb. Und doeh wie nothwen*
dig, snosal bei einem Schulplane, der viel fordert! Wir werden nicht

eher, anstatt einzelner durchgebildeter Schüler, durchgebildete
S c hu 1 cl a s sen, gute Gymnasien halien, als bis jene, tüchtige Lehrer

vor.Tiissresetzl , nicht mehr als 30, hüchslens 40 Schüler zählen. Weiche
Fülgcruugen 8ich nun auch hieraus ergeben: eine sorgfältige Erziehung

und Heranbildung derer, welohe einst die wichtigsten Angelegenheiten

der- Gesellschaft verwalten sollen, ist von so bober Wichtigkeit , dass die
weise, edle Kraft, welche hor hsten Ortes unsere Schulen und ßildungsan-

Stalten leitet, ihnen gew!«;^ die gebührende Hechnnuff traeen wird."

lief, hat wiederholt auf die betleultnüu Gefahr hingewiesen, weiche
überfüllte Classen dem Gedeihen der Gymnasien in sittlieher wie in wis*
senschaftlicher Hinsicht bringen, so noch zuletzt in der Vorrede tu den
statistischen Uebersiehten

,
BeiInge zu Heft XH , 1851. Gin Oymnasialdi-

rector freut sirh mit Recht über das Vertrauen von Seite dt s r'ublicums,

welches sich in einem zahlreichen Besuche seiner Anstalt ausjirK ht , und
es ist daher erkl&rlich, wenn hierüber die Nachtheile der leberrüliung

einigermassen fiberaehen weiden. Dm so erfreulicher ist es, dass ein
Oymnasialdirector die üblen Folgen der zu grossen Frequens, die zu
beobachten er täglich ndegcnheit hat, mit aller OfTenheit nnssprirht iind

die dringen. lo Nofhwendj^keit der Abhilfe d.irlegt. Denn gewiss die Bedin-

gungen für ciu wissenschaftliches und sittliches Gedeihen der Schüler
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verschwinden fast alle, weuu die einreluen Classen bis ru einer Zahl von

80, ^0, 100 UDd mehr Schülern steigen. Wie soll in solchem Falle sich

der Lehrer oo der AnftnerkMinkeit, von der richtigen and sicheren Auf-

Utumg der Gegenstande bei jeden ieiner Schüler überzeugen; wie soll

er die unerlHSsliche Pflicht, alle srhrinfirhrn Arfieiteu jedes Schülers, die

noch überdies in tlrr ^luHersprache nicht einmal selten gegeben werden
dürfen, selbst xu curngtren ; wie soll er gar auf die eiu/.elneu Schüler

teeh wiiieii Onterriciit «nd Mine» fielet einen sittlichen EtnAosi aui-

fiiMnf Der Schule werden dnreh eiob Debertsbt von Schalem die Bedin-

gungen zur Erfüllung ihrer wesentlichsten laichten fast gSn/Jich enfzo-

gcn, um\ die üblen Folgen können nicht «lusblfihf'n. So sehr man auf

Dtscipliti iiAilen mag, sie kann nicht den sittlirh l)ildc'n<len bintluss gewin-
nen, wie bei einer u)ä(i>igeu itoch wirklich zu übersehenden Anzahl der

Sehnler; mmcbei Talent wird erkümmeni, indem es in der Ueberzahl

iebt tor rechten Zeit erkannt und aaf geeignete Weise geweckt ist, und
dagegen wird bei mnnrhrn Schülern nur der grf;ihrjiclie 8 r h <• i n iler Hif-

duog erreicht, statt einer wahren Geist und Charakter durchdringenden

Bildung. Er ist gewiss schwer Abhilfe zu schatrcn , und unmöglich sie

aaf einmal vollatSndig za aehaffeu; auch glaubt Ref. nicht, das« man auf

daa TOn Hrn. Verf. beaeiebnete Maiimnm von 40 Schülern so dringend

bnatreii^ solle; nach seiner Erfahrung würde man auch in einer Classe,

wefctjf ein halbes hundert Schuler zählt, die Pflichten des Lehrers voll-

iMtniT j' ti (Miüüra konneu — natürlich eine umsichtige Vertheilung der

Lehrktafle vurausgesclzt , dass also nicht etwa demselben Lehrer in drei

oder vier Bahlreichen Claasen die ebenso mühevolle als dringend notbige

Correctur der Aufsätze in der Muttersprache übertragen and dadnrch die

Erfüllung seiner Pflicht auf die Dauer fast unmöglich gemacht werde.

Aber eintreten mus^ gewiss Abhilfe und wird es auch in dem Alafse, als

die Deberzeuguog vor dem (Jebel zu zahlreicher Classen durchdringt. Den
ersten erfolgreichen Schritt, der Ueberzahl zusteuern, sollten nach des

Bef. Oebeneugung diejenigen Oyamasialdireetoren selbst tbnn, welche die

naehthettigen Folgen dieses Uebelstandes an ihrer Anstalt sicher wahr-
nehmen. Es wird niemandem zugemuthet« mehr Schüler aufzunehmen,

als der Raum der Classenznnnier fafst; ebenso wird man schwerlich ver-

Imgen, dass ein Director iu die einzelnen Classen mehr Schüler aufutlimc,

ab darin Dntorrieht nnd Zacbt in vollkommen entsprechender Weise
empfangen können» nnd os würde daher schwerlich eine Schulbehörde

bindern, wenn ein Gymnasialdircctor zur rechten Zeit bekannt machte,

dass mit dem Bir^innc des zunächst folgenden Srhiiljahres in jede (blasse

seiner Anstalt nur so viel aufgenommen würden , dass die Gesammtzahl

s. B. die Zahl von 60 Schülern nicht überschreite. Den Eltern derjenigen

Inaben, welehe dann etwa von der Aufnahme abgeballen werden, ge-

sebiefat dadurch voraussichtlich gar kein Eintrag, nnd wird ihnen keines-

weg*? der Weg zu höherer Bildung ihrer Söhne an öffentlichen Anstalten

Ter«p*>rrt. Der r!!>erfü!lten Gymnasien sind immer nur verhältnissmäfsig

weaige, in den üauptütadteu , nach welchen sich auch aus weiter (Jmge-

bong vielet drSngt; andere Oymnasieo in Uetaien Orten sind dagegen oft

narmarsig oder schwach besucht, und doch wäre es fQr Schüler, deren El-

tern nicht selbst in der Hauptstadt wohnen, oft m sittlicher und didaktischer

Beziehuns vorlheilhafter , wenn sie an das massig l>esuchte Gymnasium
tmes kleineren Ortes gewiesen würden, als in einem überfüllten der

Hauptstadt noch Aufnahme landen. Mit einer solchen Mafsregcl seitens

der Gymnasialdireeloren^ wie .sie anseres Wissens t. B. in Lemberg mit

gutem Erfolge angewendet ist, müasle naeh des Bef. Ansicht uberall
der Anfang gemacht werden; denn erst wenn dies gescheheti ist, lässl

sich in Wahrheil erkcimcn, ob die Anjuüil der Gymnasien und ihre Yer-
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theilung auf die einzelnen Gogonüeu etQes kronlandes dem Bedüifoisse

seiner Bevölkerung entspricht, oder ob der selbst dann noch uovermeidU-
eben üel^erfülluQg besonders in <icu uutereu Cla^seo maocbef Gymnasien
durcb TreoDuug derselben in panIMe AblbiiliiiiiaB «Iwoliellbii sei, mm
Mittel, tu welcbem bei dem uoveffceMibareii Interewe Mk F^rdening öas
ünterrichtsw escns ^'cwifs maocbe Qemeifidfn durch Beschaffung des
Locales cic. das ibrii^c l>eitr.'if2;eii wurdcu , od<»r o!» rtidlirli die f>richtung

neuer Gymnnsien oder neuer, sei ük vollsfän J -ci (nJor nnr die unltTc

Stufe euUifdlender Uealscbulen darcli die Vei'haiiui^i»e angezeigt sei. iiie

Staattregierung und die Gemeiodeii habea ib deft leteteD iabren viel

tban zur Hebung des ünterricbU» daM (gerade dadurch die Hoffnung be-
gründet ist, sio worden ihnen auch ferner ihre Hilfe nieht entziehen; aber

EU erwarten ist, dass die Gynnusien auch möglichst das ihrige Ihun, deoa

im obigen berrdirlun Lebt lslande ahzAdielfen, um so mehr da eine Abhilfe

\ou oben liei in diesem Falle crsl dann richtig gegeben werden kann,

wenn durch die augedeulele AlaftregeJ 4flil«B8 At Qjmuuksa das Sadi-
verhaltuiM klar herauagesieUt ist.

6. »Ukamiscit'9*eip9m» Programm den h.k, Oterffpmnatfmm»
sff Böftrnhrh-Leippn , tromit zu dem Vatedicffonnftcfffn nm 3i, Juii er^
gebemt einladet das Professoren-CoUegium. /6.5/. ü. 8. — Ceber
die wissenschattiiche Abhandlung dieses Prograoimes vergl. S. 176. Den
Unterricht in den obligaten LehrgegenatÜDden trtlieiKeii folgende ordeol-

Uohe Lehrer, aiBUtlfch Maaler dea AagwaliufrortleDas Cayetan PoaaeH
fDkeclor), Gdlaatin John, Benedict An sorge, I'aul Ilackel, Rudolph
Frank, «ircuor Itoieho, Emil PlnvSrlike, Km. Ilamacck. Ad.

Weingärtner, (iHjel. Watzel; in den fn>ien (ie^enstanden die .\e-

benlehrcr weltlichen Standes Woif. Foges (traiiz.j, Leopold Martin
(Kalligraphie), Ad. Oittel Cnrnitn). OnterrioiitaBpraello ist die^cvtaah^
In dem Lehrplane sind an vielen SMIen Hüfebuclier ala gebraucht be*
Sfliehnet , welohe gewin nur von den Lehrern benützt sein können, da-

dtirch wird in mehivrcn Fällen zweifelhaft, welciie Bücher in don Händen
der Schüler siinl. Auel) an diesen Gymnasium ist in der obersten Classe

bereits Sophokles gelesen, vergl. oben S. 17b. In dem Verzeichnisse der

Schaler des Gymoasiumi, welchea den fiobohmdiriefat«» angefügt ist,

findet sich bei dem Mamen eines SeMlars der 8. Glasse die Angabe, äm-^
selbe sei «nach ungenügend bestandener Wiedorholungsprüfang aus der

Alatbemalik zur Rei>''(i(ion dfr Classe verwiesen*, und in gleicher Weige
bei dem \amon eines Sciiiileis der 7. Classe die Bemerkung, dass er

«wegen Insittliclikeit von der Lehranstalt ausgeschlossen" worden seL

SoieAie ans didaktischen osid pädagogischen Gründen gelnoflfonc CntscM"
dangen der Lehrketper gehören dem Kreise der Schule und der Eltern

an; sin mit [Vennung der Namen durch den Druck zur Oetfentliehlieit

zu bringen ist eine schwerlich zu rechtfertigende Steij^ernng der Strafe.

Ohne iXennung des ^amens zn erwähnen, dass der Fall der Ausschlies>

sung von der Lehranstalt einmal vorgekommen ist, dass zur Bepctition ihrer

Glasaen ao und so viel Bchüler augewieaen «ind, dieas gehart allardiiigs

com Berichte der Schulanstalt über die Erfolge ihrer didaktischen und
pfidagoirlsrhen Tliälifrkeit , die Namen der von diesen Mafsregehi getrfifTe-

nen Schüler gehören nicht dazu. — IViS Lfiippaer Gymn.?«i?mi, geijrüudel

von Albrecht von Wald.stein
,
Herzog zu Friedlanil , im Jalire 1027, ver»

dankt seine Vervollständigung zu einem Obergymnasfnm von 8 Ctaasaw
dem ernsten Interesse, welches die Stadigemoinde an dar LehranataH

nimmt; denn <liese hat nieht nur die r^oalltäten für die beiden obersten

Classen hesehafll und zur Errichtung des phvsikalisrhen Cabinete.«: 115*^» tl.

C. M. gegeben, sondern sich auch vcrptlictitet , für die crforderiiche Ver-

mehrung der Lehrkräfte jährlich 1000 fl. so lange zu zahlen, bis der Staat
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äkse lItitfi;)lüUuug übernehmen ^ürile. Der AugustiDerorden, aus seitteu

ctgCDfn Btittefn die gesamaileD Kosten Ür die Erweitenmg des Oyrnimsi^HM
ni ingm oicht im Stande , zahlte für die erfcrdeHiehe Verntmning der
Lehrkräfte seit dem Schuljahre 1849 j

ihrlich 400 fl. Besondrifs Venii<"n)il

haben sich um die Aii«;l.'ilt, namentlirh durch Ank.iuf J'ii, Ikii) fiir <Hc

L<*hrf'rhi!»fiothek erwoilun , die hochwürtlig<'n llotreii is Müller,
Au^uj>liiitTordens-Provmcial und Hyacinth filier, Aduiituätrator des

Oide&igates StnmlL«.

Tirol.
2. Miosen. Erstes Programm des k. k Oherffpmmisiums %u

B&ieM, teröffeiUitcht mn Ochtuitt des Schu^afires ia^%^. 19 6. 4. —
Ke WMenscNftlielie AbtNudluiift dieses ProftrMiiiiMt Iii 8. f7d betpro-

te. Oen Onterrielil in sitiitmlNelieii Lebrgeeetalindeo ortbeilten Prietler

des FraositeaDerordens, und fwar bestand im verflosi^enen Schuljahre der -

Uhrkörper aus folgend(»n ordeiiflichen Lehrern : Vital Kranzelin (Direc-

tor). Alf. Maria Sc Ii muck, Kns. Hl aas, Adj. Schranz, Just. I.a-

duroer (Keligiouäiehier) , l:iiQer. £rll, iiern. Schieferer, Junoc.

Widmann, Cyr. Conzin, Wenieel. Kieebl, Flav. Orgler; und den
Supplenten: Pet. Dam. Pohl er (Religionskhrer), Vinc. Maria G r e d I e r,
Job. Paul Eh r e n I) 0 r fip r (l^ector der Kirchcngeschichle am Ihcol. Haus-
studium) , Joh. Baj)t. Schopf, Th<*odos Diknether. — Aus dem Le-

ctioDsplane ersehen wir, das« au diesem (tymuai>tuiu die Leclüre des So-

phokles schon in der siebenten Classc eingetreten ist, worüber Ref. seine

Bedenken fruber «usgesprocben hat. Bei dem dentaehen ünterriehle in

der 5. und 6. Clasae scheint, so weit sich aus den Angaben des Lehi^
jiiüts ein Schluss ziehen l.issl , di r abstractcn Theorie eiu weiteres Keld

eingtrauint zu sein. nN für das Alter und dif fJi'fiTnt!: -stufe der Schü-

ler in diesen Ciassun erspriesslich sein dürfte. Uas^ lur manche Lchrge-

geastinde in den auffinanderfolgenden Classen verschiedene Lehrbücher
gebranebt werden, z. B. f&r die geooMÜndie AasebaiMuigalehie eis an<

deres in der zweiten Cl !<^se als ii; der ersten , (iür die lateinischn Gram-
matik ein anderes fA'lirbuch in der vierten als in der dritten Clasae, isl

ein au« den \ erli;illnissen einer L'ebergangszeil leicht erklärlicher Hebel

-

i»Uud, doch ist zu wünschen, dass er bald hchobeo «seiu möge. — Sehr

interessant ist die «Skizze der Geschichte dea Gymnaaiaoia sn Besen*,

wdcbe den ersten Abschnitt der SchuliiaebciclUen \ääAib\. Obgleich erat seit

17S1 bestellend hat das Gymnasium durch die Krieg.sereignisse von 1807
bis 1814 ein sehr \v< ebsolvolles Geschick erfahren. Ein Tmstand ist für

d.is Gymnn<?iutii zu Ho/.en besonders cbarakteri<sliscb; die Anstalt ist näm-
lich eiilstauden und in neuester Zeil eiuem vollsUndigen Gymnasium
mrailert doreb Vereine Ton Privatmännem. loi labne 1780 braeble ein

Vernn aas den vohlhabendtn nnd angesehenen Bürgern Bosens die Mittel

zuaromen, um das Gebäude für das Gymnasium zu erwerben und di?

Ko«tfn de«» (Jnlerrichtos zu bestr*'it''M : d.is Ilofdecrel, durch welche;« die

ErricbluDg ';ines öffentlieliea Gyninasiuujs erlaubt wurde, enthält die aun-

iruckliche Bedingung, «dass dasselbe keinem ötTeullichen 1 ondc zur Last

fUlcn solltf.* Dnd als durch die neue Organisation des Gymnatialweaena
im Jahre 18*V«» die ToUaiandigen Gymnasien von den bisherigen 6 Giasaea
a'if 8 Classcn zu erweitern wnn*n, bildete sich durch die f ifricjcn und un-

tigenüützigen Bemuhnntren des Or.s. Jos. Gass er ein (i ymnasialvereiu,

«tler es sich zur Aufgabe machte, durch kleinere jährliche Heilräge die zum
Onterriebte nolbwendigien Buclicr, Naturalien- und Physikalien-SamnluDgea
berzastdlen und durch Schenkung von je wenigstens 100 il. für ein geeigne-
te« Loca) zu sorgen.' Diesem Verein wurde es möglich, die erforderlichen

Mittel MT Erweiterung des Gymnasiums ao achodl sa beachaffen» daas
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bereits im Schuljahre lÖ^Vg« mit Gcuehmignng des h.^ DnteirichUmini-

steriiims die 7. Glasse und im folgeoden Schuljahre die 8 Classe eröffnet

wurde. -Wie ernsUicb dieser Verein für die Vermehrung drr LehrraiUel

des Gymnasiums gesorgt hat, duvun gebeu die Schuluachnchten S. 10 f.

ein «ehr rubmlidief Zeugoiss; zugleich ersehen wir daraus, wie viel

noch ausserdem die Bibliothek uud die naturhistorischea Sammlaofen
den SchenkuDgen von Freunden des Gymnasiums verdankte. Den reich-

sten Beitrag bilden die durch die Gnade Sr. k. k. Hoheit des Herrn Erz-

herzogs Hdiner dem Gymnasium zugewendeten Geschenke an Hnrhern

und Naturalien. Ausserdem aber, dass die ScbulaustaJt selbst durch Pri*

vntbeitrige gegründet und erweitert ist, lassen die wohlhalienderen Fa-

milien in Bosen einer gnissen Anzahl ärmerer Gymnasiasten reichliche Ob-

terslutzung angedeihcn und beweisen hiedurch ein thätiges Interesse für

die höhere Bildung der Jugend, das um so Ithhafiere Anerkennung ver-

- dient, da gerade iu Tirol vom Lande uud aus deu unbemittelten Ständen

dem Gymnasium viele tucblige Talente zugeführt werden. [H. B.]

Ergebnisi der Hataril&laprüfongea Im Scbnl-
jthre 18»%,.

XUl. (B.) Galizieu und Krakau.

1 Im TS 0
1 ® c c

Przemysi

s
es

Leml Domi

;

Gyir Tara u

Schuljahre 18*7», 69 29 35 17B S

Darunter ä) öffentliehe Schuler . . 66 29 35 17

d) Privaiisten • . . . .'i

Am Schlüsse des SehoQ. meldeten sich
zur Maturitätsprriftjnp; .... 58 24 21 17
Darunter a) öUentiiche Üchüier . 55 24 21 17

if) Privatisten .... 2
c) andere IndiTidaen . . 1

Den Rath, der Maturitatspr. sieh noch
nicht zu unterziehen, erhielten . 20 9 5 4

Es erschieneQ: a) bei der schriftl. Pr. 48 15 19 16

ö) bei der mündl. Pr. 29 15 14 13
Von denjenigen, welche beide Stadien
der Prüfung zorieklegtcn , erhieHen
das Zeugoiss der Reife .... 19 13 6 10
und zwar:

n) der vollkommenen R«fe ü 6 1 2

ö) der Ueife ohne Zusatz . 3 3 2 1

c) der hiulänglichen Reife 10 4 3 2

0) der Reife» bloss in billiger Beröek-
sichtigung der früheren, dem deutschen
u. griech. Sprachnnterrichte ungünsti-
gen Verhäilnisso dieser Lehraoslalt .

für unreif wurden erklärt , . . 10 2 8 3
und iwsr suröckgewiesen

:

a) anf ein halbes lehr . . . .
j

6 2 S 1

t) anf ein ganies lahr • . . . |
2

Lanberg, am 11. December 1861.

Dr. £. Ciericewski*
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UV. (B.) Böhmen.
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Bns . • • • « 14 12 10 * 2
19 ' 18 14 4 2 2

E^er . • • • . 1 19 18 17 1 1

1

* Jicm , 18 14 11 3
Kin-lt^tu . • • >

1

j
14 13 12 1 1

•lÖnig^rätf . , , 28 33 19 4 2 2
Leitmeritz . • , . 1 18 15 12 3 1 2
* Leitomiscäl . . • 20 11) 17 o

Ar 1 1
* N'euhaiMi « . • • 8 1 / 6 1 1

Pilseu 21
;

21 16 4 1

U J 11
1* fn$ CAltttadi) . .

1

102 68 58
1

10 6 4
„ (Kleinseilo) S8

'

56 i 42 14 10 4
* (Neuflladt) . 1

4(i 1 "39
,

3o (] 2 4

Zminmeii

|

436
j

\*
1

340

1

284 56 35

1

21

Die mit * hnrnthntUm Oymnuien lehMi witer der Leitung dee
k. k. Schulralhes Drs. Gregor Zeithammer.

Priv.itschuler haben sich 25 für die Maturitätspru fti ng gemflideli
es sind jedoch (lavon nur 6 bei derselben wirklich prschieDeu.

Wiewohl bei den diessjährigen Maturilätsprütungen an die Cxami-
Bmdm höhere Anforderungen gestellt und ihre Leistuiigen nach einem
Mreogeren IbiNUbe beurtheill worden , eo »«ee das Ergebnim dereelbeo
dennoch als ein im ganzen sehr erfreuliches bezeichnel werden. Geber*
hriupt wird niemnnd, der sich die Wthr nimmt, die«e neuf Irinrichtung

im Studienwesen einer ernsten und unljoi.uigenen Prüfung zti unterziehen,

in Abrede (»lt;Uea können, dass ihre Einführung an unsere üymnasien dem
ÜDMefate eist eeioe wahre Hedeatmig verleihe, und ihre eonsequente
PnichlChnug voa den wohllbaendelen Folgen hegleitet werden müsse.
DenD was yermag wohl dem redlichen Lehrer eine höhere Befriedigung
zu bewahren , was kann ihm als mächtigerer Anroi? dienen zum treuen

Ausharren in der Erfüllung der schweren Pflichten seines Amtes, was ihm
eineu schöneren Lohn bieten für die vielen Opfer, die er seinem Berufe

^dmeht, als die ans der EndpriiAing gewottnene Debenengung, dase et
Dun gslnogen sei , eine Reifao edler Jäqglinge zur Reife für den Ernel

wissenschaftlicher Bestrebun^ren und danut zugleich für höhere Lebens-

iweckc rT»f dem We£?e humaner Bildiini; erzogen zu haben ! — Ferner

dürfte sich kaum noch ein zweiler Moment in dem gesammlen Gymna-
nallebcn auffinden lassen, der in gleicher Weise geeignet wäre, das Ge-
muitwirhen ehier Lehranatall hi ein ao bellet Lieht lu elellen, wie dieee

dareh die Mafurith'isprufnng geeehieht. Endlich wird der Schuler durch
dr>n Stelen Hinblick auf die strenge Schlussprufun«; mit Nothwendigkeit
dazu gedrängt, dn<i einmal erlernfp nicht wieder völlig aus dem Auge zu
Tcrlieren und die gewonnene iJildnnj; als ein einheitliches Ganze zu be-

tncfaten. tieberblickt er nun nach glücklich durcbmessenem Stadium seiner

Gymnarialsfadien die Somme all des Goten, das ihm doreh ehie Reihe
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von Jahren in so reichem Mafse geboten ward, »u kann es Dicht fehJen,

dass sich seines Gemülhes eine bohe Achtung für die Wissenschaft ^ eiM
ionige Liebe für seine Lehrer, als die Trager derselben^ and das lebemflgste

Oefuhl des Danices für die Gründer und l^rhaltcr der BüdungsanstaltM
bemächtiget , worin ihm die Weihe für einen höheren Lebenäberuf ver-

iieheu ward.

Prag, im Decembcr 1851.

Dr. J. Öilliavy.

laUKi getiftoret ekmsM es pniatUtimia edUioiMtu ad usum tiu-

Oiagae tueenättis, Curanie Cmr, Joa^k. Qmtita. Medtokml^

tuaifit. Joe. enocchi kiMepoiae*

Von dieser Sammlung liegen um drei neue Theile vor:

/. C. Julii C aesar is commen/arii de beiig citUi, Jn muM ecku-

ütruffl, S. 200—324 iL. 1,0b).

JL I*. 0tidii Naeonie Metamorphoeem UM XV. Ad umm aeäff-

ktniWL Recogno9U Stepkann b Palma, 2P5 S. (L. l#3ö).

9. Q. Unrat ti Harri opera in usum scholarum castigaia. £X
cariis reccusuU C. J. (juesta. lyj* S. u. Index (L. 1,35).

Wc'i .Nr. 1 können wir im allgemeinen schon auf das im vor. Hrfte

d. Zeilschr. 5. 90 ff. über die Ausgabe des bellum GnUicuni tiu^iiCypro-

chenc Irlheil verweisen. Wir begegnen zunächst wieder (Uuseibeii Ligen-

thOmliehkeiten in Besag aal laterfMinAtioo , Orthographie , Osbreoeb der

runden Klammem atatt der eckigen, nur dass dabei ein noch grösserer

Mangel an Consequenz nnd Sor-f iit erscheint. M. vgl. III, 21 Thurinnmj
22 thurino ; 82 u. Fotnpei ^ 84 u. H5 Pompeii; I, 80 cmptures.
Hl, Lompiexm. iui übrigen atimml der Te%t auch hier grösstcnlheds

Zeile für Zeiie mit der Teubne riechen Ausgabe überein, wobei wie-

derum Oehler's praefada und die dasdbit sma Theile schon gegebenen
Hcrichtigungen gar nicht beachtet sind (Vgl. z. B. zu 1,44. II, 30. 111,8).

Mnr an einigen wenii"'n S(p|l<>n ist die Vul^ala heihehallen worden: s, II. 6

e( arfifkiü, 26 se amiciunt^ 29 w o sich der Herausgeber gerade ao

iVipperdey hätte au.scbliesscn sollen, dar et uud se tilgt und an der

drillen Stelle die Gorraptol offen teigt; diase bedeutendste Itritische Auf-

gabe scheint Hrn. Q. dagegen gftizlieb uabefitnnt foebKeben xn sete. Heber

den Stil der argumenta vgl. m. arg. III, 55 Caesar AchaUie inhiati

11)5 C. epftf'siae pecuttiae , fr. ./. Af/tp/o (für T. A. ) spoliaudae , iftrum

auxiliuui adfert. (Jebrigeus ^jeiiortn nicht eiiunal diese Sunimarien tiiin

Herausgeber eigeiithümlich au, soiideru sind wörtlich aus dem eiili»prc-

ehenden Theile der Ceileeit^ emdwm ecHpeerum Ladmormm, Mertt
tppia SeminarU 1815 egq. entlehnt. (Dasaelbn ist bei dem MftIM
ticum der Fall, was lief, zu der früheren Heurthoilung nachträgt.) Druck-
fehlf'!- sind endlich nicht seilen: 8 f. 3 pnllififiir f. poilirt'tur, 1 anni

f. aniüs
y

II, 24 piogressu L -us
,

III, ;')") Nudiuti f. inslituit; II, 29

offeretUur f. offerr. Iii, 86 pene 1. paene. l>ie beiden ielzlereii begegw«
ans sebon in der Ansgabe von E. Tb. Hohler (2. Aui Wien, IW)
einer Nachfolgerin von weiland Bmanuel 8 i u c c rus.

.'\iiders ist das Vcrhällnijj.s von .\r. 2. Der Bearbeiter, Hr. Fainn,
hat hier zunächst abwcichf^ud von der T e u bn e r 'sehen ,\ti<ii;al»c tiiie

editio expurgata^ wie es üi der buchhändicrischen .Anzeiixr hcisst, lieforn

wollen (der Titel selbst schweigt davon) , und demgemals alles »Mb
seiner Ansicht für die Jugead anstossige la enileraen gesucht. Gegeo die

Zweckmiirsigkeit einer soleben Auswahl cum ScboJgebraiiche wird
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wenigsten bciai Ovid etwas einzuwenden sein, wie denn deren in Deutsch-
land mehrere erschienen sind. z. B. von Naderroann fMünster 1S2*=^),

von Fei dbri Usch (Cirlsruhf 1844), von Fi r heil fRreslau IhaO, vgl.

übet diese letzte die Auxeigf in dieser Zeitscluill lb."»0, Heft X(., S. K jO )

Für italiäniscbü Gymnasien ist das Bedürfoiss einer solchen Auswalii ^c-

WIM BMh dringender» itiid man kaiin «s ao sieh nor erfreulich finden, dass
sogleich Anstallen gelrotTen worden sind, diesem Bedihfnisse abzuhelfen. Aber
leitl'T Kst die Ausfnhriiiii; hinter der Af)sirht weit zurnck/ioblieben ; denn
Hro. y VfTf?ihrcn in der Answnhl koniun wir nur als ganzlich miss-
lQB§ca bezL-ichneu. Allerdings werden sich mitunter aus einer son^t pas-

•mden Erzählung hier und da einige ans^össige Verse, wo diese eben nur
fleiwerk and epieodiache Znthaten betreflen, ohne Schaden de« Sinnes
entremen lassen ; dass aber bei solchen Partieen , wo gerade der Haupt-
inhalt und die Pointe des snnren nnf etwas ?»n«!te>«?<tic:ps hinausläuft, nicht
diese-i jjüein , sondern mit ihm der pr?inze Hesl der Ki /alilnnir zu til;ien

sei, wird kaum der Frage bedürfen. Hr. P. ist hier anderer Ansicht und
glaubt io setar cinAcfa mechairiaehcr Weise gerade nur eben die ihm an*

slMgeo einsehieii Vefse und Stellen streichen, altes Obrige dagegen als

oschldlieh an seinem Platze belassen zu können. Somit nimmt er keinen
An-lnrifl , nach seiner l?<'.'irl)eilui)rr *?r|!i'^f dir .iiisf<)ssii;sfe :i\\vv Ovidisclien

Erzütilungen von TireHias Erblnulung III, 2^\> si/q. zur Scinillcrtiiro

lu empfehleu, obgleich diese in der Art, wie er sie verstümmeln mussle,
mmlieb jeden Verständnisses entbehrt. Bin gtelehes gilt von der Partie

fl, 412 JIW* "ber Frocne, PkHomela und Terem; hier hat Hr. P. üher-
AiflSS den ansiössigen Vers 579 (61 fi), der zu «einer Zurichtung des Textes
gar nicht mehr pa«?st , zti streichen vergessen. I'henso l)lei!)t IX, 4<)0

(666) die l^izcthlun;; >on fpMs^ Verw/>ndlung, aul welche ^'1» ict» de«* Aiilang
(V. 462) deutlich hinweist, ohne biiin, wenn am iichlu.s.se die eigentliche

Verwandlnftg weggeschnitten wird. Auch wOrden wir Erzfihlungen wie
n. 774 (633) vom Raube der Eurnpn oder III, 131 von der Bestrafung
4» Actaeon in einer SchulausL'.die kaum gesucht Ii dien.

I>erTe\l seihst schliessl sieh keiTir^wc<TN- üIktw ii'ir< nd nn die Te uh-
oer'jJche Au.sg.tbe an, wahrciid gerade hier die von Merkel i^rgebenc

Meotende diplomatische Grundlage am wenigsten zu übersehen war. Nur
pm einzeln leigen sieh Spuren einer Benutzung , besonders im drillen

Beehe. Da^ri^gen acht int lir. P. Bfter den Tauch niz 'sehen und Rekla m'-
sehen Au.«!gaben von Weise und Ko - h 711 folgen (s. VI, 44s infausto
^ret faugto, VIII, 143 [160] Ifmimi 1. iumina , V^C^ [17.^] rclicto f.

rtleclo)^ welche gerade durch Zugrundelegung spaterer und secundärcr
btadsehriftlieber Hitfemittd bei ihren neuen «Recensioncn' eine Reihe von
Mcn, die seiMm Nie. Relnsius nach den besseren coää. gab, von
neuem verwirrt hd)en. Dicss falsche Princip wenigstens Iheill ffr. P.

vollkommen. Ktuliifh lassen Inferpunction
, Orthoeraphie und Correelheit

des Druckes gerade in dl' scm Theile der .Mailänder Sammlung besonders
viel zu wünschen übrig. M. s. nur III, 10 «^ö« l/ö/, Phoebus ait, solis

murret in ertfM ete* stalt ^ko§ mi,^ Pk, aU, ^soHs e/<r.* und so
dnrebgängig; VI, 412 arg. Propie und H\s für Froene u. Itp9\ Ifb,

u. XIV stets Ulistes oder Vlysse» statt Vlijrü. Dann III, 2 Dictne für

Dictaea , oder wie Hr P. seiner soTivfi^cn ()rlli<)^ira(>l»ie gem.'ifs schr''ilM'n

mü^site, dicfaea^ eben.so v. 147 hy(intens für fitjanfeus , VI, 1 7nineins

üebtu V. 32 Minyeides; X, 308 (644) Tamuesum f. tamuseuin; Hi, 60
mame f. commine, VIII, 231 (348) UiU, für m$,; VI, 4lS adMO-
UUta f. ad sokU*, endlich X, 241 (543) pot$et f. po9$it, wenn dies»

andefS zu den Druckfehlern zu rechnen ist.

Nach allem diesem k()nnen wir kein besseres, oder wenn man will

kein härteres Crtheil über Hm. Palma 's Arbeit linden, als: sie sei ge>
nds würdig, ein Glied der Sammlung des Hrn. Questa zu bilden.

Digitized by Üfcogle
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Nr» 3» ebeniiUf eiM euttgirU Ausgabe , tchUettt sieh in dieser

Beziehung gang an ßprattt eatmina expurgala amctar§JÖ9*. Juve nei0f
, Verirt 1728 an. Diese Auswahl ist allerdings im ganTCn tz;^«schickten ge-

troüüu, alä liiti cijen gerügte hei Opü/, doch auch nicht überall zu iobeo,

wie weim Carm. 1, 8 (9) dio JeUte Strophe gcstricheu, die eben tto an-

stössige vorletale aber beibehalten wird. Aenderungen im Texte sied da-

durch nur einige wenige und gmnge veranUMSI, wie 1, 15 (17), 24 jwv-

iervosy da die letzte Strophe getilgt ist, III, 20 (26), 1 chorHM für pueüi$,

eudlich sind besonders die Schliissvrrse von T, l9 (22) umgewandelt in

So/a me virtiis dabit usgue tutum, sola baititm. I, 4 extr. ist das

zweite Glied iitil mc gestrichen und von Juveucius da^ erste mc jü

wm verwandelt; Hr. Q. behilt hier nee bei. Im eUizelnen nlimmt aenst

d«'r Text wieder gröaslentheilH mit der Ten bn er sehen Ausgabe {ed. If.

1850) ühtrein, deren sorgfällige Benutzung zunächst daraus erhellt, dass

auch Carm. II, 10 (13), 38 dor Druckfehler dicipilur wiedf rs^ gt hon ist,

ebenso III, 7 (8), 1 caeieös, wubrend beide Ausgaben sonst stets code&s
schreiben ; endlich haben beide bei Sat. I, 7 exir. die Auslassung der

Versal mit einander gemein. Doreh Aenderung einiger weniger SteUeo

bat indessen Hr. Q. sein ex rnuitt recauuÜ {sie) auf dem Titel n
rechtfertigen gesucht ; Verbesserungen des Teubner'nchr n Textes

sind nur hier nicht zu erwarten. Carm. l, 6 (7), 37 ist nach ausptce

iitterpungirt. und Teucro mit dem foigeuden Verse verliuuden; JJ, 3, 9 iqi

falerm Quo — quo et o^Uguo etc. Nach IV, 7 (8), 17 wird eine Lücke

statuirt, indessen nur Ton einem Verse; die strophisebe Abtheilung;

welche gerade hier zur Annahme einer Lücke führte , wird somit nicht

durcligeführt. Die den einzelnen Gedichtet) vorgesetzten kurzen Argumenta
sind zum Theil auch von Juvenciu^ Liiliehnt, zma Theil von Hrn. 0 tn'd

argen Fehlern versetzt S. arg. carm. I, 11 (12) Heroibus aUgäüt
prtui iaudaiie, Auguttum iie praefert I, 15 (17) MeiUU
TgndarUlem in Lueretiiem, viUam mtam. J^ieL I, 18 0uag /Stetendt,

guae vfUmda, i^prravdac vfrnnim principrim amicUiae ergo. H, l

PrincipU Utudibus poeiarum p luv'tum hvules iniscet^ ff , rcccntiore$

cum teteribus comparando^ in poetas sui aevt öenfgmim ess€ AugustUM
petU. — In Bezug auf Orthographie und Druck vgl. m. Carm. 1, 22 (27), 5

Medkw aeinaeee neben HI, 5, 9 rege medo. Ad PIt. 235 MOttranm»
— Carm. L 26 (31), 1 dedicatam für -um^ IV, 9 (10) org. puclrm-
dinem. Snt. II, 3,317 (31 ,Maior dimidto. — Num tatUum?* für

dim.^ — fiNum tanlum? Endlich ist auch der Pnirk in diesem

Uefle für eine Schulausgabe fast zu klein und die Zeilen sind zu sehr

lusammengedrangL
Naeh solchen neuen Proben können wir nicht umhin unsere Waransi

vor dieser Sammloog wf das entschiedenste sa wiedttliolen.

Wien, im Isanar 1652.

atts4sv LinlLSr.
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ii %innaftum f)at [eine 3^d^^"d^ mm Uß

IfOfllntflini aa^^itruflen, fonbern a^d^^i^ ^burc^ unb biml^

iiju^tnbe ^eitun(^ 311 jener tjciftigen unb ftttli(^cn 9ieife heianjuHrben,

tod(^ bem äungitnge bei feinem Ue^rtvitte an bie Unioecftiai unb

^ Vom SintKttte fai bo« bfe not^wenbfae 6e(bfifldnbig»

feu liefert.

2)ie firreii^ung biefed 3tt><cf<d i^ bebingt einerfcii^ bur^ ein^

Wiiß ^({tting bf^ MtAtvMUM na«^ bet oudgefpro^enen 3bee,

anbaerfiit^ burc^ ein ent(>rec^cnt)ed ^er^aitea bec 3ugenb in ^e^ng

iufUnlcrric^t fowo^l IDidciplin.

3)00 etflere ge^t t»on bef Schüfe an^; bfe (Eraiffung be6 (e^^

Q6ef etforberr au6ert)em n^egcii te^ ^fnfluffcd bcr |ditd(i(^en

iÄju^ung auf bie offenliic^e, ein bie X^dtigfeü bot ®4uie unietK

|Ut<M Siifen bon Seite bec (Hifitt nnb ber $ßeger bef 6c(fi«

Hf, unb a\\]ni bei^ (Sinfluffeö ber ((cicUfvliafiUd^iU '^'crbältiiifft' auf

N ^bct^fen bec (j^raie^ung au(^ bie Ü^^itnürfung bei; £)ridgemetnbe

^ eine »on il^r (eflefftc ißertveinng.

%\t iBorfc^rtften baffir lub ft reu 55cftimnmnqen über gemiffe

Einrichtungen, beren ^enntnt^ für bie 6(^öiet unb i^ce (SUem

^ Sii^tigfeit iß, nac^ ben im Ctganifotion^'iiniwnffe an^gef^tiy

®runbfd(en fef^geßeat, bitten ben 3n(|alt ber ec^u^
^ibnung*

1



%. 2. 3)ie obligaten ße^cgcgeufidnbe jliib;

8. (BtOQtap^ie unb ®efc^f(^te3

4. Tlatf)matit;

f. 8* ^(binat« ober i^eUtit^i^oaneal jinb ieae

ßcßcnf^dnbe, gu bereit (Srlentung Me Schäfer um Umn mt
6<^u(c oroentliit) vtrpfUtijict tt)crbcn, trenn ihre 6(tern ober Q^or-

maitbet beim (Sintcitte berfetteu in M Q^mmfim etfidien, bo^

i^re 6i(tie ober SSüitbel biefe ©egenßanbe att lemeii

l^in gel;6rtt

1« S)ie bdiifmifi^e, unb an benbeiben SN^mia^n in Sc
ft^fii 0u4^ bie )>o(nif(^e ®))ta<^ IDec Unien^tl^krf« ^gtal^

wenn bie (bö()mifii)e ober po(nif(t>c) (Epra(^e M dn ffir bie ^dji'ilir

neues (^egenßaub einteiU, erfl in bec ^weiten (Stoffe beö Untergym»

n«fium8; befielt aber bet Unlenric^t {n 9MMur9 beteM Mr^»'

bener ^^inad;finiuiii)Tc , fo faim tr and) \djon in ber erften klaffe

beginnen. ^e^immungen ^ienibtt ge|fett bec ^anbeöf^ni«

Bi^Stbe 0110.

2. C5tiic bnitc ichcnU cprarfje, fei fie eine ^u'id)d^ ober eine

fcembe ^pra(^e, fann a(d reiatio^obitgaier ©egenßanb filt Sä^ü^

Ut, tveii^ bovin feine IBorfenntoiffe befif^en, nii^ fvil^eeol^in

t>ii trflen Stoffe be^ £) bergi^mnaftume eintreten.
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I. 4. 8c ne ©cgcnfiänbe jlnbt Xialli9rapl)ie, 3^t<^nen,

«((0110, ce^mna^, bmii (Svfenmng bie Schule i^ucfcite ftf{^

Ikfli 5lm iiMi^ bfti tXnUvdäit im ^äfin^ä^ttibtn betrifft, fantt |fb(t

Si^ülci beö Untergvmiiafmmd iiha iui s>ou bem fiel^rförver t)cr'

^Ucii tocrbcn, bnx^ ^^^n be^mmlca ^ittaxm haxm d^ü^nntfy'

mau 9u(^ mecben olTe Stdnfcbriftcn bev SdjüUt aUa Cfoffen ju«

gleich alö fafligrop^ifc^e Hebungen betrachtet, unb ö5ett;aupt aUe

fii^fau^it fcbcitctt jlctd aitc^ na^ idtcm faaigni|)^ifi^ea Seit^fc

!Rü(frid;Uic^ bcc übrivjeu frdcii ©egenftdnbe ^aben bie Sc^nfer

ttof^ bau ^oa i^tcn fiUem «bes IQpniidiibitti ttUatUn äBitten jit^

)ii beatmen.

|. $• !Dad 6(^ulja^r tvirDami5. ^eptembei: mit einem

be^ O^nmaffaiaid beiautüo^nett ^en. Xad^ eeenbtgungbe^fetten WX"
ben bie (St^wfgefeje j?otgclefen.

t <?*fCm 16. ®ct>tciiibet beginnt ber Qtttetri^l, unb

1. bie täglichen ^c^ulftunben ftnb in ber di(.]d IBor*

nittoge ]Doti 8 bi6 10 ober 1 1 ,
^Jkt^mittagd m 2 bid 4 U^ft.

1. Soll 6 tdiglu^en ^rfhinben milf|m 8 auf bcR Sonnittag,

S (Ulf ben 9}a(^mittag fommen.

3. ^Rad) ber ecjlen ^e^rf^unbe n)itb ber llnterr{d)t unmittelbav

fntgefe|t ; a^vifc^it bec imüen unb btitten §at in ®egcntt)att be0

t^fei0, bem bie beitte 6tuttbe infäUt, eine IßaujV t)on ae^n Tiu

nuten ciu^u treten.

4. 9m WHitim^ unb Samßag bleiben bie Xad^aiiitage mt
Ciimben obfigotet Se^tfdlf^er frei.

|. 7. !Der Unterricht n)irb, mit ^u^na()me ber 6onn' uub

Sdertogc unb bet gef^H^en genen, burc^ bae ganie 3a$( ununtet»

bw^en fortgefejt.

31. 3uli »)tib ba$ S^uljo^r gefd^Ioffen. S)le 9(n^
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«tbnung üntt kern ^tomente etttft>te(^eitben däctlidfhÜUlm Sc^Iuffc

5. 9. S)fe gefc^nien gerien jfnbt

1. ^ie ^erbßfenen \)om l. Sfugufl bi^ ^um 14. ®e))tembei^

a. bie SBd^inad^tdfcdeii vom Ubettb ^iim 2. Sdniier,

8. eftte 9Bo(^ uitmitteKat nad^ bm Sd^Iuffe bed erfltK

4. bic iOßevfedctt Don SRitftDo^ »o( hi^Wim^ OfUm,

5» bic ^pdfiferteii )>om Samfiage vor Otfttmoi^ imh^

6. ein Sag na«^ ber freien ^eftimmung be^ S>ix€ttot$.

SBenn ber @(^Iup M erßen Seme^rt gn no^ an OflfCR

trifft, \\) \aüm bic Serien nad) tmiübm meg unb mtUn bafüc bü

£)flecferien M aum n>eifett Sonntage, unb bie ^ftngjifenett bit

anm erflen Sonntage na(^ $flngfien mldngect.

IL ill^tMiluHd*

10. aiii bem i|fentU(^ett %mna(iaiunterei(^te bdefen nav

folc^e 6c^ii(cr t^etlnel^mcn
,

tvc((^e in ba6 ©^mimflum oibentlt^

aufgenommen n^orben ftnb.

i. 11. IDie Slnfna^me gefc^ie^t tegelrndflg in ben 3 (efien

^agen bcr Serien unmittelbar \)or bem ?(nfange bed ©(^uija^red.

1 2. ^ie ^ebincjunvjcn ter §lufna^me flnb

1. fdf bie etfle d^Iaffe: baf ber aufannel^menbe Sedier

ba0 neunte ^^eknöja^r tJoCfenbct ^afec

;

2. für icbe Slaffe bed ® ^unnafiumö:

a) baf et bei bem !&iwtov j^4f meibe, «nb bap feine tftiem
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tlba 9mäxlbn etittDeber perfSnKc^ mit i^m erfc^einen obet {in Ser«

^inberangafallc fc^riftlfc^ erfldrcn, fie tvüiifd^eu tftreu ©o^n ober

StoM in bieftd (Si^mnafiuni aufgenommen it^n, augU^ mnn
|ie iiii(t im JOfte M 0i^mnafiit»0 tvo^nen , einen (ifntt)ol^nev M
-Citf^ nanif^ft machen , ber in 33ctrcff ber l)dii^H(^in 53fauf(u^^

tigttiig M 6(^iUe(^ mit otten i§reu $tii(^Un unb 9iec^Un ii^re

6Met9eiMt;

b) ba§ bie nöt^ige Siorbilouii^ btö '^uf^uiuiimenben nad;^e*

ttHejcn n>cibe;

c) bap feiner tfufno^e in fiMi^t $infid)t fein Sebenfen

kl ^ufjune^mettbe fcü^ec feine öffentliche ^c^ule 6efu(^t obec ben

9efn(^ unmittelto Dor fdnet Knmeibung bnril^ (dngcre 3^^ aue«

(Pfefrt

I. 18. du>: Sfufna^me in bie crfte 61 äffe ^ai

ba^ jebcv Sedier feinen Sauf« i»bet @eburidf(^ein unb ein d<ug«

ni^ über Die ^urürfgelegte bn'tte 93o(fdf(^iitc(o|Tc bci^iibrin^ni, tau»

in ber Siegel ftc^ ^in^i^ ^iufita^mi^prufimg unterbieten, r>Qn beten

Cigctaiffe bie ffn^al^e ab^ngig ifl.

§. 14. 3wt S(ufna]^me in eine ^)^^)ttt (^la\\c Ijcit

ber ©(^üier, ber vmi einem onbern ®t;mna|uini fommt, baö ii'jjte

€eine{lral' obet bad 9lbgangl|ettgnif biefed (^ymnaflum^ wranwei*

fen. 3fuf (Srunb biefeö S^WQniffeö trirb er entwebcr in bie entfpre*

(^enbe (klaffe aufgenommen ober er fann ungeachtet bed beigebrac^'

tea doidttiffed einer ifufnal^m0|>tdfttng unterworfen unb uac^ 9e'

fiinb berfefben anä) in eine niebrigere, aber nie in eine f)6^m Siaffe

ux\i%t mtUn.

i. 15. Senn ein @<^d(er, tveic^ nod^ nidfti ein ^ffcnUit^ed

Otmmafhtmbefuf^t^at, In eine f)of)m (Jfaffebeö @nmnaf!um6 ein*

juneicn miinfcht, fo h^t er aufer bem rndj §.13 iH-i^ubciitgenben

jengniffe äber bie britte ^Boilgfc^ulciaffe fi<4 einer llnfna^^))rafung

JVC QefHnmmng ber (Pfaffe, in meiere er eintreten foCT, §u unter«

liefen. Qtner gleichen ^ufnahmd|)rüfung ^t ftc^ ein [picher 6(^1!«

fer i« untenverfnii ipelel^er ben ^ü^eren Sefuc^ eine^ jffentlic^



©t^mnaftumd unmittelbar ^0t feinet; SKelbuug but(^ Im^m ^tit

Uiuerfc^ieb eine ?tufnal)m0|)rüfung j^u befugen.

17. iDec Uebertrüt au$ einem ©pmnafium in ein anbened

am 6(f|Uffe bc^ tt^<n ©etncjlec^ barf n^t p|iic to^ügc

®rünbe gefc^e^en; merben biefe ©rilnbe nadJöwiefen , fo gilt bann

bad im $.14 über bie 2(ufna^me Si^t^^^^^^-

|. 18. SBenn im Saufe eined Semeficrd bie Kuf'

na^me eintd 6(^A(ct6 fn ba6 iS^mnofittm «a(^gefu(^t tüirb
, fo ifi

e^ber 6iitf(^eibuiigbe0 ^djitoxpa^, uameutUc^ bei: ^^lec berjenigen

Stoffe, In wel4e ooraudfic^Kic^ bef 6<^ftlec fommen koflibe, aa^eim»

negeben, ob fie bie tffufna^me {it bibaftif^er unb bi0cl)»liiiadf(l^

^iufictjt iulüffig fiubeii ober nicht.

3n Sutten wn Uebetgebiung bet (Sitcni obeiJ^et 6tell)»er«

rvfter fann bie Sufnobme unter ben Oebtuguageti bet w^erge^
ben SS. au iebtt ^cit ftattfinben.

(. 1 9. ^enn ein @<^ü(eK »on einem obec meieren (B^^mno^

fictt beft 9{e{((ed anagefc^toffen mtben i^, fo fantt bk

Slufna^jnic an iiiicin ruberen ©iMunafium unter ben I;it^er bejte^Ii'

^tn Sebingungen bei; k^on^ecgeffenben bewilliget, auf ^runb

ber in bem mitgebrachten $rbdaugdaeu.)niffe ongegebeneti UxSoäf^ fei-r

ner Sludfc^Iiepun^j aluc au(ft mttJeij^at a^eittii. 3ft ein Sdjüler von

allen ©^mnafieu bed ^eic^ed au^gefc^Ioffen iporben, fo fanit a
nie loiebet von einem berfelben au einer Hufha^mepnifttng augelaf'

fen »erben.

I* 20. 3n feine klaffe bed (S^mnafiumd foUen in bec tKe«

gel me^v ald fe(6«a^9 Sc^^ier aufgenommen toex^B.

S. 21. ®eqen S^ermcigerung ber^ufna^fme |lc|^

bie Berufung an bie ^anbedfc^ui-'^e^örbe ofen«

2. Verhalten ber SSi^&itt.

%. 22. (3n ber 6c^uie). 3)ie (Sc^öler fotlen meber ^n

frd^ nof^ iu fpdt in bie S^uie fommem (Hine S^ieiieifiunbe i^r
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Uefec SMdfhtdbe fi(^ aUe t^etfaimnerit.

I. 23. ^üUx foU idnii(^ im ^m^mn unt im ^n«

|i0t cffil|ditctt»

$.14. Sebet foir mit bei! tiot^Mibldeti 6dSfii(Mc^mt, toib'

tukä, Bd^vtibf^t^Un «nb S^^reibrequiftten mfeljicn fein; Fefnft

tkt fNiOftt tim &iftifkn, bie im Untcrrii^tc %t^tn,

^nmqtn, ^pkl* «nb Ofteaaten «nb anbm fffiHborffge @u
goiPtoe iiiitl)ringen. ®q<f)icl)t bieß beniioc^, fo tüix\>, oufer bet

l^iteHg bafiti bm @<^u(ec ba0 SKtlgebroi^e Don bem ^cl^rer

tN^omommeii i»b t« ble CItetn bdfefieii, nit^t «n bcti

S. 35. 3i bae &4fiiUimmtt fyihm bie @4ukc mü etit«

Wfictt ^au^tc cfflfttlrcicii , fefvrt bie ll^ftt aitg<ti>fefei»n $1%
finjuncbmcit iinb, tnbem fle i^re SCufmcrffamfeit filr ben Unter*

fammeiiir in aätt 6iilk b«ii ^e^cec ^ ctmarUn. ^eim (Sin«

tRHf b(0f€t(efi ergeben jic^ affc^ «nb Mdbett fo lange flel^en , M
fr iftncn taö 3t*i^^cn jum 9?febcifitu^ @in @(f{tl)cö fiiiDct

Hbgonge bc0 :8(^rer6 utib jebedmal jiatt , fo oft tin ^c^w

fict be(a)ltictoi bie «Ulfe betritt

2 6. SBd^renb M Unterric^teö ftabcn bic 6d)ü(cr ftif au6'

i^Nüc^ mit bcm ^genflonbe bct >iaiion be((^4ftigen , if)xc

dfliiie Httfinerffamf^it auf bad, nnid eben Dorgettagen ober mminirt

richten, urib bähet 3^P<^^"^?)fi'^ «nb ©eft^dftigung mit

ii^n für anbete ^ei^tiiuuben ekn fo, toU atted toad ftoren

Hinli^ ftatg aM metoem

f. 27. ,^ein Bä^ükt ^ot reben, aiipcr menn et \>ün bem

^rer bo^u aufgefocbect ober gcfcagt toixh, $at ein 6(^üler etmad

mittbrittgen ober )u frogai, fo mefbe er fi(^ ba^n bn^ ein def'

t(ct mit ber ^anb ober bnT«^ 9nff)e^en.

$.28. ^ad ^raudnifen ber 6(^iHer aud be( Sd^uie bur(4

S^Rler io4l^renb ber Sel^rflimben ift »erboten.

f. i#. ^fnmt6gel;en <nt6 ber Sä^uU toll^tenb be«

Untmtc^te^ in ber ^tgü unr na<$ bei itoatcii ^e^tßunbe p
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{jefJatten unb ^mt ^tt9 mt eiuielucn, nie pei ober md)xctcn

S^üim auf tinmcA. ^ttioudgel^ii, ttm fid^ in ben (Bdiigen ober

got auf bet (Baffe oufau^lten, ifi betb^teii.

^. 30. 1>ad Sffd^efn oDcr ^cjcfjätigen ber Si^ulbdiifc,

^tfi^e, Xafein, genfle]:, Zt^üxtn, Sdtibe unb übec^oupt beö

gebdtibe«^ fo i»ie ber itfjmiM, nntetfagt ®ef(^t ed beniioi^,

\o i\t fctr bcflta^^9^e (Scgenftanb »oii bem S^^dter, unb miui tu-

fu unembecti bliebe , ))on aUm 6c^ii(ecii bet i^ia^i, ti^^t bei>

fette atigel^6il, i>bet wn benienfgeti, toel^e bet S^at am mei^
«Hb mit @runb mbdc^tig erfdiiuen, p ctictuii cDct JierjuPclIfit,

abgefeilt ^dpii bcm 1)i^äpiinamxia^tm, muntit 2^ai aud £eu^t«

linti obec aug Wiil^tDtffen gefi^«.

S. 31. 9^0(^ ^ecnbigung be^ Unterric^ted ^aben bie ^ä^ület -

Ottg bet Schule o()ne ^drm, iinb mgbefoiibece übet t>U 6tiegeit| laug'

fotn |tt gel^ niib f^fott |t<^ nac^ ^nfe in begeben.

f. sa. (©c^ulöerfdumniffc.) ^coet ©c^^ület (jl iU

ununterbrochenem ©c^ulbefuc^e tjcrpflic^tct.

|. 88. Stitt bei einem Schalet ein «^inbetnif beg 6(^iU^

fuc^e« tin, fo hat berfelbe iintet SSorjeignng einet f(^r(ft(i<^n

Wdrung ber QUtxn ober i^rer €tcü»enteter jtc^ bie ^riaubuip ju«

üngbleiben aug bet &^ule von feinem (^(affenie^tetr nnb wenn

bet tMaub fidi) auf ine§t M einen Sag etßtecfen fott, noc^ Ne bf^

'^ixutcx^ p erBüten.

g. 84. ^tanft^eit unb nnbotljfetgefe^ ^inbetniffe foK ber

beiroffime Säfiin binnen S4 Stnnbenbem Slaffenfel^ret bnt(^ eine

.

jutoetlafTige $erfon melben iaffen ober felbit ic^nftlid^ mdben, hti

feinem ffiiebetetf^einen in bet @^uit abet butc^ ein g(anbu>ih:biged

3eugn{p nac^toeifen.

§. 35» !Die (3d[)iiler bei: git^ei obeiflcu (ilaffeu imben Mtt

bem beibringen f(^rtrtii(()et ^ugmeife öbet futK li^etfiiumttiüe (o

lange beftei^ <ti^ ^ (ieibnnljf in fie gefebten Setltanenl

kourbfg aeigen.

g. 8g* getec^lfetiigte @(^uibetfdumniffe ivetben, atige^

fe^oi »an bem Setfa^ten im !Didd))Iinan9egi^ Dorgemetfi, nnb in
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hm Scmefhal^ übet bem ?15^auji^ieuöiU|]e anQefiifjri. ^Uxmd^cntß

ivicb ol^ frctoUKgec Hu^tHtt angefe^em

S. 3 7. (ßia} ft til ud;/) l:i'e uot^wenbige Ueberfit^t über

ben etonb Ut a)töd|>Un in i€k>ct (&iaß( kvhb eriaitat buri^ bo«

61a f fe n ( II S){rf<^ nutf entl^dai

:

1. Sur i^Dc £^^if{uni/t bic 'Zugabe ha abm\(n\>tn unb b«r

2. t>ie Ifiigabe ber über 6<^A(ct ber fitoffe lod^nnb bet

^ef^tflunben ober aufitt^aib bajdbtu auö^ti'pti^tl^ciun düjjcn über

»ec^gten Strafen ;

5. füv M UiUcfoyninaffatiii fbvint noc^ l^iit|ii dn Uft^U

ukr tie aflgemeine fyiUnnq ber klaffe in jeber einzelnen ^e^rfiunbe

un^ bie ^ergei(^nuug befonberen £obed ober ^abeid über einzelne

3)ie 93orinerfung ber ©(^ul»erfäumntffe in bem ^faffenbu(^e

m(^t einer 6traft^ cjUicf) achten ober bafilr anjuidjtn.

t' 66* IDIe (£(a^il«lifc¥ ivnbcn am €c^liiffe icbcv So^c

Mit beR Slaffenle^rem bem IDfrtctot auv !£)ur(^fl(^t )>orge(ei)t

«. 8 9. (@olte6bienfl.) @imi(^»reli9iö)e mtu% ber

3iH)^ bo« S<el ber ecik^nbcn iEffdrigfctt bc6 (B^nmafhime.

2>a ime Cm^ung bedfer^eii Me tteligion^dbungeit ein i^oraügUc^ed

äXUtel finbi fo fa(gt baraud von felbß bie ^rlid/t für {eben 6tuDi«

mbcOr aSen teligUfen Ucbnnge»; loc^c bei bem ®i^mna{ittm an«

^ewcbiift finb^ beliuwoi^cii.

4 0. !Dlefe Hebungen toerben m bem {e^rfö())er nac^ ben

behoben äSorfd^riften befHmmt.

|. 41. S)ie fdmmüii^n 6(^iUec ^ben fi(^ benfelben ie^

bedmal ))or((Siiftg in bem (Bt^muaftalgebdubt^ i>tr|ainmeln.

6. 42. @ie ^aben babei in berm bem ^el^rf^rper feflgefe^ten

Cibmittg itttb mit {ener d^retbieiung au erfd^einen, meCc^ bet

®id ti^fcit unb öetitgfeit fof(ter ^anblungen gemdf unb auglei<^^

ein ^U)ei4 mirliü^]: ^nbac^t tf^.

6. 46. (^tfn^lid^e Sefc^^ftfanngJ a>ie 3^1 onfer



40

^inübun^ unb SBteberl^oIung ber Aufgaben tittb SortetciUing fAt bie

€(IJuU iu »erttjenben.

44. f^rifHIcleti «ufgoNn ftnb mU affm glelfe oul*

guotbeitett, mifb {n ei^ne ^f!e ndtnnb idii a^^ufc^reiben ; bk Mi
bcn ?c^rcm mit ben notf^igen SiubeuUiUg^n äurüdgefleHten akc

focaftfftig Sit t»crbeffent unb bie nilflanoatcn fl<l6 aitfü neue um bc

arbeiten. (E4 berf^e^t ftc^; baß Jeber 6i^fi(ef feilte ^f^iibt fe(b^

aufzuarbeiten l^ot.

f. 46* 3tt frfitt»Hlii^n Urbeiteni toobur«^ Seifige (5<lftiUcr

{^re IBIIbunQ forbent fheben, ti»ei^ bie Sefret 6eof , Witicl

unb SliUeitung an bie ^anb geben , unD möbefonbere, fo mei't ihre

fS^mUit tdfi^, bafiif for§eit, baf nii^t bnrc^ ungeregeUc obeic

fi^dUii^e Sectiie bie 64A(et mtwIfTenttii^ t^rec eibimg fdbß Ott«

|. 46. C^er^aitcn außer ber8d^uU.) 2)er %mna«

0a[fi(ii(et betrai^e ftc^ äii0 av#er bet @<^ttle äbetaH anfliiibi^.

iTrinfgelage , tiiarfcii- itnr S*?i'irfefft)ielc fnit ucrboten; cbenfo Ifl

auc^ ber ^efuc^ offenUid^er £)rte, aU: 8ier^, Sein', ^rannt«

UkIh' iittb ^olfeel^itifeK, Sxiaifdie, d{fetttll<(et BiOaib^niiiet unb

^egelba^inen unterfagt. 9?uc au0naf)möweffe bi'irfen anftdnbige ®afl*

-
. unb .^afeel^dttfer in ^glettung ber SItern ober beren @teU»eareter

iefoi^ MPben.

3n ber fRt^tl barf ba^er fein €c()ii(er in einem offentlid^en

&a\ti)au\c fpeifen. ?(iii?nat)me ^(eöon »egen eiqent^ümlic^er 83er»

^UMÜft kMtftu ber befonberen OetoOIigQiig be4 ^rector^.

f. 47. £)fffentlf(^e ttnb @efe(]ff(^aft$b4ae bfirfen nnv In fdf

gleitung ber Altern obet beren Stelitiettüeter, »£)üne<inUer^tungen

mit ^UUgitttg berfelNii htin^t tDeebcn, bo4 iebeif4«4 nur, <ii fb

toeit be« Cefw^ fife beti 6<^(ec Keiit Serfjumnip boit eäjulpfiiä^Un

I. 48. Unter berfctben (m4brii(fii(|eit fBeikpa^rand («gen

Serfdnmnif »on 6(^u(bflt(^ten n>frb ber Sefuc^ be4 S^eobn^,

boi^ ben 6c(^üie(n be0 Untergymnaftum^ nur in Begleitung ber 61'
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rern unD benen bet fünften unb )e<^dtett Qia^t na(^ ))orlduftgcc

10^ Bä^t^baummUn ifi \>aboun,

I. 50. ITo« Zabohand^n ifl auf ^ ^affe tm^ tit (BiftU^

ft^afit imrb^to.

§. $1. ^ad 9abftt tft nur an jenen Drten erlaubt , IDcic^

Ml bet 5|feiitli((^ii 9((dfbc )tt blefcm ßwtdt ht^itf^nti finb.

%• $2. ^eiumge^en fpdt II6eiib^ ouf bet ®affe , bann

Oberhaupt jeDce mußige «j^trum^ie^n, ^ejteliungen unb ^ufammen«

fünfte finb i»er6oten.

$. BS. S)fe @t)innafta(f(^i!fef burfen an Seveinen, I0el4e

bon 9?i(^tftubirenben gebtlDct merben, kvebec dM^ikUt noc^

a(e dü^cr tficUBC^nfn; auc^ bürfen fU ttint Skicine untei 94
Mlbcn.

§. d4. ^(nftüubißt Uaial)altungeu im jjrden, bie ben 8ef)rern

fui^ angnncibet lotuben, loifienfifKif^i^^ Sfour^nin unter SeU

lug ber Sc^rcri Snfammenfiinfle unb IBeffanmifnngen bc? 64<to
in .jröikrci ^(nja^l sum 3»Vkrf<J i(?cer liferarffdjcn ^(udbilbung mit

ienci^gung uno unlec Siufjit^t bec ^e^ier, bür^n unöe^inbeit flott

finbcn.

%, 5 5. Xcr ©i^mnafiaffcfnilLi- foff nf(^t mir hu ^e^rern fei*

ne^ (^Hvmnafiumd ai6 feinen ^orgetet^leui fonbecu ausi) ben l^e^rern

oHet Abcigcn df^ntii^ett Untcnfc^t^nflattcn im OtU flct6 mit ber

gcbü^renbtn ?lct>tun(i begegnen.

%, ®t\^ox\m gegen bü 6teümtreter bec Altern, ^^a^

trdg(iii»feit iinb fDienüfectigfcit bie ^MhiU, ^ifUi^t

gegen 3ebermann ifl ^^flfc^t jebcö Sdjülerd, unb Ucbertretung ber*

jelben ©cßcnf^anb bieciplüiaren @inf(^reilend. (&ine ^(tiibcrung tu

ber Sa^i ber etetDertreter ber ttaern fann nic^t bon ben &iiUtm,

fenbem nnr vim ben (Eftern felbfl t^erfügt metben.

§. @egen einanbet [oUcn bie (Sc^üier freunb(i(^, frieb«

fintig unb lutMnfommenb 9^ beieigen, ^rb ein ^flier bos einem

Meibigt^ fo barf er nk^t feibfi fic^ ®enugt^uung t>etf(^f'
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fia, fonteni M M Uf^lb an beti Claffenic^iec ober ben 3)fa«^

lor au menbcn.

3. Hügttt un^ ^trafin.

§. 58. Äelne ttetertretitng ber Si^ulgefe^e, betreffe fu- Hc

Semenbuii0 ober bae SeUaflen ber @d^d(et, bUtbt m^ttü^t^t

itnflefiraft. 3«Hif bet Säge iiitb brr Strofe ifl Oefferniid M
6t^ulbigen.

|. 69. (Segen geringere ^erge^n QUg Seictirftnn ober Uo^

dberfegtl^eü loftb Sde^runo augre^en^ bie, mit SBol^Imffen

t{>ei(t, iibcrl;au|)t M (^Mmdi^ auf öUigiatUte 3ung(ingt aiV wr^

fehlen loirb.

f. 60. Sei «ntDenbiing t»on 9{figen »nb 6tiafen foioo^ für

Umßdnbe mit fKüdfidit auf (^)rab unb ^ieber^dung beg U>ergct|ia&

fiiie angemcflette Sbflufiing beobat^tct.

§. 6 1. 3"iJäd)P()Qt^ugepbtr (!rniaJ)nunguntert)iertiiflfn

eln^ufrcteni bicfr mtt> gefieigcrt, mim jie a) in ber (^d}u(c "ooi ^tn

9Küf(()d(etn ert(fcill, b) im Uniergl^mnaftnm im (Uaffenbttcbe beneri^

c) oiif ®runb bct Wu\)tiUm^ ber anbcrcn fie()rer Mti bem ©afffn*

(efirer^ enblt(^ d) t)on um ^ixectot m ben 'JWüfc^ülau M
bigen au^er)>ro4en mirb«

t* 62. üig^trafen ftnb au m^angen:

1. ^egrabation ober ^^erabfebung auf einen nteberrrn

$ia|^ ber e<4ttle |

S. ein fri^iic^er, sitafdc^ fc^rtftdc^etS e tmeid bott bemSf»^

lor tDor bem terfammeilia ^i^}tUtptt au^gefproi^en j

8. bie ttavcerftrafe^ biefe ifi einer ^biinfung na4

3af)l ber Stunben fd^lg , barf aber nie für einen Sog bie IDtuir

»on 8 Sfunbcn unt» im ©anjen bie JDauct t)on 16 Stuiiben ii6f^

fc^reitem ^Der biefer SUofe t^rurtl^eiae Sedier er^U

bie 6lrafe «»erfugenben Se^rer eine ICufgabe, mel^e er fog(ei<b 1^4

©eenbigimg ber (Strafzeit t^orju^eigcn ^at, unb tt)irb öon bemfeJ^

einmal n^dffrenb ber ^trafaeü befui^j
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4. bk ludfc^Iiepuitt im dum (eftemtett ®vtnnofium

6« Viteff^ltefimg fdnmtl^ett ^mnaficitM dUi4^^

t. 68. 2)lf Ilu6f(([teßung flnbet flott:

1. ^tnn ein 6c(^ii(tc burc^ ^et @emeßc( iia(^ einanoa eia

jogiitf bei Uimn (Uaffc erl^Üf

5. in %ci%t eincd bmd^ dtügrn nnb Sttofeti fiWt 6e^6<ii»

teil llnfletfe^, fortgefe^tct miOfiirlit^cc 8i^ul»€r|äm«iun> uno anbe»

m m iüü^mt 3^ fi^ ^ufenbeit Seilet

}

3. in bm %cMt i^iemoc^entltc^er V6li»efen(^eft t^on bcr C^uU
'^ilmnq hurvon. (§. 36.);

4. toegeii €mf(^ub(ti<i IBiberfebllc^fcii ober Ua|tall<^f(it, nd'

Milfi( tteiiti [cttfte bet 6lttK((Kr{t bct 6d)ii(f Oefaie broflt $

5. iu.\]t'a 'AVaii.]^^? an ^urei'cf^enbfr ^4u^N<()cr Vliiffiitt (%. 12,

2. a ), mnn t>u (^iuxn be4 @(^üUrd ungeachtet bec \)on bec 64uie

citatdilcii 9ti|fotberuttg (irHn nic^t eine entfpre^enbe Henberung

tiefen.

taictft»

^ 64. ^ie Strafe ber ^egrabatton ifl über ^erat^ung unb

$c]itiup|affung fämmtitctec orbent(tc(|er ^e^rer emer (j^taffem bem

ttafenCe^iet audanfpre^en.

din feiertii^er, awfl^f^^^ ft^n'ftlirficr 8emef4 iH^r bem tjerfgm*

sKücu ^tl)xtdtpn, bie @arcerfiraff, bann bic '^lu^i'c^iußung, tonnen

m Utt eine «rbnungdaidfig ge)»fli»gene Unterfuc^ung unb Deitd^

^t Ct^e^ung aflfet tUn^dnbe biit«^ (Eonferenat^cfc^lnß be0 itf^itiu

W t^nfiigt werben. iS. 139.)

I, 66. ffia^t^iteiiebe nnb «ufrii^tigreit für {eben €(4a«

nnter aVen Um^inben eine j^itige ^flic^t fein muß, fo Ke^t if)m

taiiu umfoau'I^r oh, unb erfc^eint eine lBer(e$ung berfelüen um

[0 iiiafioärbiger, menn e6 fiä^ um eine übn einen SRitfc^üiec

iQ^genbe Stdge ober Strafe I;anbert.

3n aUen btriet gdffen ijt ba^er jeber ®(^u(er bd cigtJuerStraf-

Wiateit )Mi)^pi(^et, bie i^m t)9n bem mUeifuc^nben S>irectar obef
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{elfter )?ocgekgtm fragen tta(^ bet )>oO[eii ffia^r^eit (confer

5. 66. SLic Ibi6f<^(tffttii6 (Bi^ßmfam toM fogCcid^ aa4

bem ^efc^dtffe bev ^onfcren^ uttfev CHnfenbiitig bc6 Sottfmti||»»to'

a)K(0 an bie ^anbc^fd^ul ^ ^e^ocbc knc^tet

t. 67« S)U i[u6f((^(ic|une m fdmmtiiiteit Oymnafieii Cmui

niiie tHHn ttnrmif^lliiiliiiflcrittm tter Miitrag bei 8ont>e6f(^iiI'9e^ibc

|. 68. IDie (Sltent obtr bmit 6l<aD(tttcteK ba6 Siciltr

gegen bie Aber {^tt <5$$iie ober Pfleglinge i^er^ängte ^ttüfe na^
UägU(^ bei bem Directoc ober mettec Det bcc Saut>v^)(^ui^^^4o(be

Oefc^mibe ^ fähren«

jtein 6(|flCet ata; F6tiii bet Kttp^i^im^ guni

einer Strafe burd^ ?(bganc] hr 6d)ule entjfe^cn; er erhält, cj«

4. yr&fimgeii.

6, 69. (Gemefival^dlfttngen.) 2)a6 Urt^U dtar bsa

Sortgang ber ®(^il(er Wirb noc^ ben ßefflungen berfelben fm Saufe

M 6(^ulia()red fef^gefleHt; unb am ^(^(uffe be^felbcn iuerten \m

®<^üler, toeli^e in äffen ^e^rgegen^dnben bk «fotbct(t<^ett 9oi<^

fd^rme gemacht unb babni<( bie Seife fut bfe n4(^fl ^o^ete Sr#

eriiu^gt Ifaben; in tiefe t^crfe^f.

' g. 70. m (ligdnaung beg Url§eile6 übet biefe Seife,

190 ba6fetbe no<^ im\^\M^ geMfeben ift, t^eifg 016 eine Me (^d^^'

nfffe bed ©c^fulia^ce^ aufanrmeafaffenbc 6d;(uflei)tung wirb in ieber

ttlaffe, mit ^ugna(iine ber achten, eine aSerfc$ung6)»riifttn0 unb

{«Mt fo»Q^( f(^rift(i(^ a(6 münblic^ gebaften.

§. 71. ©efben X^eilen bet ^nifuug ^aben aCfe Sifcüferbel'

iutvo^fnen unb eg toerben fo t>iele berfeiben ge})riifili a(6 bie 3<ii

flauer.

S. 72. !l)ie ßntütcibung über bie JOerfe^ung gcfcbi'ebt in bei

&|^rerconferens unmittelbar burt^ bie (&afl[tjication unb imax md)

Um drnnbfa^e, baf Mn e^Mw in bie ^o^rtCCaffc 9cifc||tt9et^



tat ffiN^ mü i« lim« Ccgfufiaiibc fm Utt ttnlerri^t to te Mmit

|. 7 3. äBcnu rad ^inbcrnfi bet iBerfe(6otf(ü in ben uiig^

Vfen ftf^t, ber 9Rtti§e( tMibe fl<^ in tux^u ^dt ^tnäf ^mfid^
aa4§okn (äffen, fo ifi ben ^tl^mn Ut ^iü\\c, aud iDcic^et

Ifi &(|ö(cc )t»<iWn foftr mit 3«ßi«nNtn9M S)ivect»r« fiiiF

UfftcSt, bfmfrt^en bic 6efoi^re Srlatiitiif ffner omSd^fuffe ber

S««« l?oc ^^gum bc^ neuen 6f^n(iahre0 a^julegenbcn ^4>rüfung

ß cct^Q, uvk mif ^fltt^i^m üudfatte Uxiübiu hit ^ifpitig

bil 6f^dM nx^ flanol In Ut Confcceit) in groge au liefen ; bo(^

hui (hierauf, al^ auf eine auönabmömeife ;ii irlaugcnbe ^ünubmp,

Mt 64ä(ec nicmoid einen awihmdää^m ^njjjcn^«

f. 74. dt^w^ ein 6(|aic( lei btr tBcffelMUtd^lnrafmig

Ut i^iajte 4tt s^r^aUcu obeic ipäta |u einet ^4^rüfaug iU|ttlajj[(n

ndbt bau» Dot BeginnM folgenben @4lttIjMcc^ bocpnel^n

6iefft m ber Sc^ölet ivegeii ^canf^eit erft nail; bem 8eqinne beö

um Si^iüjat;rcö, fo t^at bec ^cbrfor^er |u bwatJeUi ob bemfel*

bainit9tätfft(^t anf bie SeogU^reit feinet gaKtfommen« in bct ^ri^iefa

9kf\t bie Prüfung )u bemittigen fei ober nic^t.

I. 7$. Soivoi;! bad 9?a(^tragen ald bad Sieberijoleu ber

^ntfinis bem ^n)>tfata(0ge nnb Im ScweßwUeugnlffe

%^ 76. 3)ie aSerfeftun9^^>nlfungen [il^üttjen jebe anoere £)ef*

Nli^leit au$, aufer ber in ber Slntvcfen^eii ber SNitglicber be«

fc^iför))ef0 ttnb ber ®^mnci^i»^tpvAaH9n (iegenben*

i 77. ^uper ben Serfei^ung^prüfuugcn fiubct am 6(^(uffe

W0 €(^nlia^ree in iebcr Stoffe, mU Sln^nal^ne ber achten i eine

Mfcttdt^e m&n\)U^€ ^tüfuwQ fiatt, mit welcher eine »Anblick

^ctöffntfft^nng bec Glaniftcation uiib ^ucation inib bie S^crtfjcifung

^» $dwten berbnnben ivirb; aui| metben bii ^i^ungin ber

€i|äler im Sefonge mü in ben SM$ berfeiben gelogen.

S. 78. 9m (inbe be^ tc^m ^emeßerd fmbci iveba aae jf«
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feiilH^c $tiifttnfi/ tiDd^ in bec Sbgel eine Serfelfimg^tfifung jlatt,

itnb b<e 3eugniffe MHtUn nat^ beti SeiftmtgeK ber Sc^ürei: im taufe

3^ ba^ Utt^U aber einzelne Schalet aioeifel^fi gebiiebeit, fo

ivicb e^ audiUkl^iiiAveife buf(^ eine Prüfung fe%efteIKr«

%. 79. (5D?aturlt(!töVrüfiin9eii.) gür jene @(^ü(cr,

tt)e((^e bODi (g^mnaflum an bte Uniterßtdt a6ge(ien moffen, tritt am

64f(ttffe bed giDeiten 6emefief0 bet ad(ten Slaffe an bie Steife ber

©erfejung^^rüfunot bie 9]?at u r iidtöp rufun (]; oi-f)ükt hingegen,

tiHl(^e na(^ Secnbigung ber oberßeii 6(affe bo^ ©^nrnaßum o^ne

SKattttitM))räfmig t»er(affett ti>änf<^, ^ben f{(^ einer 6einc«

firoIpriifiin(^ unterbieten, UHld;e luu^ ben für bie 93erfe^uug0}>rü*

fung geüenben (^runbfd^cn vorgenommen \mt>>

t. 80. tSegen dutoffung auv 9natuirit4t0))tfi^ng ^at {ebei

^üUt, ber flc^ berfelben imter^i'e^en ^mi "i^on.itc lur ttin

ec^luiTe t>a ?cctionen fic^ fc^rifUit^ bei beul (Slaffcnle^rcc müun,

nnb eine f<^fiftii<^ dtfidtung feiner (Eitern ober Sürmünber bei)iu

bringen, baß Wefe ben §tbgang il)xc^ @o(nu3 obtc 2nimberö »on

ber ed)uk unb bie 3ula|fung bedfclben iut SRatuntdtdprufuDS

f. 81. Sie aRatttritdtd)>riifung \m\> \ow^)l f(^ri[ai(^ aif

münblid; gel;a(ten.

§. 82. S)ie fc^riftiid^e fprAfnng finbet int feilten SRono^e

bee S<5urial^re6 fJalt nnb befielt (n ©aufurarbetten fofgenber «rt:

1. Vduia^ in bec beuifc^en Sptad^e, vorauf i ^tunttniu

)>ettoettben flnb.

2. Ueberfetuttg m bent 8atein(f(^en ind ^eutfc^e, s

6tunben.

3. Ueberfe^ung aug bem (Sriec^ifi^ett {n8 S)etttf(^, 3

Stunben.

4. 2)?atf;nnati'f(^e Arbeit, 4 ©tunben.

5. 3n einer feiten lebenben ^pxnä^ finbet eine ^rüfungr

unb in beren goige ein Urt^eii im 9Raturitdt«aeugntffe nur auf au«^

bril(fH(5e« Verlangen ber ^(^|ü(er ober i^rer Slkrn ßatt^ |ie



a^ft^nen ßfnfluf oiif b{e(Sntf(f)cibung übet bfe Steife M 6(^ri(ert.

isf bot in bkfe» ga&c au btaiMtinUn idftiftii^ «nffa| finb
'

3 Siatiben 3U t^ettoenben.

f. 83. Tie m il iiblff^ e ^nifuug mirb enftteber am ©d^lutje

M e^nijo^re^ ober in ben )toci er^en Soc^n na<^ Unfoiig M
MKR 6((u[jabred au ber von bev Sanbedf(^u(<^e^5tbe beßfmmtm

SiU« in bcr iKegcI unter per)atil(c^ei: Leitung be6 f. f. @(^uica%d

«ib di^mnafiai « 3nf{>f(toi6 ac^ltcn nnb vcfMtt jU^ anf

:

1. BUU^iou,

8. Literatur ber beiuft^eii 6))rac^e,

S. (oteinifc^c @t>(0(^ nnb iiktatitt,

4. grtec^tft^e €pro(^e nnb iUmtm,

7. Katufsffd^ic^ie «nb $^^f!r,

8. ©rammatif unb Literatur bct in^eiten Ubcnbcn 6)>cac^c

m (cm 82, 6. ht^iid^mUn %aUt.

f. 84. ^ie befonbercn Sovftrlfto Uer bfe fc^riftri^e fiv

tw^l alö müiii^Iiilje ^^nifuiii^ unittii Den s^i^üieni t)ei: ac^Uu ß(a(|<

jebe^i 4U rechter 3^)^ befanni gemacht.

i 85. ^i ben fi^riftlii^en ^rdfungcn follen nne bfedbes»

ttw^enben 2tl)xa onivefenb fein; ben mrinblid)en tutfeii aupcr bau

^ibrförpet oud) bie SJ^itglkbet C*J9nma|lal * !Dcputation , bencn

^f^b bie ßtit berfelben »on bem IDirector omUi«^ angeaefgt mitb,

WbWefBtfter ober 9?ormünber ber ©epnifteti htimljnen.

i 86. 3ene <Bd)\ikx . meiere bei ber f(^riftU(^eu unb münb*

i^m $iafttttg fo i»iele iTenntniffe in ben einaelnen ®egett|ldnben

vnbeiiirtt folc^en ®rab formeller Sifbnng bemfefen l^aben, ba^ i^re

S^tgfeit, ein SacttItat0(iubtum be( ^aiut bie)ed Slubiumd gemai

P ienuirn, angenommen ttetben nmf , toeibcn füivteif inm Ueiet»''

^ an bie Unim^ät erffdvf.

$.87. SBenu einem @c^ü(er md) bem (ärgebniffe ber 53rii*

N9 ^ie Steife ni^i au^<nint toerben fann , fo micb ibm eine 3cit

{U n)e((^er er flc^ für nochmalige SNegung ber ^t^üfung



melDeu barf. ift Riebet auf^ffia# 1^^" ^t(t)ung^|iu

flanb ed »(oitit , i^m gHjl Mit nur cinm ^fbctt 3a^ gefcft

tvctbe, unb n)ub fwt biefen gaCf am 6(^(u|ycbc^ erßen ©«me*

ß(td an bcm ©ymnaftum in 2^n>)>))au tinc außerorbentüc^e Woluri«

tdi0|)räftttid getanen toeibot/ l»ef<^c {{(^ bct (fooninanb ^uunkt'

jie^en ^at, n)cnn er »on brr SSagünfllgung ber Furieren %tifi ^
(ranc^ machen )n>iü. ^ut ^lbUi]mu] tiefer an)etteit Prüfung ^at Uu

88. itann be? Sraminanb ou0 nac^ bcr ameften ^tüfung

ni^l für rdf erf(drt n?troen, fo ift n in Ut 9iege( tx^n ieber UHi-

ttm Prüfung biefer 9lrt au^ittfc^liefen.

9* 89. Senn ein Sd^iller, miä^tm einem ober me^ifun

®i;muafien M Oieic^O au^ö^'t^loffi« worbeu i(i, ^ut aWamritdt^

))riifiing ingelaffen git n^erben totlnfc^t, fo bebarf er boait, fafife er

tiif^t bereitd mieber ble 9(ufna{)me an einem offentfic^en ©i^mnoiiinit

gefuubcu l)at, bcr jptcieflfen (liiaubnig tct ^anbe6fc^u(»53e^ört^e bf^

jenigen ^roniaubed , in loetc^m er bte a9^atnritdtd)>rufnng ahinU^tn

n>unf((t.

90. 3fl ein ^dfüia t>on aCfen ®^mnaficn beö tReictci

audgefc^laffen koorben, fo ^dngt feine Sniaffung aur Matamit^

Prüfung m einer fpecieOen (Srfanbnif bee SRinifletiiim« be^

lud unb Unierric^ted ob.

5. ^i^mnaftaljeugniffe.

|. 91. (SemcPralieugniffe.) 2tm ed;lu|Te c(ik^ K^?«

eeme^erd erl^ait ieber Sclfuler ein @i^ii(ieugniß, mUi^ bcn

SMredor mtb ftfmmtl{<^en i^e^rern bcr ßfaffe nnterfertigen ^
§. 9 2. 2)a6fdk cnt^dft bie U«()cire ber Lehrer übet

füttic^e Seirogen M @(§älerd, über feine an^erf|amfcii tu ^
8c^rPunben, über feinen f^dudlit^en gleip, über feine ?eifiungm i«

ben cin^eineii i^el^rgegeiiftanben lubft Sßürbiguug bcr äußeren iom

ber fc^rißlic^en auffd$e unb Eingabe ber.e(^tt(oerf4unmii|e3 »»^

ein one ben Urtbeilen über bie £eifhingen in aUm linaeinen
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gcftenPdnben fic^ crgc^bed Ud^eK über beii gefammten njfffeiu

f^fiüi^ etanhpnnä M &d^üi€t^ im fHitl^ituifft |it Un goc*

kmqm Ut (Sfaffenaufgabe, ttcidjt^ M aU^tmtint 3^ud'

I. 93. 3ene @c^dUc, mläft am St^luffe b(0 a^^^n

«fM Steife aum Sfufflefgen In Mc l^i^even SlafTen ettoiigt ^a^

6fn, t7i;a(feu bte r rße klaffe, unb Me au6ßcuu1}netea unter

i^m bk etße Giaffe müä^otaugi icne bogegeo^ benea bicfe 9lcife

itd^ juerfonnt mcrben faniir bie anleite Klaffe, tmn ^of«

.iiing rcrf;anbcn i% ba§ ti^ i^ncii bei l\iii;]crciii £tiitium ober ait*

gjtilKagterem gUi^ gcUngen mecbc, bod (&i:focberUc()e leiten, bie

bitUc CCaffe a(cr, ivcimble^ tiid^t an l^offien ffe^t.

8. 94. ilcin 6rfv,;(tT faiiii tie crfic (ilalTf mit '-iiotiug et*

^rn, be( nid)t ta faUic^ec ^eaie()utig tabeifcei i^.

!• 95. (SDcaHon.) SKit bcr (htMund bcv €aiirflraU

jeupilTc ivirb am ciijluffc bed erflen umc riC ^mcffcn Ecnufttri?

bte Dotation obec ^eftimmuttg ber Oiangorbiumi) tifrbunben, nac^

»d^et bie Bäiüitt fut ba6 ndc^^folgenbe €emeilet i^re $ld(e in

^ ®affe tinaiiicbmcn l^abni. !I)i€ ?ocation gibt bte burd; tte

^(offificarlon unter bie aUgemeinßen fRuhtiUn gebrachte ^(bftufung

^ t^Utt ind einzelne an, unb ifl f^mil eine m^Qfiinbig buM^e«

fuBrte Sfoffificatton , inbem fie bie fdmmtlic^en 6(^üier fo orbnet,

\u i^xm (^^efamnitlcißungen nac^ s>oit ben ooraüglit^ßen an bid

9^ ben fc^c^^n auf einonbet folgen»

S. 96. (aWaturitdtöjeugniffe.) gur iene ©c^iHer,

^elv^« fiä) ber -D^aturität^prüfiing unuriief;cn, tritt an bie 6tette

^ Sone^alaeugniffe« bad Wattttiidtdaeugnif.

I. 97. 9)?atitTi(<!M|engni0 entert nad^ bem i>oltfldnb^

^^1^ -Jiationaie M 2l6iturii'ukn, mtin aiid) baö SieHglonöbefennt*

"i^. ferner bte @9ninafien, l»ei<^ berfeibe befnc^l ^al, ne69 ber

^ttcr feine« ffufentj^aite« auf jebem ®9inna|ittm tter^aupt unb

Nett in ben einiclucn (klaffen bemerft »erben,

i. ba0 Urt^eii ubei M fitlii^e «eckten M ^bj^nUn
^toib ber Sianec feiner €(|nfaei^ 5
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2. M dcnoit 0efaftc tbt^il fibtt Ut ttHf^^n be^felfen

inben dnjclnen ^rrtfun^t^vjtjjenfldnbcii;

fftc Me UiitocrfiMt ^untmd fei, oto itii^t 1^ noitOrnnt too^
f^nnetu

I« 98. IDIe 9J?ati!ritätd^cugntf[e merbett iMtt beut kittetet

utib ben bei ber $iiifniig beteiligten £e(»mn iinterfcftigt, imb

bcm €c^u[ratl^e unter ^effegiing be« ^Prüfung»3vcotocoUc6 .^iir WHih

ferttgung auaefanbt, mxaui fte bem 2)irector ben SCbge^enben

einge^nbigt kDexbeit.

§. 9 9. Sfu(^ jene, bcncit bie 9?effc iiic^t juerfannt werben

fonnie, ni)aiUn ein lu'^üftdnbfgeö ^^nifuihjöaeugiiip mit ber ^ä)iüp

crftdnttig, binnen toeii^er 3eit fru^ßend bee (Skpv&fit fic^

maI0 aur ^Prufun^ mefben börfe.

100. 9luc bucc^ ba0 3^"Ö"^^ 9?f<fe erlangt Semanb

M fSit^t, M oebentii<^ee ^dret bie Unioerfitdt obec ein anbetet

fogenannte^ 9aaiftMjlttbium befuc^en.

8. 101. t!5a6 Waturitäteieugni^ ifi bei Söeiperbungen um

Stijpenbieni bei ben SKetbungen ^ut @taatd))rtifung, mi4^ Uni*

vetfltdtdfhibien i^efon^fe^en, bei Qen^ecbnng um ^tom^pn ober

^bilitation, tnWdb ha Bewerbung um bie erfle ^njteUung im

6taat6biettfle beiaulegen.

f« 103. iVbgangdaeugntfreO Skif &fyiU€t M
©tjnmarium of)ne pcnonlid;e Dull'uttg bei bem Director unb ben

^^em Mriaffen, n>iDerßreitet ber t(^tung, koeif^e fie einer $inßalt

mtb 9)?dnneni f(^ulbig finb, bie um fl^ve geißige 8ifbitng 9äf Uß

m\\\)i fabelt. ^0 foK \)ic(mef)r taö t;ntv]e(]engefe^te Sencbmen jnt

fejien Sitte tDerben, gegen mi^ mflopen aid unehrenhaft an«

gefe^en mitb. ®Iei<l^ii>ie übetbieß ber eintritt in baO ®i^mnafium

biivii) ctuc (itflaniiu] ber (^ücrii ober S^ormüntcr 6<iDiHgt ift, fott

au(h ber ^ndtritt nic^t oD^e eine foic^e erfoigen.

§. 1 03. SetMßt ein 64^ii(et am <5(^(n|fe eine« 6emeflei0

baö (i)t;miiafiuin, fo bfettt i^m baö Ic^te Semeflral* ober bad Wo*

turitAteaeugniß aid ^ongdiengnip. 3n biefem S^^^ ^^^^

V
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(B^mnafhtni Mfaffc

10 4. ®e^it cftt €d}\ikx im ^ottfe efne6 ?emefler0 ab, io

t^itb i^m auf tad ^ccUtigen feinet ttüetn obet

Seimfiiiber üUt fefn Ser^alten iiitb felncfi flfi^rtgang In bem

atgdaufi'iien 3:^d[€ be6 €cmcfierö ein Scni^iuf? aui^gefierft, in we^

4cai ondbYÜcflii^ bemeKft iß, baf tinb mm n m bem @<^(nffe

bfl 6eilicflct0 abgegartßcn iß*

t. 105. ®<l^n(rr, I9el4e il^ ettbimg in bem (Sebiete bee

©^mnafiarpubicn 't>md) f)dii6lfc^en llttterrfd^r erhalten, fiiib m(ht

\>ix)p^i(!t}ttt, ji(^ aie -;^irii>ati|tcii bd einem öffcmhcijt'n ©t^mnafium

dnfitieiben |v (äffen ; biefe (Sinfc^reibttn^ fann jebixl^ fati flnben

0(1 eine Sergünßigung, tvefc^ bie öffentliche (Schute ben Altern

folc^er ©dinier ober beten ©teüi^fttrdaii crti>ei^t, inbem |Ie i^nen

bnn^ bie $nlfiittgen bie münff^nAveti^ ^enninif m bem 3u'

ftanbe bee Silbunß il^rer ?(nge^origen i)etfcl)affr. 2)ie ^nfnaf}m

i'ol(^er €(^ü(er old ^ti^atipcn uiuidiegt tenfelben $ebingungen,

an toel^e bie Sufna^me bet öffeniii^en Schälet ^daH^fi ifl.

I. 106. Die $tiMHßen eine6 jlf^lHi^en ®9mnafittm6 {inb

Mt)){li<^tet^ (id) tegelmdtng ben SemePral^rüfungen in flelfen.

6ie ctfioiten ein Semefitalaeugnif , motin i^te ^igenfd^aft C^ttoa*

tiftai) ai0btä<Üi<^ angegeben^ beten Sotm im dbtigen jener ber

3eugniffe bet offentlict;en ccijüia gfeic^ ift, jebot^ mit Unian^yn

Kudiajfmisen m diubtifen, tt)e((^e in betS^ainc bed ^et^4itniffed

liegen. &t finb enbUc^ gleich ben ffieniiii^en Stadlern an ben

107. IDie ^4$ti«)aiißen eined ©^mnafiumd fönnen am 9n^

fange elne6 jeben 6emeüetd M iffenifid^ @i^ii(etM ®i^mnafittm6,

K'mfuaugdjcrni, auf (Mnmfclage i^reö erhaltenen ©emefhül^cu^nintö

eintreten, venu bie iaf^i ber in bie betreffenbe (S(a|Tc bereite aufge«

tttmmietett €c^älet ed ni(^t vetbietet. Sie Hnnen eben fmclfi on^
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IBei^itt^utig mit Um (S^mnofium gdnalii^ ^wc&dtttUn, ttnb mAficn

hM, fo(a(b fle aufl^^ivn, tegelmdßtg ben fßnlfun^fa bc6

ein anbmd «(fenUit^^d ^t^mnafium, aid weichem {le bid^ec äuge

j^Men, Iftttti auf (Srmib ber Semefhrafieugtiiffe ober einet ^ufno^nt^

^>rilfnnj} nad) bcm §. 1 4 ftatt jinbert. Untn l>m]dbm SeMiiv]uii*

gen te^ $. 1 4 fonnea ^rbatißejt eined offeutlii^en ©^mnaftumd

ble fCttfho^e aI6 $ri9atiflen etoe^ atibecen jffentfic^en iS^aftam
erlaik]cn. Hebet ^ufnaljmöprufungen iDirb fein S^^iQiup aiidgeftcKr,

(onbciu citi $cotocoU geführt, koorauf im S^ufaa^mdfoiaioge

besiegen ift

108. OcffentHc^e 6d?ufet fonncn in ial)l ber

tijiett tl;rc0 ^^mnafiumö in bi'e ^aljl ber ^irtoatfc^ilfer , mclc^

feinem ^^mnafiuin angeboren, jeber Seit äbertreten. SBoHen jle

ald ?^t(t)aHflen eine« anberen M il)rt^ bisherigen ©ijmiiafiumö auf*

genammen koerben, fo gilt t^on ü^iun baä eben im $.107 ®efagU.

1 109. ^titKitfc^iUer^ wefc^e M feinem 6fentU<fftn &^m*

naftum eingefc^rteben ftnb , unb ballet ouc^ feinem befifmmten Offene*

liefen ©i^mnafium angeboren, fonnen nic^t fn bi'e 3*61 bet $ri\)a*

tfjten frgenb eined öffentlichen ©^mnafiumd, fonbern nur in bie

3af)I ber öffentlichen Sc^ilfev begfe(6ett nnb imt nnter ben Im f. 15

andgefproc^enen 53ebinguiigen ufH'ctrden. €ie fönnen ba^er, £>a fw

bie im |. 105 angebeutete ^egünfligung nic^t genießen, an feinem

iffcntlid^en ®t)mnQrtum im $rufung ald $rioatiflen, foibem nue

Änfnü&möprüfmig \nt baö öffentd'd^e ©tubium jugeUfftn rtjfi'

ben, über tte(4e nach bem 107 fein S^ugnip au^gefieU mirb.

t 110. 3ut 9)?atttr{tdtöMfitng fSnnen IßtitMtfchner, mefc^e

feinem öjfeniütheii Q^i;mtiafium angel;ören, nur iuijtla|iei werben,

na<ht>ein fie bag achtzehnte fobendjaht t^oGfenbet ^Qbtn, iDiefe

fchrdnhing güt onch füt Qä^ütvt, koefche b{e früheren SfäffenM
©pttinaftumö offentüd; flubiren , fobalb fie in bcii ki^tcm ober an4

nur in bec legten Slaffe b(o| k^u^ü^^^ Unterricht g;niefen unb

nicht toenig^n« aM $rioatifien bei einem %nt(t(hcn Bt^mnafl««

cingefchtiebeu finb.



t III. &iiH€t, totU^t ia $ii)MitMtt(eii, UntnUt^Oß
taRn öffent(td)er ®);mnafien niä^t jufommt^ utitmic^tct tmbtn,

Iß fein, fiiib fo )tt U^nUin wieSc^illec, ioe(<^, o^ne M einem

fffmtlli^ ^mnaRnm tiwQi^djrkhtn }tt fem, b(o$ ^dudli(1)en tin«

tmid^t g^nii^ßen. @6en fo fiiit titjcmgcu iSc^uUr 311 be()aut)etn,

»cl(^ na(( bem Slubten^i^ofcommifjiondtccvete vom 4» Sebrnar

1841 5- ^on einem Seelforger ben ®i^mnaflarunterri(^t em-

pfangen, faü^ fie ni(f;t aI0 -4>]:a^ati)'ten an einem öffnuili^en &\)nu

nfam eingef(^rteben ftnb* 6inb fU ^hn M Uf^tn, fo geilen

m i^nen äffe 8efHmmiin0en, für ^^rbatiflen, W
rinan öffentlichen ÖH;uuiafium üiigi1;oren, fc)lt^jifttUt fmb.

i« 112. ^matfc^iUee, tt>ei(^e feinem 0ffenüi4Kn ®9mnaßum

angehören, ^6en, koenn jie fi(^ )tt einer 9ufno^md« oberbertta«

tmiJdtöprüfung melben, einen legaieii STu^iDciö tariibcc bci^u[m!t.]tii,

m unb mie ße |t(^ in ben Sauren, melc^ i^ree Snmeibuug pocaud'

9^ unb iveic^ bet i»or<nt^|iife|enben gefe^Iic^en Stubien^eit ber

Sa(|l na(^ enif^xet^eit , befc^aftigi i^abtn.

7. VcküM^n unb Ufittlcr,

IIS. 3 d) u 1 V] 1 1 b.) ©ciuolif bie öfenüic^en <Bd}nUx ald

^ie ^'rii^Qtiftt'ii W'ö CM);ninaruim^ baben ein Sc^ulgelb ju jaulen, n>e!'

(^e^ ohne Unter|(t|ieb ber (^laije be^ Unter-' unb JOi^rgVi^^ailumd

»iei (Mun ft. SR« für ein ®emeflei: betidgt.

|. 114. IDoa 6(^u(gelb ift m ben ifffentüd^en Schüler im

(iflen Wonote jebe6 SemefieT^ 90fau4 §it erie^en. 6fl^utetn , ml4ft

tod^renb Hcter grifi ül>a t)u i]elel|^ete 3öf;Iunö ober über bie 'Be-

freiung büDon fid) nid}t au^jnuKilca v^ermogen, Ux fanm ^efu(||

ba ednile ntc^t grfitatten.

S)te $riiMitifleR be6 (Bi^naflumi |<iben, beboc fte |ut ^eme»

Mn^fvR0 hHttüfftn tKiben , libev bie da^Iung M S^julgelbee

au^sumeffen.

gilr Slufna^m^^rüfungen UMtb ftiii c4niii)efD gejaljU.

115. ^bad ©itiif^idf unit^ ^t'm erf^iila, bcv cd ijejofjU hat,

WhSaü in |. 116; !^ audgenommeu, nid^t ^ueucfgeftcUt, auc^ bann



niifS^t , mnn er no(^ m Sluegang be^ Scracflerd an^txiit ober

gcMic^tt tvirb. XHet er tfMl^ an ein nnbere^ ^ymnaüMm nber, imi
iDel^etn baa 6(^u(f)elb gret(^faGfd In ben Stublcnfonb fiicft, fc ^Ut

bie ^m)>fan96befldtigun0 über bad bega^ite 6(4u(gelb au(^ für ietird

@$mnaftum.

116 ^uf Befreiung »on ber Ballung bed €(^ulg€ibc0

^bennuf dffentU^^c Sc^iUet Snfprui^, unb skoac

1« unter folgenben Sebingungen:

n) wenn fle bereite tvenigtUne ein Semeilet an bem (b^^mna»

fim augebra(^t3

b) toenn {le Seiie^ung auf 9iti^, «nfmctffaiifcü
unb 6ü(eii ba0 McScngnifeilangtnnbind^raiStnMett etnem fiif#

(^en Sortqong geiefgt l^aben, baß fte auc regelmäßigen gortfefrung

bcrfelbeu für reif ixtannt UH>rben finb;

c) menn fomol;! fie ]üb\t al\?aiicf) bi'eienfcien, midjt hit Ohlh^

gen^it {laben, ftc er()a(ten, tt) a () r () a f t l> ü r f t i g, b. i. tercn i^ermc*

gen^iMcbdimiffe fp befd^rdnft finb, baßi^nenbieOcßrcttttngbcd &^ui*
gtibcd ttfc^t i»^tte bie en^finblii^^en dntbe^rungen mdgllc^ fein loMf

.

2. 3ur (Sclanguug ber Söefreiunc] für einen iSttiller ift iiii mit

bcm Uikn @emefJraf^eUi]niffe bet^fclbeii iinn linein gcieftflt^en Är*

niutt)0geugniffe t»erfe^ened, an bte l^anbcdfc^ulbe^örbe gertc^ete^

(Defttc^ im erfleii Semcflec M ivm i.' Skitbtt, im gweiten M aM
j 5. nit) an bie Siteciion be^ (Si^mnafluni^ |tt übetreii^n. IDal

tNrmut^jeugniß ifit bem Oemeinbei^urfie^et iinb bem Orttfeef«

forger au63ufle((t;ii unt) barf bei ber Ueberretc^uug iii(^t über ein

3al^r a(t fein. (5^ h(\t bie uijiiläiiMi(^e Seqrjlnbimi] ber übet bie

^emiögenet^er^äUniffe barin au^geiproc^enen ^nftc^ten gu enl^Uen.

Siinl $oilaa^( 44 be4 @temtie(tHUeiile6 (9iei(^. 91 3* 1 8»a
9ih. SO Seile ssi) finb bie Qkfnc^ imt bie 64u(ge(b6eff«{inig,

wennfiemit einem gefe((i(^enynmtt^dieugniffe))erfe^en ftnb, fitmptlftä.

8. Ter ^efnforper bat in einer befonberen (Foiiferen,?, \x>e{(b€t

au(^ bie Ü)htglicber ber ftäbtifc^en Ö)i;mnafial'li)eputaliou unb, nw»

eine foli^e nks^ btfU^, ibgeoibnete bee jläbtifi^en Unnen'SpmmifflPtt

bet)n|ie^ finb, bie (Befuc^belege an pvAfen nnb mit feinen eigenen

ffia^rne^mungen Aber bie Ser^älintfTe be69i#eller6 unb Aber beffen

(Sr^aÜiingömittfl ju tjerglciibeii, bami t ie ^igcnidjaften beöfelbcn ge*

nan in njürbrgen. 3» bem hierüber auft^enommeneu ^^totccoüe, mU
<fK^ nebjl beu (BefiH^ciUiben bie iWeinuttgen bet einaeinen Sliiink



fi^ifMto fii Stütze $u ent^ttcii fyd, ttnb twn dUeit Smtfmnsgncbeni

uiirerfcrtic|en ift, foÜ erfid^tüd) gcaiud^t lüerbcn, für trclcf^c tinjtffite

Ux Urmen-Cu^nimiifion nicff!c^t(f(^ ber tt?irfli(^cn Diirftigfcit bfrfclbc«

ciBflc|m. Sad ^ratccoO ifl mit Um 9ni^, mldin bie smiffcn-'

gcfleitcit üntf^ge |itr Stfrclting cnfj^R, bcr SttnMfi^iilM^fcbe

9or)u(fgen. 60ii>ol^( fiir btefe, mfe au0 fSr bfe 9enaiie drforf^ung

uni» tie Sßa^r^eü btr i>on tbm barijeßcllten t^atfä(^Hc^cn ^al^dltniffe

Udbt bcr ^ef)rfcr)i>er tjeraittti>ortIui^.

4. lieber bie Antrage beö l^e^rforpcrd cntfc^ei'tct bie i^anbcö*

fi|«lbe|6rbf. ©egen bicfe @ntf<^ibuttg finbet feine 8enifimg ^t<^

fmbm ifl l<biß(i<^ cftie Sotfleaiiiig an ben em^Utt al^ be» 8«f«

^onb bf? 8onbe«f(^ulbe^)3rbe ^nfanli].

5. 2)er @enu^ btt trfangtcn 53ffreiung beginnt mit bemjeiH'

g<n ccmePer, tn t^ef(tem bie (frtteilung berfeit^en erfolgt ifl. (5ine

3urücf3a^(ung bed ciunial crkgkn 6ci/u(ge(bed fann ba^er nur bann

|att|ia(en, toenn bie (Srt^eitung bete Befreiung etil nai^ bet gut (&nU

liittag bee 6il^tt(gelbc6 fflt ba< angefangene €enic|ier fcf^efc|lctt

Srifl Mannt gegeben inotben fein foUte.

6. Xic ißefrciiniv] ßilt bei g o r : t a u c r t? e c Ö raube

i ^ re r (5^f w d h r u lu] / ivoi^on Kr ?ef>rförpec inöbifonbere in ^cjiuj

auf bie IDürftigfeir befreiten butd; eine jd^fdic^e JKet?ifion jld)

iiberjeugen f)Qt, bur(^ ba^ ganje (S^mnafittntf nnb be^dit biefe Leitung

aw^ beim UebcrifttteM 6<|iUeri an ein anbeiei 0i^mna{inni frfbfl

bom, wenn eUie Cerfc^iebenBeit hn 9n0mafe bed )u «l^nben M
€tunenfonbed m^djobtntn ^äjui^dU^ au beiben Se^ranftalten

7. ^ud ben nnter i angeführten Sebingungen ergibt fic^

M fftbfl, baf ber ^ennf eine« €li)»enbinnid ober 6tifiung0)^(a|K6,

Ne Serwenbnng M ^^orfdnget einer ^Mft nnb anbere d^nfic^e

Ber^ditniffe bie Sefrcinng "ocn bcc 3t^ulgc(biaf;(ung nidjt begriinben.

S- 117. 2)ec Si^erluft ber ©djul^efbbefreiung crfcIvQt:

a) mgen eingetretenem gdnfligeren Sermjgen6i»er(|ditnijfeM 9t*

freiten ober berjenigen ^erfonen, benenbieerl^a(tnngbc6fel6enob(iegt;

b) wegen ni(^t ^inreit^enben gortgange^ (ii ben «Stubfcn, ober

»cgeu f£^Ie(^ter <BiUai be^ 53efrfifen. 3)iefe trijft oj^ue »veiterd

unbo^ne ^udua^mc biejenigen ^d)üUt:

1« t9e^e bott einem @ymnafium audgefd^ioffen n>erben,
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2. mld^ Ut Mtk attgenieiite Beugnipciaffe am @4^Itt^eM

eifieit €m^M, tlUt

8. ble poHitt oto britte aDgcsnelne 3^u0ni|claffe am Si^Ciiffe

be6 g tt) *r i t e n (5cni efter6 , ober

4» welche iüeijeu 53ett)ei^eii eined bcm fittlidjni (5^arafiec ge*

fd^rbenben ®thxed)tn^ m ungünftige^ €ttten^cugni^ erl^alteit.

Schülern, n^efc^e am Sc^Iuffc beg et^cn €emeftag bie

ItoeUc affgtmdnf SetigtiiMaff< ober eilt utiadn^ge» 6ittcii|eimiii#

iDegeti elneg Setrageng erhielten , bag ^\mt ^(r^nbuitg Mbient, «bct

noc^ feinen 3n?elfel au ber jtttlit^en ©nMrflung be^ (Ifyarafrerö gu

begtnnben geeignet ifl, fann ble RLn•l^a^ft ber Söeftduug «&er ?ln*

trag be0 i^e^rföi^erd \>oi\ bei: ^anbedic^uibe^orbe au^no^mdmife be«

kviKiget ^verben, n>enn (^efoitbece ®rätibe bafur fprec^en.

%a(^^liiiig ber $rilfiing wegen enolefener jhanfbeit obec an*

beier t^^tigen Umfidnbe ^ beii SBerlufl ber eefrefimg niäit iwc

golge; cg muß jeboc^ bfefe Prüfung binnen ber erften vier ffioc^en

beg ndd)ftfolgtut)eu <Semefter6 abgelegt morbeu ftui.

dbm fo t^enig ge^t bie 'Befreiung für einen <5(^üier i?eiIoren,

ber tvd^renb beg erflen 6emeflerd ^or erfolgter Slafftfictrung frei*

toiUig <tt ble »t^r^erge^nbe S^uklafie ^rätftritt, koetiit nM^ tinn

ber unter a nnb b k^argefe^enen %SU€ im SRittel Hegt.

118. Clären.) Sur bie ^ufna^me in bag ^^mnaffttn^

mag fte mit ober o^ue ^ufnal^mgprüfunq tmb in mad immer fdr

eine (Slaffe gef(^e^en, (lat ber auf^uue^meube 6(^üler eine lare

von gtt)ei Bulben QU gu entließen, k^etc^e inben gonb

^r bie£e$rmitte(fammlttngen fKept

1 llg. 3)ie Befreiung vDn ber €(^u(ge(b^a^(ung f(^Iieft

au(^ bie 53efreiung üon ber Sfufna^mötore in fic^. ®ne abgefonberte

Befreiung \>on k^km finbet nic^t ftarr; infolange ffbo(^ bie Q^nr

^anblung über bie Sc^ufgelDbefreiung mxi) f(^n)ebeub ift, iji büje

^ufnol^mdlajre (ebtgfic^ in IBormerfung gu nel^men.

f. 120. ^Die $rii»atiflett be« O^mnafinm« ^aben für iebe

6emefha(prüfung eine $ r d fn ngit ar e )»on ®ulben C. %
vorauf SU erlegen.

S. 121. Sur jebe i^rüfung ^nr ?(u|nahme in eine ^o^ere

Pfaffe beg%mnaftumg ift in bem %aUe, mim ter ^ufaune^menbe

ni(bt unmittelbar Don einem i3fint(i(^en ®i;mnaftum qI€ öffentlicher

ober $rtiKitf(^d(er bedfelien mit einem 6eme^ral« ober einem üb'

gaugd^eugniffe fibertriti, ebenfade eine ^^rüfunggtare bon fe(^ 9ui»
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bcn S)?. varaud au entrichte». 3^ onbm 9uftia^m^))riifuug

f. 139. SSr bi« Watiicltdi6)»cilfttiig ^ jcbec OcoHiiiiaKb,

ttenn er öfeutfi(^ec 6(^ä(fr ttmr, oor beginn ber milnblic^en !Pnt«

ftinq um Tore t)on jn^et ©ulbcn (L jebec $ri9atifi obir

bod ^Dceifa^e bieftd Setrage« |it erfegen.

123. ($(uf evovbene(f(^e ^tittä^e) !Da ein ge«

kif^Uci^a (irfolg UiUcrrtct)(i0 o^ne tte erforDerlul^cii 8el^rmi(te(

ii<^ ei)ielt iperben tenn, lur 9eift(Ki|fuQd bevfelben ober bie Huf»

nafyoMmn nidft andveii^eii ; fo finb bfe 6c^d(ev regefmdf ig ju Sit*

fang jebe^ ^emcftcr^ unb au§erbem bei be)onkrtu l^eranlanungen

ittc ^ißaitg aupembenüii^t Oeilcigc fuf biefen Sioetfm beit

Uaffenle^rern aufaufoibem. S>U ^o^e biefer 93eiiidge wirb nli^t be«

fiimnit, fontern ed mub ))on bcn 64üleru crn^artet; ba$ ieber na((

92afgab€ feined Sermpgend einen mit 9lädft(^i auf bag eben Mri^

Iftttbene 8ebiirfhi0 ettif^ef^enben Oeitrag im fettfl krefttpfllig lel'

Pen »erbe.

|. 12 4. iStmptU) 3ebed <^me|lral«, Hbgangd# unb

ftaiuritclMaengnil nnlerliegl einem Glmpd ton fc(^ Jheu^em.

i 12:^. 91 He @c[>nf)ren unb 59eitnh3e 113 lud

124) finb bem ^t^mnaßaiiafitec 4tt emric^ien, berbem 6(^tUer eine

auf bellen Kamen tauienbc Seft^inignng be^dnbfget. IDiefe i|l bem

klaffen leerer t?oram^etfMi , bei \ic na^ ^omixUm^ gcleijieiett

S^^Iun^ bem 8d}üiec ^urüdßeUt

IDie Serret^nung gefc^ie^t na^ben in^fpnbere erlaffenen

SJcrfd^rifteu.

%. 126. '^iii] '3at}di\\\U} nui fcl(f^fn 6ti>frtt!fn, m((^e aii6

6jj[(niUc(|en hatten ^u ergeben jlnr, fönncn arme offcntiid^e (^c^üler

nnter ben Im g. 1 1 6 für bie Befreiung ton ber €<l^ulgelb|ab(ung

ongfgfbcnen ^BcM'ngungeii 5(nfpruc^ma(6eu. 3^re an bfe ?anbf«fc^uU

^tt^kU geiit^teien @efu(^, i»on benen (ucff^Uif^ M %tmp%li



MfObi Mi im beti @cfitc^tiitm ble Sdful^itbtfniun^ CS. 1 16)

gffti finb; mit allen 6i^()er erfaiujtcn ^^i;mnaftafje!ignttTeii, eiiicra

gefe^lic^eu tüximtl)^tu^n\^t , bem Zauüdjmt, t^em ^m))fungd«

letigtilfe unb bec Kac^rndfuiig aber etMigc bcfonbere ^bingiutgiii

€ttftungdbdefed belegt, im erflen 6emeftec bid^um 15. Sfo'

)6mbitf im ^miUn hi^ jum 15. ^pril, bec ®i;muaflaU^itcctton

1» fürnü^n. 9ion bkftc tocrbin fie iDie bie @eftt<^ um bic Sc«

ffftung )>oii ber 6(^tilge(baa^(uttg be^belt.

III. Sibtl^eiinnf^.

1» Ufr ffjjrkarper.

12 7. (Die ?el)rcr). Leitung unb ^eaufjii^tigung

^

bet ^(^ulec (icgt ^undcbfl i^teit unmittelbaten ^e^mn^ bann Um
£imtoc unb bem ^e^tforper bed ®vmnaf!ttm6 flberl^aupt ob.

§. 12 8. Sekret fuc bit^ im 2 bezeichneten obUgateitlln^

tcrd(^tdgegcnß4nbc fann niemanb angeßcQft werben, bce nU^ ble

bttn^ ba6 ®efe^ »001 80. ICugufl 1849 3* ^SSO borgef(|de6eiie

Se|ramtdprüfiing beßanben ^at.

g« 129. SSNrliic^e Seigrer obligater &^rgegenfl4nbe, n)eU|c

bie Se^ramtepnlfung beflanben^ben, Reißen orbenMic^e Sef^fci.

£e(^camtd ganbibaten, mld)t nac^ (seßanbener ^ei}tüiiit^^

l^rfifuttg loä^renb ifireg $robeja^red ober tta(^ bemfelben M ^^ta

iMnoenbet mefben , Reißen «^ilfdle^rer.

?e^rer, mid,^ imt ud^niidjc (}\\]ii\\iänbt 4) lehren,

mögen fie bie ^ei^ramtAprufung beßanben {^aben ober nic^i unb

Sekret ber mobernen Sprachen, loenn fie Wefe $r(ifung nidjt beftat'

ben l)ahm, finb 9i c b e 11 1 d; r er.

g. 130. fonneii nU^t aüt ober (aft aUe &i^rgegenßdabe

dner fflaffe in ber ^anb eine8 einzigen €e^rer8 »ereinfget, mb

mü|]ai ba^er in jeber klaffe mehrere Se^rer k)'c^d|ugei feti^



S7

§. 131. Xaö 3u|^i""i«ntt)Wfn bcr fdmmttic^en ^e^rer fnr

Unterricht unb Xi^dplin in beti einzelnen (^(affeii wirb tabure^ t>€i>

ttitted, hQ$ bn Dirrdor filr i<be Sfaffe dneit Se^vci bcvfefbcn imii

(EIaffen(e^rer ober r^rbinanui 6eflimmt.

|. 132. !Der Slaffcnlel^rtr f)at t>U 'Aufgabe, bett (kinf^U^

päd fit bie feinet f^edetten £>b^ut avontmH (Stoffe in }»ifftn'

{ä)a]tii^a nnb in bi^ct^lnorer ^inf^t au bitben.

(ir t?eranfla(tet ju ^(itfarig ctne6 jeben 6euk|iUrd, unb ipäitx

{0 ofl |^ic|ii ein befouboec Knla^ ifl, 9eft>te(hiiiifleit mit bcn In feU

ler erofff bef(hdftt9teit ^vem über bad !9^a^ unb bie IBert^eilung

kr ^(ufgaben au$ bcn t)iri\l)ii;t'imen ^e^rgegenfrünbeti ^ur ^er^ütung

M Uebcrbdrbung bcr Schulet bun^ ^iifiina ber IHebeiten: nnf beiu

fd^ett So^ Übn bod Sneinanbergretfen berjenigeti ^ef^r^cv^en^dnbf,

roild^t eine ^c^ie^ung auf eiiiaiihr ^ulancn^ uuD über bie gki(^'

dfige ^oiib^abttng ber ^SMci^fiia. dt liel^t feiltet in ben imietfUn

Claffen jebe in ben übrigen aOfe ^e{ Socken, twn feinen

beilegen bie !D?itt^iüungcn über gortgang unb tBcrf^aüen [ämmtitc^ir

€<^Ict feinet (Stoffe ein. (St dbenoac^t bie Sc^ud^erfdumniffe nnb

nimmt bie Cnlfd^nibigungen bet.Sc^üiet übet Detfünmie Se^ifhinben

tuiHiijeiij if)m liegt bie Vluf liefet über bie orbentlit^e gü^rung bed

(Siaffenbttc^ed ob. iSt idfi fic^ nac^ ^etionf eineü jebeu ^ a i b e n 6e«

meM fdimiitliche ((^riftiic^e ITtbeiten bet e^fütet onü biefem deü«

räume ^u eiuei: aOgetndncn ^etifton, befantcrd aud) d)m duneren

Cibnnng, dniiefern. (Sr tritt in ben Setfe^t mit ben (Sttetn feinet

({iQjfcnfc^üfet 0bet ben von ben (Ettetn ernannten 6telh)ettretetn; et

I 1S3. (Der ^DirectotJ Die «nmitteibare Mtong beü

^rnnajfaim^ fu^rt bet IDitedot , ml^m bie Se^tficonferena t^liü

U'rutf'in^, tf)ci(ö bc}djlicßcnb iur cuk' f^c^f. if! bcr ndd)fie Q^or*

gctctte bet gefammten &<t)üic, unb für i^re (i^e|ammtn)o^ifa^rt in

totffenfc^afiiic^ nnb in biüdbiinater ^infU^i i»etantt90rt(tih.

S. 134. (Sr I;at tal;i'r luf) ftcio in []iiiaut'r Jlcniitm'fi über ben

3tt^aub bcr gefammten 6(^uie in Unterricht unb ^idciplin er^al'

tat, nnb SRdngel betfeiben entioebet fdbft lu l^n obet bie gedg'



6cr;u(ei: in biefe(6e aufjutte^men, aud berfetten jit «nt(affen unb

t^Ufu längeren Urlaub )u ert^dien ^z^i i^m ^u.

1 185. 2)em $ttb(fcum, nomentfic^ ber SUetn bec ^c^it(et

gcgenA6eY, ifl et ber luitM^e S^ertretev ber gefammten Sd^ufe.

136. (Sel^rcrconferenp Siegefmdirg airet?iet SBad^en

3tt etnet feflgefe^en d^it aufet ben Scction^tinbeti, tiiib anßerbmi

aufcvotbctttU^ ; fo ec rdbfl baatt einen brmgenbeit tbifaf ftnbtrt,

ober 3tt)ei orbentüc^e M)rer barauf antragen, beruft ber !Directot

bie Se^rer au etnet unter feinem iBor^e ab^u^Uenben Soufacit|.

IS 7. nitgfiebet bec (Sonfetena ftnb bfe f^mmfric^it tftß

bcaüid)tn iinb ^^ilf^k^rer beö (JJt^miiariumö. €ie fmb üerppiil;tet

bei bet Sonferen) au erfc^einen; iete $(btt>efen^it einea beefeiben 1^

uebft i^rev Urfac^e im ftrotocolfe au bemerfen.

%. 138. ^{ct^tveubige @egenflänbe jeber monatli^fcn (S4>nfc

ipena ftnb

:

1. See IDifedot l^ift bie ffie baa Se^revcoCTegium gcj^Mgeu

SBerorbnunqcn ber ^(f)u(6e^6rbe m\, fof'tnu' rorni o^ihaü cni

unmiUelbared ^rcuüren bei ben etu^elneu ^e^rern er^etfc^i i^lte.

2. Sr uttterfm^t ben ®tattb bed Untecnt^ie^ uub bet 3im^

jeber (^iunc foirü^f im aHqemefnen alö im tüiidueii, iv>iUd jticr

^el^rer feine 8emerfungen über bie fttüii^e .^aitung unb ben miffen'

ffl^fUid^n S^Ktgang ber gana^n fcaglid^en ttiaffe U)ie ber einaefnen

6cl)ülei' rü(f^a[t(od aii^ui^Vi^^^Hii f^cit. ^üvjcii unb etrafeu ü[>cr

ganae (klaffen, ober über midm 8d)üleri ivelc^e fic^ bei biefec

S>l^ffion ergeben, nmben in bad aonfereuaprotocoH aufgenommen^

unb an bem fofgenben ^i^uftage i^ofljogen.

3. @d n)erben bie ä^ittel pr ^efettiguttg n^abrgenommener

9tdnge( beratl^eii, unb auferbem iiberl^u)>t ®egettfldnbe, «Dcl^e

bad Sßol^i ber @<|ufe ober einzelner Schüler betreffen, in Anregung

gebracht.

4. S>er Sirector i^t bem ^^(for)>er auf (Srunb be« i9orge«

ttommenen Soffenfcontnimd ben €tanb ber Safen mit, \\M botavf

beaie^enbe Anträge, eröffnet xqqA er etioa bed^aib )^erfügt (^ol.
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i 139. ^ol^iDenbig muffen in bei (Sonferen^ |ur Sn^anblung

tanm, o^ne bed^aCSrcQelmdfilg ®fg<ii^be {cbev Cbnfmi^ ^ fein:

1. %xa(\i über tni Vectiou^plan
j

2. bie ^cipiec^ung ubec ein^eitiif^ ^e^anbiung bcc Sej^rge«

goiflilibc bincl aOe (Slaffen na<^ Stel^i^ foiooH ar^ Se^t^ü^eni;

3. bic Ciuifüfjrung tinb Stiifc^affuii^ ^chrhMjcrii unb

^(^Ttnutdn, ober nad) ^efc^affen^ett l^rfdben bic an bie ^^örbc

bafi3r)tt Pefienben Untidge;

1. bie53erat^ungilbfr9}?üfregffn ber^eaiiffhliti^jiuigber Schüler j

6. bic Sntff^bttng über bic Serfe^iig itnb flbev bie 9idfe bct

6<|fi(et, bfe ^\tmm% ber aOfgemeinm dcugnipclaffe, bie ^oca«

tun unb bk ^a^I bec $rämit^it )

%. I^ie ffiärbigung bct 9ett>ecbcv im ^frdiing von ber 3<K$^

Cng bc6 €<^ufge(b(0 unb nm ScrCfi^iing M>n€ti^enbten;

8. am €(^luffc bc6 6(^uliul;re0 bie grage üb« ben Suftanb

bc6 Untcrrii^tee unb bet S)i^iin in bcm (Symnafnm )»d^renb bei

»«^Offenen 3a?)«*.

S. 140. Der Soiifcrenj am S(^(iiffe bc6 Sc^ulia^re«, fo nHe

Joiav in toei^ctbieScnefhaliengniffe, biclKangorbnang nnbbieSer^

fctnng))er^anbelttt>CTben, ftnbanc^ fdmmtnd^eKcbcnlc^ierbeiptjte^en.

8. 141'. ^üf^' unb 9?tbciiU[)rtT ^bfn eine bef^tjlitpi'nbe

ilrnmc nur in ben S^^en, w ed jii^ ft^eciett um i^ren Se^igegen«

jbttb ober um il^re €c^tilci- ^anbelt; im dbdgen l^aben pe, mfMi

¥ W^^^ Pnb, eine berarl;cnbc sBunime.

I. 142. S)ie fionfeien^efclfiiepi na(^ Sdmmenme^t^eii,

f. 14S. 3)er S)itedov bei jebev Vbfiimmung bie It^U

Imme, unb »enn €iiaimcnglci4}f)eit cintrirt, hat bi'e 9)iei'iiuug

^ ä^or^ug , tt>eld^c er augejc^iojfen ^at. .kommen S^e wt,

»0 et bet SRoforildt bed i^iilt^ entgegentreten unb gegen beieii

iJnftc^t dne WaSregel ^um QBof^le ber €d)u[e fofort außfü^ren ober

(mpeiien ^u mütten überzeugt fa^at «r^iqubiti^efttgni^, i|l abeip
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i>n))fii(^H fogUii^ taxuhit an hit £aQb<df(^u(«9r^iibe |tt bttiä^ü,

unter 8ei(i\]inßVermot<t)Men OfTtTdrutigt^ctüRaJorfldtM Se^tf5rpetl

S. 114. Uekr ble IBer^onbfuneben jeber (i{)nferen5 tvirb buri^

einen Jbev £c(fi;ec ein $(oiocott aufgenommen, unb loon fdmmUi^en

SRitgnebettt unCerfertiot

^3)er ^S^ircctoi ^at jebcti ']'ro(ocü(I immUtclbac baraaf im Cr;--

ginale an bie ^anbedic^ul'^e^orbe eitt3urei(^en. ü>ie $cotoa>tte einc^

jc^n @<(ul{a^re^ meinen mit fortfaufenben 3<Kl^tett U^ei^nä,

§. 145. (9(iiffic6t nacf) außen.) Der Senfiir bet ^f^*

m unterließt i?or aUem bad betragen bec €d)\ikt in bec vSd)uk unb

ben i^t aiat4(^fi gelegenen 9t4ttmen, bag Betragen berfe(§en ä6er

Wefe 9?(5uine Fjinaud aber nur bann, n?cnn eg in ^lutffic^t auf

cijJliu jur i^euntnig ber 6(^u(e gelauj^t. 3« (e^tercr SBqie^ung »itt»

iebcK^ bie 6<^e bnrc^ Bermeibnng Jeber Stimli^Uit nnb jebcg

StuPauerng i^re fittlic^e SBürbe au magren ipiffcn.

g. 14 6. ^)?ürffi(^tlic^ ber ^duöüa;en öcaufflc^Ügung ber St^ii*

ler burc^ bie @tea)>ertreter ber dltem (ie^t bem £e^cedrt>ec bag

|tt, too et bfefefbe n^t augreit^enb ober gar f(^db(ic^ fiubet, tuii^

(Eonftx€n^bi\d)iü^ eine Sfenbeiung ber getroffenen 2öal;l 5U r'ctfcern,

iinb wenn biefefbe feileng ber filtern nic^t auf genägenbe ffleife

folgt, ben Siedler bom ©i^mnafium auggufc^nepen.

2« jPie eitern.

t. 147. 2)ie £)b^ut «6er bag Ser^Iten ber e^ükt au^
^alb ber Schule ift unmittelbar baö 9ied?t mie bie $fli<^t t^«^

(Htern ober i^rer Steaoertreter* SKit biefen .^at ba^er bte in

©egte^iing treten unb eg ift au wünfc^en, ba^ bie (SItem imb

bie Seigrer i^re 8eoba(^|tungen ni(^t nur Aber auffallenbe ßr-c^ci^

uuttgen in bem Setragen, fonbem übet alTe jttt(i<^ bebeuteo^n

Sffomente; a- ®- ^^«r ben Umgang, bie Jectüre, bie äerflrenungenW
6c^ülerg u. bg(. einanber offiu initt^eileu unbburc^geijeiiieitige^rgin'

aung unb Berichtigung berfelben fi^ gemelnfamem Sirfenfraftteen.

148. 3"r ©rjielung eineg fruchtbaren 3Mfammett»i«^*"*

)^on beiben ^mn übernimmt bie Schule foigenbe ^^tp^idiim^^'



1 . Sie CKt^cÜt bett ditm obre i^reti euU^tttntm cmf Jebe

gcnac^tc tfnfroge Ü6er ($re €6$ne ober ^flegltitge ftetd bie ge«

»finf^te, fcf^riftlic^c iinc iiiünb(i(tf, ^iuefunft;

a. fte gibt i^mnm jebee biefelbun, fei e6 fär Uit^eii obef

für 6(^it(i9erfditiiiiiiffc ober für bitei^Iinare tinb filt(ic|e Ser^e^en,

trffffnhu furfcrcii ^}im]e o))a Strafe, unb iti^befonbere J^ef ßtittn

m bei im S<^e bed |. 63, 2 bro^aben Kudfd^Uepung Stac^ric^l^

S* fie bringt Knen i^r Urt^eit 4ber Serl^ofteii iinb ffotigong

bfTfcfben bei jebem 3iuieflerf(6(ujf€ turii) ta^, fcmrt t^on i^nen

et^nbe, 6 c m e fl r a I a e u g n if ^ur ftc^ren J£ettnmt^

^

4. fie fe(t im gaffe tiit|ttreifl^enber ^dn^ic^er Seanffic^tfgung

ffntd 6(^«ferö bie (Altern von ihren 9lHi[iriul)Jimugcii unb btn gor-'

bctungea bed (^fe^edCS. 1 16) in Jtemitnip.

I. 149. ein loeiterer 9n(afM ber beaeif^nete borf Mn ber

€^wfe nic^t audgcl^en ; fonbern >?ielmf^u mi ben Aftern iü ?u er*

»arten, ob fle auf jene ^^ewnlaffungen ober of;ne biefelben, im

t»o^(oerflanbenen Sntereffe t^rer 6ö^tte, toeitere SWitt^iinngen av

ei^aiten nnb geben felbfl fuc^en tverben. ^enn fte bfe anheben«

tftfn ?pflt(^ten t>erfdumen, unb nic^t nur nrc^t felbß m 2Jerfef;r mit

bec €(^ule trdeni fonbern <iuc6 bie 9)?iltbei(nngett berfeiben gieid^

giltig ^innej^inen, unb f^ren 8ö^nen na(^ jcbem Semeflerfc^fuffe bad

Seme^ial^eugni^ ab^iaierlangen unterlaffen: fo ^aben fu bie für

biefeI6ett an« biefer ®(ei(^gildgeeit enlA^ringenben nac^t^ügcn gol*

gen tlc^ fclbfl auauf(^reiben, nnb bie 6i^nle mi#t jebc Berontmort'

ii^kit bafür ^on jic^.

5. 15U. 93?ttmfrfun9 ber ©emeinbe für ben 3mccf ber

S<^ule ipirb t^ermittcft burd} bie ®t^m nafiaI'fDe^)utation,

bie an4 brei SKiigliebcrn beße^t , toel<(e i^on ben Sertretem ber

0cneinbe Qttüä^U toerben.

15 1. !l)le (5}»^mnaftQl«!l)e^utarron l)at bfe 9lnfga6e

:

1. ^it bad @9mna|ium betreffenben SBünfc^e ber @emeinbe

iur iTennlni^ be6 S){re(lord nnb M Se§r!ör)>crd, unb



(fingen;

8. bfe Slufrccf^thartunj; einet frdftigen ^)iöcipliit ber ^c^ule

unb ein fmc^^red ;}u|aimnettti>itf(n b^c ot^uie mü Ut ^äu&üd^n

ttri^nng gu efm6g(i<^

%. 152. 3)ie ^itgtfeber ber iDej)utaHon ^aSeit ba« Die(f)t, |u

icber 3^it i)ü -^^Öiftunben befud^en, unb ni^t nur beu offeuUi*

(^n^ fanbem auäf ben Seifclnng^ nnb bcn SKatntititipiilfitiigen

be(autvof)nen. 6te ()a6en fi(fy l^iebel jeber unntiUefbaren (^nflufna^me

au enthalten uub aÜfäUige ^^emer^uiigett unO ^üuici^e bem Director

«bct ber Confetena miiaut^(en.

f. 153. 3n $eau9 auf bfeS)f0<l^rftt bie ©^mnaflal'^

putation nur auf bte ^eurt^eiiung ^etragett^ ber 6(^iiler auper

ber @4u(e Oinfittp a« nel^men«

f. 164. 8ei Sragen Ü6er bleSefreCung t)Ott ber Sc^ufgelW

aal;luiig ^at ber Se^rf5r)>er bie Don i^r#auf (^runb ber Q}ermogeu^'

loertfiUtntffe bev Setoerber geßeOten ÜnM^ t>oraugliQeife an bvcü^

fid}ti^tn, fo mCe and^ bei 8erat^ung übet bie bon bem itf^Mtptt

auf @tibeni)it:i^^erhif;uugeii fteKenben raoritnrieii Eintrage hm

m ber (B^mna^3>tputati0n andgej^nben Semerfnngen unb IBm«

fc^Mgen, infofetne biefe n^e fm^l bie SArbigfeit nnb fStfäf^

guiig bcö ©etx>erbtrö alö i3idmd;r beffen 33enuügeuöumf"tänbe im

Singe Ifaben, gebil^renbe S^e^nung au ^agen i^.

g. 165. IDie lDc)»nlatlon tritt enitoeber an beßinmiten Seiten

ohT beioiiK'rni ^hiläjycu mit bem 8e^rfor|)cr jufamjiicu, um rii

^]c.]in|eittgen Siinfcf)e au^^utaufc^en, unb über ein gemeiniamed

W^itftn, 190 e0 n^t^ig i% .übereinaufomnien.

4. Mit SiUatBhtkitU.

g. 16 g. 2)ie mittelbare Leitung ber (Bipnafien ft^t bei ber

tonbe^f^ttl'Sel^örbc, bie bun^ ben O^mnafial'Snftiector blefefben anr

Seit ber Sfb^alhuig ber aÄaturiidtöprüfungen unb au auberen ä^U

Un, fo oft ed ni&ifyi^ fcf^int, inf^icirt.

f. 167. Sie obetj^ Seftnng fu^rt ba^ ttttteni<$tgminifieiinm.



Erste Abtheilung.

Abhandlaiigen»

Üeber die AnleitoDg la iehriftliehen AafiStseii.

Einzelne Seilen dieses Gegenstandes wurden bereits in der

Gymoasialzeitschnft besprochen , ohne das« daduroh die Frage, auf

dmi Ld«aiig: all« Erftrterangen hfmielen, die Fnifellber diesweck-

mäfsigste Anlfitung der Jugend vwn AvftaCze, erledigt werden

sollte. Auch die folgenden Zeilen wollen nichts weiter sein als

tta Beitrag zur Lösung.

Kam iDiKS ich eineii Blick aaf die «chrifUfdieii AnMilie

IM der Mberen Zeit wiseres Gymnasiahiirterrieiites zurftcklban i

denn es ist ausgennacht, dass die neue Organisation rascher oder

langsamer fortschreitet, ja dass ihre Durchführung in einzelnen

Theilen gelingt oder nissUngt, Je nacbdem cltkergebniehte An*»

liehlen mad Gewoliiiiieiten fMeind oder hemmend MchwhrkeD«

Unaer ehemaliger Gymnasiahinterrfcht kemite in den Gram*

maticalcia^^en keine eigentlichen Rchrifllithen Aufsätze, bis vor

ungefähr dreissig Jahren'dem zweiten Tbeile der lateinischen Gram-

matik für die vierte Glosse ein Anhang unter dem Titel ^earer^

dtta tun» beigegeben wurde, dessen fnbelt nfcht erwihnenswerlh

ist. Dtr ordentliche Anfang mit schriftlichen Aufsätzen wurde in

den Humanitätsciassen gemacht, und es sollte auf zwei lateinische

iouBer ein dealscher folgen; eine Vorschrift, die jedoch keines«

wegs durchaus beobachtet wurde. Den theoretischen Bedarf bot

das Lehrbneh a^nttUatie elotfuentiam^ ^
das, wenn man die

Yenmiigung von i^liliijtik und Aeslhetik nebst dem schlechten Latein,

n welchem es abgefasst war, übersehen will, neben vielem un-
Z«iUckHft SM«rr. Ojma. ISiO. III Bsfl. 13
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bnmchbtrefi md überflflasigen srnrntocbes an «Ich richtig» und

nothweüdige, aber ohne Plan und Anordnung; eoUiielt, uod uichU

weoiger als eiue Anleitung zum Aufsätze war.

Im eraleo ^, des ersten Gapilela wurde anler den («oaat

ana Scbellera praeceptiB tUU bme iaHni entnommenen) fimtik^

perspicuitaCis die ^^aiijectio {et tractatio} causarum , testimo»

niarum et eafemplorum^> behandelt; darauf folgte aO^feetio ad-

ßtneiarvm iiempwit, Imd 0te.)i* dann in dem ^40 $tuufUaie*

unter anderen Bemerkungen nichtssagendea Aber die Beechreibnag

und Schilderung. Weitere Gapitel brachten unvollständiges und

mehr oder weniger unrichUge« über die ^Tropen, Perioden und

FigureUi^ einiges ^^de stiio poetico^^ u. a. w.

. Die swaile AbtbeUung bandelta waipümmm $0ur&M$

(d€ fuarraiUmßy faMm As^piea^ epiMtola^ earmine Ma€tic§

u. s. w.),** in einer Wei^e^ die weder Cür Siiliatik nocb für Aeslhelik

genügen konnte»

Dia Ocdoung dea Lehrbnchaa hatte för die AuUtxe die Folge,

dnaa der junge HumanititaaGhaler acbon io den enteu acht oder

ierzehn Tagen des Schuljahres ein ^Thema** zur Ausarbeilung

nach Hause brachte, ohne dass er wusele, was eiu Thema sei;

denn auch daa Lehrbuch aagte davon nichta. Und welche Thenea

man häufig^ mochte gegeben haben ^ davon sengt ao nMiaehe ge-

druckte Beispielaammlung. Auf die Themen hätten , dem Gange der

Theorie gemäfs, Uebungen im Erweitern von Sätzen ^^per adjuncia^

Coigen äollen ; ob dieaa irgendwo geschehen iat, bleU4 gleicbgiiUg,

aher ahM Varkehrthcit muaa nach erwähnt wardes» walehe gteich«

falla fn gtdmoklan lelnpiflnnaMnlungen aie damala nicbt «ngewöba-

liehe Thatsache yorliegt. Es erscheinen nämlich unter den UebungeD

in den Figuren sogar Monologe (z. B. Cäsar am üubifiont «aiori-

Iferl wrkm CMMlal'') und hiatoriache Aedenl

Im iweilen Sameater gieng aa an Eraählungen, Fabeln u. dgL

und vorzüglich an die iitbtu Briefe, in der zweiten iluiuanitäts-

cla«^ nach dem «iaena aemm imia'^ und der »Chria^ an Tfaeüa

dar Rede u« a. w.

Walchen Erfolg^ eine jolche Anleitung haben konnte, fiegt

am Tage ; und wenn flberdkaa amanehmen ist, dasa w e n i g e f eas

der groööte Theil der Schüler nie eine seiner Aufgabe« verbt^^crt

aah: ao iiann ea gewisa nicht dem Unterricbta aum Verdieoste



angerechnet werden, wenn einzelne Schüler^ von Talent und Ver-

•ftlliMBM begönstiget, durch aasharreudea Fkin denaodi es daMn

hnehteo, iau oe b«friedifMui6t leiMen.

D«r rite Gymumalcodex legte Abrigei» auf die «diriftlicbeii

AufgHben durchaus sehr groööes Gewicht, und nach den, freilich

in al» einer Beziehung unzureichenden, Instructionen muse

ei io der That befremden, daas die Wirklichkeit ao weit Unter

der Tencbrift toiMMieb. So Iii in der «batmctiOB fikr die Lehrer

der Grammatik» (Codex v. J. 1817) S. M sa leeen: ^,7) Die .

eingehefcrten schrifliichen Aufgaben müssen immer censurirt und

aos^^beaaert werden. 8) Endlich hatte der Lehrer darauf, daaa

diese, wie andere achrilUiehe AnfefitM aeiner Schuler, rein,

cor reo I und acbdn geacbririkett werden.* Und in der Inatruo-

tion für die Humanitalslehrer steht St. 97— 99: ^cDie schrifliichen

Uet)uagen — gehen von der Bildung einer Periode stufens\eise

bia tv Aaanrbeitang einer förndiobea Bede forL i; I>er ;Stoff-*

WHa die KrAfte «ad Kenntniaae der Schwer nicht Oberateigen.

Er sei, besonders anfangs, aus den Kreise der jugendlichen Ver-

hällnisiie hergenommen, und je individueller, desto besser: er ent-

ferne sich, so viel möglich, von allgemeinen Betrachtungen mo-

raKaobeA Inhalte«. 2) Der gegebene Stoff werde zuent mit den

SehQleni dorchgesprocben a. w.: kun der Lehrer muae des

angegebenen Stoff gleichsam auf einen wirklicheii Fall um ihrem

Jugeudkreise ^rüciifuhren oder als einen solchen darstellen. 8) Soli

dieie UeiNiDg in achrifUiebea Aufaitsen recht nützlich werden, und

Sdnitt Ittr Sehritt der YatthommeidMl entgegenrackeui eo mtoaen

dieselben von den Lehrern fleiaaig beurtbeilt and ver*

bessert werden. Ohne viele Co rrectur wird kein Stil

gebildet. Die Beurtheilung aber sei anlaogs gelinde, um den

Math dealünglinga nicht oiedercuaehiageo: nie entreckeaich nn*

erst nur auf OeutlichlBelt und graainintiache Rlehtigkeit, spiter auf

die Schüuheit (richtiger: Angemessenheit) des Ausdruckes und

auf die Feinheit der Wendungen; aut die Anorduung der Theile

und ihr VerhiUoiaa) auf die Grände, ihre Wahrheit und Kraft,

ihre Stellung und ihre Behandlung u* a. w. Sie xeige nicht nur

den Fehler, aondem gebe auch den Ckund davon an, und die

Mittel, denselben zu verbessern. Der Lehrer rüge nicht nur die

l^ehkr, «oadarn lobe auch das gute, so er im Aufsätze gefunden

. Lj ^^d by Google
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hat, wenn es auch noch so ^erin^ wäre. Ist die Arbeit g'ar »chtecht

ausgefallen 9 so lasse er dieselbe nach geschehener Beurtheiiuag

noch einmal vornehmen und umarbeiten. — Diese Beartbeilung

and Verbmening mow nicht immer mfindboh, aondm öfters aacli

flchrifthoh geacMien.^ In dieeem Sate steckt der Sfindenbockl—
Die beste mir aus jeuer Zeit bekannte Anleitung zum Auf-

aalze wnr folgende:

< I>er Lehrer — der, an da« Lehrbuch gebunden ^ 4am darin

unrichtige durchstrich, das mangelhafte ergänzte, das msdue-
detiarlige trennte , das zusammengehörige in seine Verbindung

brachte — gieug von dem iiackteu Satze aus, und vollständige

Auabildung einfacher £»&tae waren die ersten Aufgaben fmr

seine SchiUer. Bs hatten aber diese aus den Grammatioalolaasan

keine andere Kennlniss vom Salze mitgebracht^ als die der Süsse-

ren Form ; und es musste demnach vor allem das Wesen des Salzes

erklart, dann auf den zusammengesetzten Satz übergegangen und

der Untenchied der Beiordnung und Unterordnung in der Gedan-

kenverbindung nachgewiesen und deutlich genmcht werden. Dans

hier zugleich das nothwendigstc von dem Begriffe, dessen Inhalte

und Umfange und von dem Ürtheile den ächüleru beigebracht

wurde; dasa diese erste Mitlbeihnig durch den weiteren Unter-

rlcht, der an die planmiC^ig geordneten Uebuugsaufgaben fort-

schreitend sich anschloss, allmählich ihre Vervollständigung erhielt^

indem die Erscheinungen der Form immer auf das Wesen des

Gedankens zurdckgefahri wurden j dass vom Anfange und im Ver-

laufe des Unienrichles auch dM nun grOndiichen Verständnisse wi*

erilssliche psychologisebe nicht fehlte; dsss di^ gesammte Er-

klärung nicht etwa zu einer umfangreichen Theorie erwuchs,

sondern an Beispiele anuekoüpft zu dem Zwecke, um den Schülern

den Grund der Erscheinungen der Form zum Bewusstsein au

bringen, ia mÖgUchsier KOrse nur mtedÜch ertheilt und, einiefaM

Definitionen ausgenommen, nicht niedergeschrieben wurde, weil

sie sogleich Eigenthum der Schüler werden und in der Anwendung

sich zeigen »usste; diese alles veratehl ach tou selbst, weil eben

hierin die Anleitung bestand*

Indem nun die Aufgabe vollständige Ausbildung der Sätze

verlangte, war durch die Benennung die allgememe Gränze, weiche

bei der Arbeit in Hinsicht auf den Stoff nicht ubenchritten wer*



Heber die AiUeituug zu scbrifU. Aafsäiseo. 191

«ürfe, betÜniiDi beBadmet, ttid in worm jenes tberwuclienide

Unkraut weggeschnitten, unter welchem jede S;i;it des gulen er--

«ticken muss: ich meine die ziellos in « breite zerfliessende „Er-

weilerang** der Sätze durch HiasafiBgan|r aHer nur erdenkliche»

f^ettinmiageB.*« Nach der aafgistellten Groadregtl: «Der vott-

flUadig- ausgebildete Sals mnts den bedanken des gi^ ebenen Satiea,

aber auch nichts weiter als streng diesen , voUkonitnen deulHch

aussprechen^^ 9 wurden die Schüler aiiireleitet^ im Satze den Ge-

danken, und weiter in Aofaatze da« Thema^ ao bei der AbfaMnng

ftalahalten, wie bei der Zergliedemnf au finden.

Zur Bearbeitung des g^egebenen Satzes wurde vorausgesetzt,

dass die Schüler denselben verstanden: dass sie die einzelnen

fiegrüte »id deren Verbindung wm GedankeneinbeH riebtig auf-

gefaast hatten.

Die aufgestellte Grundregel wurde durch nachstehendes er-

läutert: «Der volistaudig ausgebildete Satz (der Kürze wegen sei

er im folgenden Periode genannt) darf nicbta enthalten, was nicht

catweder a) den Gedankeninhall den gegebenen Sataee in der ge-

gebenen Form unmittelbar ammacht, oder als unmittelbar zu

diesem Gedankeninhalte gehörig slilLschweigend sicli versieht. Nun

eothäll jeder Salz (Gedanke) einen HauptbegrilT, und dieser liegt

fewdbttliGb in dem PridicatOy oft in dem Sobjeclt, und weiter

ia einem Tbeile des Prftdicatea oder dee Sobjecteis oder, die Rede-

theile betrachtet, in einem Substantiv oder Adjecliv oder Verb

oder Adverb. Bei Bildung der Periode ist daher a zunächst a

faihait und ß Umfang des HauptbegriffiM, niobt eellen auch einen

oder mehrerer Nebenbegrifib von Bedeutnng, in'a Auge zu faaaen

;

and die erste ROtksiobt gilt ir der Erklärung des Begriffes

fdnrch Definition im weiteren Sinne, Umschreibung, Beschreibung);

daher die ersten Versuche auf diese üebungen sich beschränkten,

«Die Brkldmng darf nur jene Merkmale umfassen, welche der

Richtung des Gedankens entsprechen. Nach Bes^aflenbeit des

Gegenstandes findet ß Eingehen in untergeordnete Begriffe statt.*

«6 Als unmittelbar zu dem Gedankeoiuhalte des gegebenen

Sataes gehörig veratehen sich jene Begriffe und Gedanken, welche,

obwohl nicht durch Worte ausgesprochen, in der Form des Satzes

liegen, ancedeutrt durch Stellung (Ton) oder Partikeln, als; Ge-

gensatz, Aehuiichkeii , Grimd u. s. w.'^



in IWiirilidAiyBitwgntehfifllL AvftilMik

«Ein Beispiel zu ii, ce: Wir BOlkn luweren Feinden (zu er-

kliies der Begriff) «rzciliaii; sn ft; wir fottea tuch (Um-

deuluDf^) MOMre Feinde (nidt niir FVeande) lieben; «wir MofkHk

unsere Feinde lieben (nicht hassen).''

Die ersten AuCjg;ai)en bestanden in je drei Sätzen verecbie-

denen InhaUee» welche nichi mit einander soMnunenhiengen* Auf

elrenge Pernhaltnng alles dberfltaigvn and «ngthdrigen Mieb

durchaus das Hauptaugenmerk g^ericbtet ; und insbesondere amaete

die unter b vorgeschriebene Re^el auch in Beispielen fehlerhafter

Perioden, entstanden durob Uinzusetzunfr, wenn gleich nahe, doch

Qj0hl in der Form dee gegebenen Seines Hegender Gedanken deuU

Uob genMcbt werden.

Nebst der Deutlichkeit kam die Rücksicht auf Wiiiisaaikeit

der Rede nach dem Zwecke des redenden zu beachten.

Auf der zweiten Stufe dieser Uebimgen worden Sitie vor-

gelegt, welcbe den kballe nach iiisammenhiengen und ein klei-

nes Ganze bildeten
;
anfange ibenfalLs niciit mehr als drei (dber

jeden Feriaitag). Hier galt es hauptsächlich, die Schüler anzu-

leitea» dasa sie weder etwas wiederholten, nooh etwas vorweg-

nahmen, noch flherhnnpl einen nu dem ganzen gehi&ffigc« (Sedaaknn

in dem larechten Satze anbrachten ; und es worden nn diesem

Zwecke manche von den bereits auf der ersten Stufe behandelten

Setzen wieder vorgenommen, um zu zeigen, dass die früher ge-

bildeten Perioden nichl immer Iftr den Zusammenhang gehmmckl

werden konnten.

Da endlich der Umfang manches Satzes durch Erhebung

nweiei: Begriffe zu Hauptgedanken so ausgedehnt werden kaua,

dnss Trennong in zwei Denkaalze nothwendig frird: so wurde

such dfeeer Fall niekl ihergangen.

- Die Form der Periode war, einzebie Nachbildungen aus-

genommen, frei.

Naich den oothwendigsten Bemerkungen Uber die Form des

emlhchen Satzes, insbesondere über Unterordnung der Begriilb

und Stellmig der Worte (Ton) mit* RScksicht mtf SdMidwi^ der

Satzglieder wurde das Gesetz der (^btiurdnendt-n und unN rurdnen-

den) Satzvecbiudung in der durch die Form de4» Gedankens be-

dingten Rection and Wortfolge nachgewiesen. Aus diesem Ge-

setze wurden zwei Forderungen abgeleitet: I. Gleichkeil der
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Sobjecte in den einzelnen Gliedern der Periode, oder vielmehr

ftberiiaiipi Gleichheit der Ca&us det^jenigen Worles, welches in

üdirarMi GiMdm dcndte Period« Pranonan) wiMlerkehrt

;

% flberMMlninmde SMimg d«s Veit» in VArdeMU» und Naeh-

atit. Ausnahmen toii betibn PfdaraifWi. — Beaierkingwi

Uber Ebenmafii und Nimeras, ao wta (ibar Angamaaaenbail dea

Anadmckes.

Die UabmfHi dar swaMao Slofe, nÜ ilbnililidi arwaftariam

U»biife forlgaaalzt, ^emoM flMhr aad oidir avch an Minnig-

ralti>keil der Form darrh die Lehre von den Figuren, mit wel-

cher zugleich die Rück>i( h: auf poelische und rhetorische Dar-

ilrllmg «iiiiraL Vor den Gabraudia gawiaaer Figuran am iw-

lichlcii Orte wvrde gawint.

Amt dar drittan Stufe wurden iwiBoban dan gegebaaan Silaaa

einzeioe Miltelgedanken ausgelassen.

Beiapieie von Zerlegung und Eintheilimg der Begrilfe wur*

dai nabanhar baaiMlal. Daaa Zargiadaniag yod Mwlaralftcken

aof aUan Stafaa.

Auf der viariaii Slafe fotgtea AafaAtaa aacb angegebanan

Themen , und die £rzähliiaf jnacbte, zuerat als fraie Aeproduc-

tion, den Anfang.

Dieae Aalaituaf irmde, wie adioo 9m dar Darlagnag in

amkaa iat, daa waa aie aaia aollta^ wkklidie AnMoof som Aiaf-

salze, er&l durch die Corrcctur. Jade Arbeil jedes Schülers

wurde von dem Lehrer verbessert. Die Verbesserung erstreckte

itek mit glakhar Strange auf iabalt and Fcra; oichla mitlafaillaigaa

wurde gut gdMiaMn, niehla hall» gelwgaaaa Ar gana hlagauom«

ao, daa aiuzalDa gute abar aalbat uatar fielan aaUaolilatt kainaa-

wegs anbeachtet übergangen. In Betreff des Inhalte^) niuss ich

hervorheben, dass alles uogeaigaete^ mochte es gleich durch ge*

fiülige Form baatachau, aohonwigaloe w^aatriebaa; ia Betraff,

der Foni, daa» kein uogenanar Auadruck gaduldet, kein Zaicbau

ftbarsehen wurde. Die Correctur bot, indem die Wahrnehmungen

bei den einzelnen Arbeiten zur Belehrung für die Schule benutzt

worden
9 Gelegenheit zu den nannigj&iltigsten Baaiarknngen^ diai|

wcU die Beiapiale Teriagan, nur waaig Werten gageban» euM
«dbrt durck naiiaaaande Tkaorie nickt erreiebbaran Bribig battao«

Nur sehr sehen misslaug eine Aulgabe ulieu oder den uieislea
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Schülern ; und geschah diess, 80 fand sich der Grund des Fehlers

in unvollständiger oder in unrichtiger AufFassung des Satzes oder

des Them. Die Arbfit des Lehrers bei der Correclw uunderie

sich mil den ForliclirelleB der Schüler, and dieee mreo aech

ungefähr drii Seneatem dahfai gelangt, dass sie über Gegenstiiide

ihres Erkennlnisskreises ihre Gedoiikeii in p^eordnetem Zusanimea-

hange deutlich und sprachrichUg auszudrücken wusslefi.

So mi über den Gen^ensltnd ii< früherer Zeü^

In dem Lehrplane Ar das Schuljahr 1850) der den Uel»er*

gang in das neue System vorzubeicifen hatte, befremdele am

meisten, dass darin nichts von einer Theorie des Stils zu linden

war; als bald daraaf der Organiealioneentwiirf den Grand danw
angab, echfiUelle wohl mancher ungUKil»i|r Kopf, und noeh

heutzutage scheint der Gedanke an ein theoretitohee Lehrbuch

vielfachen Anklang zu finden, obwohl die Vergangenheit nichts

weniger als schlagende Gründe dafür aufweiset.

Gewiss ist, dass der Lehrer selbst jedenfatts die pmktiscbe

Anleitung , und folglich auch die bindende Theorie febte muss.

Kann er diess, so braucht er kein Lehrbuch; kann er es nicht,

80 hilft ihm das Lehrbuch nichts. Zudem liegt bei jedem iheore-

tischen Lehrbnche die Ge&hr nahe, es könne die Theorie für die

llanptan%abe angesehen, and das Wort filr die Sache geaommea

werden ; was besonders bei der Anleitung zum Aufsatze verkehrt

sein würde. Weil aber die noth wendige Sicherheit in dieser An-

leitung nur durch gründliche Studien und geübte Erfiahrunf er-

langt wird, so wire, and iwar für das Uniergpnaasiam, iiiohl

übeffttaig eia praktischer Leitfaden, der nichts aU den

Lehrgang durch MuHterbeispiele anzudeuten hätte , versehen mit

einer Heigabe des nothwendigsteu aus der Logik und Stilistik,

Sur Hiaweisung bei Besprechung und Verbeseerang der Anljgaben,

jund mm Nachlesen, eigentlich aar leichteren Bindung des gelern*

ten, für die Schüler. Das ganze Büchlein dürfte üiclit mehr als

einige Bogen umfassen.

Den Lehrgaag deutet, hauptaüohlich was den Stoff betrül,

der Organisationsentwurf im allgemeinen an; aber in dem durch

4m& Andentongen bezeichneten Gebiete ist die freieste Bewegung,

und folgflich die mannigfaltigste Verirrung schon bei der Wahl

des Stoffes möglich, nicht su gedenken der Behandlung desselben.
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Bs I0I vor aUem m»lhwwid%, da» man den Zwack dar

adiriftUebaii Hebungen im Auge behalte. Wenn diaaer katn aiH

derer ist, als dasii der i!>€liüler seine Gedanken über Gegenstftiida

saiaea ßrkenntuiaskreiaaa in geordnetem Zusanimeuhange und an-

gamaaaaDar Spraaba streng riobtig dorslaUan larna) ao bandelt es

«leb zuaiobst am die Gedanken, dann, weil mil den Gedanken dia

lünii derselben und der Ausdruck nur \m allgemeinen und oft

unbestimmt gegeben iitt, um Hichtigkeit der Form und Angenies-

sanbatl das Anadraokes. Binen grösseren oder geringeren Yonratb

von Gedanken bringt der Knabe in dIa Sobule mit; aber Ja nach

Umfang nd Besobaffenheit seiner Yorstellangen sind die Gedanken

mehr oder weniger beschränkt, vervviril, dunkel und unbestimmt,

Form und Aasdruck mehr oder weniger unrichtig und unange-

maaaan. In die anitgabraohtan Begriff» nnd Gedanken Ordnung,

Kfaoriieit and BasUmmlbeit sa bringen, und den Vorralb deraetben

allmählich so zu erweitern, dass duö lanzukommende an das vor-

handene ungezwungen sich aniichiie6«e, isi Aufgabe devS ^esamtnten

Uotarricbtaa and ainsa aacb bei der Wabl daa Sieffes fär dia

aebriHUcban Uebnagan leitende BUckaicbt aain«

Form und Ausdruck der Gedanken ist bei dem Knaben le-

diglich nachgeahmt; die iNachahmung zu freier Iii eil igk eil mit

dam BewosstseiA der Grunde zu erheben, hierin bestebt die i>a-

aondera «nd eigenUiefae Aufgabe Ar dia Anleitong lon Aafaalia«

Ba lat daher eine gani riehtige Forderung, daas die An*

leilung von Nachahmung durch R e p r cul 11 c l i o n ausgehe

und durch stufenmaisiges Fortschreiten zu freier Keproduction den

Schüler aUm&btich für eigene Production TorberaHa and fibig mache.

Wie aber in Bezug auf den Inhalt des Gedankenkreisea snevat daa

vor<::efundene zu regeln ist, so niüsste diess auch in Bezup^ auf

die Form gei^hehen ; und es hatte demnach die erste Anleitung

rein auf Reprodaction der eigenen Gedanken der Scfaöler sich

SB beechrlniEen. Man lieaae s. B* den Schüler emihlen» was er

heute (gestern) zu einer bestimmten Stunde (bei einer besHflontea

Veranlassung) gethan, oder beschreiben, was er gesehen habe,

and verlangte dann schriAJkhe Reprodnoiioa daa erzählten oder

beacbriebanan: «achraibe daa aUea niader was du jetst gesagt

haat, und gerade wie da es (nachdem ea ein oder einige Mala

wiederholt worden) gesagt hast.^^ Da solche Uebungeu nur mit
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einzelnen Schülern vorgenoiiimeo werden könnten, so trUi an ihre

StoUe lar die Schule Reproduction fremder Gedenken, Mcbden
dieee vorher %u eigenen Gedanken der Schftler geworden
sind. ReproducUon fremder Gedanken als solcher in entsprechender

Form ist, wofern nicht wortlichrs Wiedergeben (abschreiben, nach-

eagen) dafür gelten eoU, immögücb, und wenn ja duroh die ver-

euehte Reproduction nvr ein vernnglieklee Wiedergeben des ver-

etfimmelten Musters erreiGhl wird oder die Anfgnhe fiberibtafil

inusslingt, so ist der Grund davon nur bierin zu suchen, daas der

Sioil' den Schülern fremd geblieben war.

In Uebereinelimmung hiermit heschrinkt der Oiganisitkms-

entworf die ersten Aufgaben auf das riehlige Wiedergeben aa<>

gemessener Erzählungen, dann Beschreibungen, uud ordnet an,

dass der Lehrer das vorerzahlte oder vorgelesene von mehreren

Schttlem wiederersahien lasse, oamUch: bis er eich ubeneogl

hat, daes das vorenafaUe v4Uigee Bigenthnn der SchAler ge-

worden ist.

Angemessenheit des Stoffes und Verwandlung
desselben in wirkliches fiigenthum der Schüler ist

die erste der swei fiedingooge», ohne deren firfuUug bei dteeen

wie bei alten sehrifilichen üebungen nicht an Erfolg au denken

ist; die zweite hei^ät: Correctur. Diese hat es zu Ihuu nicht

nur mit Verbesserung der geschriebenen Aufgabe, sondern in

ghdcher Weise mit mdndlicber fierichtigmig den wiederenihlten,

wie fiberhaa^t die ganse Besprechnng des Steflhs nichts andeiee

ist und sein soll, als eine Vorverbesserung (Praventivcorrectnr),

nicht etwa em blosses Angeben oder Dictiren des Stoffes. Es liegt

.in dem Zwecke dieser üebungen, dass die Berichtigung von den

SchAiem nie ein btoesse Glauben anfs Wort fordern eoU; wie tieC ,

aber die BegrOndong eingeben misse, ist eine FVage, die sieb erst

dann bestimmt wird beantworten lassen, wenn der Unterricht in

der Volksschule jene geregelte und feste Gestaltung gewonnen

haben wird, daes an deneetben der weitere Untenrieht mit Sioher*

heit sidi aaechUessen kann.

Schon in der Volksscliule bildet die Anleitung zum Aufsatze

einen Tkeii des Unterrichtes. Man gibt als liebungen z. B. Be-

sannen von Gegenstinden oder Dingen (nach bestimmten Atkek*

eiehten : Hausgerftthe, Sohreibgerfttbe $ Werkseuge Ahr den TieoUeri
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Duig« am Halz)) von Personen (nach ihrer Beschäftigung u.8.w);

— BeMwm Ton Tbitigktiten mid ZaMnöm (was IHnge imd

Perfloaea tliaa>s •infMli« Avütiren, nteklt Sitat Im Msen«»

Praleriluiii und Futurum, frapend, befi'hlenc!, wönschead; — Be-

nennen von BigenschaAen der Dinge und Personen, einfache (durch

Hinsufäfaaf da» Adjeclivs) bekleidata Sitae $ dam Staigarung,

Zahl. Hierkai koaimt vor: Ordaan derDiaga uod Peraoaea aaok

gewtaaea BkitliailungsjSfrunden, Verglaiekao dar Dinge aad Eigen-

Schäften, einipre Hauplregeln ühvr Orthographie und ZeichenselEung,

Hindeutung auf Wo rUteilong. Fernere üebungen sind: Yerbindung

sweier Sobjeele (PrAdicate) dorck and; Bildung kawaar ait and

,

aber verbnadeaen Sitae naeb awei gegebeaen Sobatantivan; koraa

Bt\schr('ibuno:en z. B. Tisch (Stoff, Gestalt u. s. w ), Vogel, Soldat.

Die Beschreibunir^ n
,
anfangs auf drei bis vier Zeilen mit einfachen

Sitzen beacbraakt, bekommen nach and nacb gröaaaren Umfange

Beicnrdnang wird kiaOger und voraicblig tritt aacb xnweilen Mckt

sich darbietende Unterordnung ein. Zu grosseren Beaehreftungen

wird der i>totf (^alle Substantive, Adjective, nianche Verben ) ange-

geben. Dann folgt Reproduction voreraihlter oder vorgelesener

Brzahhmgen. Die weiteren üebangen, wie aotebe in «pfaktiaeken

Anweimingen* nnd <,Aurgabenmagazinen>» paaaend und unpaaaend

geboten werden, sind für unseren Zweck gleichgiltig.

Könnten ähnliche Vorübungen, wie die aogedautetan , bei

anaeren in da» Gymnariam eintretenden Sokülem Toraaegeaetat

werden, and bedCtarfle ea nar einea fibarblkskendan Znriekgekeaa

und einiger Aufgaben, um von der erlangten Fertigkeit in den-

selben sich zu überzeugen, so wäre die Reproduction von Erzäh-

hingea vorbereitet; ebene Babn la nngekmdartem Fortsokreiten

kille nie erat dann , wenn aolierdem auck der geaanmite Spmeb-

unferriokt an den in der Volkaaehale nacb gteieben Gnindaiiaen

ertheillen als naturliche Fortsetzung de8«elben sich anknüpfen

lieaae. Zu diesem Zvrecke, and zur Förderung des Unlerrichtea

in der Mittelackale iberbaa|il, niaateii niokt nor die Lebrbüoker

in Veiiereinatiniaiung gebrackt werden, aondem anok die Lebrer

den Leistungen auf beiden Seiten ihre Aufmerksamkeit sclienken; und

läset sich dae letztere nickt von allen Volksschullehrern verlangen,

ao aolUe auw aa dock von jenen erwarten dürfen^ welcke für dm
Volkaackolen aakreiben* Diea» Ueberekutimmung and zaaannnan-
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strebende Gegenseitigkeit iat aber bis jetzt weder vorhanden, noch

Steht ae m AoMieht, ao kng^ die Sprach- und Uehangnbächer

der YoIfcMchiile hauptflicMicb nur die aiehete Anwendonf fUr

ihre Schuler zum Zwecke haben, das allgemein gütige durch die

demselben gegebene Form, wenn nicht dam Versländnisse, doch

der aligemeineD Brtuchbarkeik entrückea und, der wülknrlidiea

Orthographie niohl zo gedenkeo, eelbet In der Terminologie, die

noch dazu häufig auf nnriefalige Begrfflfo fahrt, als dgenthünlich

steh gefallen. Der letzte Vorwurf irillt auch manche Bücher (ur

die Mittelschulen. Reverencia pueris!

Mose hiemach der Unterricht in der ersten Gymnasialolaeie,

statt nach einer die vorgefundenen Kenntnisee sichernden iber-

bichllichen Wiederholung der Lehre vom einfachen Salze sofort

Weiler zu schreiten, diese Lehre gutenlheils vom Grunde aus neu

erklären, auch wohl herübergebrachte Irrthümer berichtigen, so

ist es weniger das Hemmniss, welches Bedenken erregt, als viel-

mehr der wiederholende Unterricht eelbst, weil dieser die Gefahr

einschliesst, dass der Knabe zutn zweiten Male als Kind behandelt

werde. Dieser Gefahr kann nur durch eine Unterrichtsweise vor-

gebeugt werden , welche dem Geiste der Schüler , auch hei be-

kanntem Gegenstande, zureichende Beschäftigung bietet, weiche

zu wirken weiss, dass der Schüler nicht zweimal dasselbe, son-

dern das einniai gelerote zum zweiten Maie neu empfangen. Of-

fenbar muss hinzu der Lehrer den Grund, auf welchem er zu

bauen hat, genau kennen: er m«s wisaen, in welcher Auadeh-

nung, Ordnung und Wcte der Unterricht in der Volkeschule «r«

theilt wird.

So lange nun der Unterricht in der ersten Classe bei dem

einfachen Satze verweilt, wird die schriftliche Thäligkeit der

Schüler durch entsprechende Vorübungen zu beschäftigen

sein; erst wenn (iiese Aufgabe vollendet isi, kann mit Erfolg Re-

production von Erzählungen eintreten. Diese Uebungen

erfordern die sorgfältigste Aufinerksamkeit. Bs mag für eine kurze

Zeit hingehen, dass Nachahmung der Form des Husters nis Ziel

gelte; Portsetzuns^ in diesem Sinne würde nicht weiter fuhren,

aljj daä8 die Sciiuler Fertigkeit im Ausdrucke für gewisse Faile

erlangten, gleich allen jenen, h eiche, ohne grOadliche Studien

durch bftosae Nachahmung gebildet. Innerhalb eines gewinen
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Kreises leicht sich bewegen , über die en^en Granzer) derselben

hinaus aber keinen sichwen Schritt tbun können. Die Reproduc-

tH>ii 80U9 wenn BrMwg der Sditier »1 Mar TkAtigkcil Zweck

der sebriftKchen Uel»iiiifen iet, nie, selbst nicht anf der mteralen

Stufe, bewus8tlo8e Nachahmung sein. Hier zeig:t sich freilich ge-

rade beim ersten Anlange die grösste Schwierigkeit. Für die

Form des Aosdrvckes fwar lassen sich die Grunde in den Regebi

der Sprache nachweisen , wenn gleich anch diese Hiachweiswig

anfangs keineswegs iuiiiier eine leichte Aufgabe ist ; R^r die Form

und Folge der Gedanken aber die den Schülern verstandliche

und logleich richlige BegrAndnag so. geben, das ist die Uanpl-

scfawierigkeit. Und doch darf diese BcgrAndnng nicht nnterlaisen

werden, wenn an die SIeHe angelemterPofmen anmAhfioh Freiheit

im eigenen Ausdiucke richh'g angeorüiiekr Gt^'dunken treten soll.

£8 ist natürlich, dass bei den ersten üebungen niclit sogleich

Ton Begriff nnd Theüang desselben die Rede sein iunn ; eben so

wenig soll aber auch, wie diess in manchen Eiementarbflcbem ge-

schieht, im Verlaufe des Unlerrichtes auf Begriffe als auf etwas

den Schülern von selbst t^ekannks sich bezogen werden. Es muss

die mögliche BrkUtrang in*s Mittel treten ; und diese bringen

die üebungen auf eine gans ungezwungene und den Bedfirfhissen

der Schuler enisprechende Weise mit sich. Der Lehrer wählt

z. B. eine kurze Erzählung zur ersten Aufgabe. Er wird die

Schuier, bevor er zu erzählen anllngt| unter andern zu erinnern

haben, dass äe auch auf die Panssn, die er beim Erziblen machen

werde, woM lu achten haben, damit sie die richtigen Unterschei-

dongszeichen zu setzen wissen. Die Pausen wird er auch bei

den nacherzählenden Schülern richtig einhalten lassen. Nach Ab-

lieferung der schrifUicben Arbeit geht er einen Schritt weiter, er-

kürt die Bedeutung der Schlnsspuncte und zeigt, warum hier ein

Punct, dort ein Beistrich — denn andere Zeichen sollen in den

allerersten Üebungen nicht vorkommen — stehen muss. Das Er-

gebniss wird sein: «tDie Erzählung enthilt mehrere (wie viele!)

Auslagen oder Gedanken. Die erste Aussage besteht in einem

^?afzt% oder in zwei Sätzen, von denen keiner \ven:gela88en wer-

den kann; warum? Darf aus dem irden Satze ein Wort weg-

bleiben, und warum nicht f u. s. w.^ — Einige solche Üebungen

sind nothwendig. Bs ist ollbnbar, dass die Schiller schon die
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«weite Aofftbe mit helleren Biloke beeolMDen werde« mid dvreli

jede folgrende Correctur immer mehr an üiaöichl m den inneren

Zmmmenhaog gewinnen müssen. Bald kämmen einzelne Uebun-

fea mit dem Auruf* und FrageseicheD, epiler mit dem Strick-

punole kinm. Das Ziel bleibt immer: möglichst geoeue und üue-

liehe Nachweis Ii der s tre ngen Geda n kcneinheit im Satze

und der Nothwendigkeit jedes vorhandenen Satztiieiles zum Aus-

dracke dee Gadankena. Hierdurch wird, amaer der Festhalruug

dea Gadaakena im Satrn, anck die Traannag dar Gadan-

kao voiiierdlal, tkeüs ackon filr jene Fftlle, wo daaMnater-

etuck zwar in vollendeter Form vorgetragen wird, die Wieder-

holung durch Schuler aber nicht ein Wiedergeben nach alleo

klainea fiinaelheitaa beabaioktiget, tkeila für jeaeapälara Stufa, wo

kaaptaiahlieh mir der voUalindiga lahalt der Aufgabe angagaban,

die Ausführung inebeeondcre aber zum grösseren Theile den Schü-

lern überlaaeen wird. Die Besprechung der Aufgabe mit den

Schulam araaa im arataren FaUa atata, im lelzteran ao lange ala

möglick avf diese GadankeatranoiODg vorsilgiick fiedackt nebman.

Dia Aufgaben aind Abrigene so ru wfiblen, dasa ikr lokalt leicht

in einem einzi^ren einlachen Salze als Thema sich fassen lässt. Es

ist dann zu zeigen, dasa jeder einzelne Denksatz oolhwendig zum

Thema gakdrt, daa gansa demnach eine atrange Binkait biklrt.

Uierdm^k wird Featbaltung dea Tkama eingeleitet»

Fehler geg^erf dii) Anurdaung, insbesondere Wiederholung und

Vorwegnahme, werden bei der Correctur Anlast zu der hierher

gakörigan firkiinug gabaa, wodurck naek and nack dia aalba^

alindiga Anordnung vorberaitet wird. Bban aö wird dia Lebra

von dam snaaannengesetzten Salze und die Erklärung des so

wichtigen Unterschiedes zwischen lieiordnuntr und Unterordnung

erst in den schrii'Uichea Uebungen ihre gründliche Volieodai^

durch dia Entwicklung ana der Gedankanverbindnng arkallen.

Ba yersteht aick, daaa zu der angadauteten Behandlung dia

Lehre: «wir haben also in unserem Inneren i. Vorstellungen von

Dingen die sind u. s. w. Die Vorstellungeo siad in unserem in-

neren (in unserem Geiste). Dia VorsteUungaB nennt man in der

SpracUahra anck Begriffa>»$ ^ daaa aina aolcha Lebra, dia ao

gut wie keine ist und in Wursfe Sprachdenkiehre $ 2 nur iilb

Nuthbrücke zum Uinüberspringeu auf die «BegriUswörter*' dienen
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floH, nicht tanreicht. Wann jedoch die richtige Erkl§ninß: zu

geben ist, das mu^s der Lehrer nach dem Forlgange «einer Schü-

ler emetseR. Sie wird, die Bntwickelunf aus IMichen Beispie-

len vonrasgesetit, nicht ao aohwierii^ aein, daae sie aaf eine hohe

Stufe verschoben werden müsste; uiui wissen die Schüler, waa

BegriiT, Inhalt und Umfang desselben, somit Partition und Division

ktj dann isl der fitsle Grund gelegt. Es darf jedoch nicht Ober-

aehen werden, daaa mit dicaer BrUining, ao gewiss und richtig

sie von den Schülern aufgefanat wurde, erst der Anfang cum ein-

dringenden Verständnisse gemacht ist, und dass vollständige Auf-

fasaang nur durch stufenweise vom sinnlich ansclnuiichea zum

rein gedachten flottachreiteiide Uebongeo erreicht wird. Ohne

Schirierigkeft wird s. B. ein SehAler dia Begriffe ^Slein, Pflanse

n. dgV^ nach Inhalt und Umfang bestimmen; aber er hat noch

cineo weiten Weg bis zur Theüung eines Begriffes, der im ab-

atraclea Gedanken teratecht ist. Diese Abstufung richtig

SU beobachlea, nuas eine HauptrAckaicht bei der Wahl dea

Stoffes für die öchriflhchen Aufgaben sein; wie es andererseits

gar nicht munert zu werden braucht, dass mit den fortschreiten-

deo Uebnngtn auch die daa logische und daa paychologische be»

traffefide Bridirung Immer mehr vervoUslAndigt werden wird.

Zur Trennung des StoflTes In Denkabsätze wird vorausge-

setzt, du SS die Gedanken in ihrer Aufeinanderfolge bereits gegeben

sind. Es muss aber fär die Schüler, und gewiss schon io der

dritten Oasae dea Uolargymnasiunuiy die Zeil kommen , wo ihnen

der Slaff fllr die Aufgabe nicht in Tolbtändig ausgearbeitetem

Zu.^ammenhange zu nachahmendem Wiedergeben, sondern nur den

Uauptpuncten nach vorgelegt wird. Hier tritt eine neue Rücksicht

hmi in der aelbatandigen Anordnung der Gedan-
kan. DIeaa Ist bei einfachen Bnfthlungen von selbst durch die

Aufeinanderfolge der Begebenheiten bestinmit
; Schwieri<:keiten kann

die Anordnung des gleichzeitigen und bei Beschreibungen die des

nebeneinander haben. Eine Unmöglichkeit ist lAr die Schüler auf

nNctt unteren Stufen die Anordnung reflectirenden Stoflfea, und

wenn der Organlsatlonsentwurr S. 182 fOr das letzte Jahr oder

die letzten anderthalb Jahre des ünlergymnasiums auch solche

Aufgaben uoter der Bedingung vorsichtiger Wahl und sorgilitiger

Beaprechuag des Gegenstandes m dar Lehntnnde suttaBt, so muss
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die enpfoblene Yoraicht nidil nur In Unleifynaaiiini^ tomtera

auch im Obergymnasiam za allernftcbsl tob der eorgfaltigslra

Erwägung: verslanden werden, ob sichere Beherrschung und klare

Uaberechamiflg de« Stoffe« von den Sdiülera erwartet werdea

kann.

Die Uebung im anordnen naas ebenlblla atafenweue geleüal

werden. Das Thema wird anfangs auf einen geringeren Umfang,

und die Ausführung auf die hervorrageodsten Gedanken sich zu

beechrönken haben* Jede Anordnong iet streng ans der Theilung

des Haoptbegriff^M Thema na entwickeln, and hal eich bd

nllnittlich lief eingehender Behandiong imnier zaerst aof die Hanpl*

puflctc zu erstrecken, von denen manche wieder als Hauptbegrifle

za betrachten und weiter zu entwickeln sein werden.

Nothwendig ist es , die Schüler na erhalten» dass sie voa

der Zeit an, wo ihnen der StoflT nar den Hauptponcten nach vor-

gelegt wird, zuerst die Gedanken in einfacbenSätzen

niederschreiben und nach ihrem Zusaninien hange

ordnen, dann erst zur Ausführung schreiten.. Diess führt nach

und nach anmerklich nor strengen Disposition. Die Un-

terlassung oder nachlässige Behandlung dieser Vorarheit ist scbnU

an dem Misslingen vieler Aufgaben, weil ohne dieselbe ein Be-

herrschea des Gegenstandes und folglich ein sicheres Arbeiten von

dem, der eist lernt, nicht za erwarten ist. Von der Kothwendig*

keit der vorläufigen Anordnung kann man die Schiller am ge*

Wissesten überzeugen, wenn man sie ihre eigenen Arbeiten l(><risch

zergliedern läset, da dann die Fehler gegen die Anordnung grell

hervortreten.

Wie rAcksichtlich des Stoffes and seiner Anordnung, ee

muss auch rficksichtlich der Form des Ansdruckes «in angemes-

senes Portschreiten beobiK lilt t und allmählich zu Anwendung voB

grösseren Perioden, Tropen und Figuren Gelegenheit geboten wer-

den. Liegt hierin zugleich eine Vorbereitung für poetische und

rhetorische Ud»uögen, so dürfen doch sotehe nicht eher versucht

werden^ hk die Schüler in dem eigenthümlichen des poetischen

und rhetorischen Ausdruckes die niiiüi liehe Erscheinung des eigen-

thümlichen Gedankens erkennen gelernt haben.

Noch muss erwfthnt werden der freien Reproductton den von

den Schfilern seihst gelesenen s. B. boslimmicr SlOcka nna den
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Lasebfidim. Diese ist auf keiner Slafe, selbst nicht im Ober-

^yniRssian^ als solche rolissig, weil unaaswcichliche Reininiscen-

zen {>lel6 das Gelingen hindern werden. Dafür trilt im Ober-

g\mnasium nach und nach Benützung de« gdefieneo zu freien Ar-

beiten ein ; diese Jiönnen jedoch ngr dann gelingen, wenn die Schü-

ler das gelesene gehörig Ett ihrem Bigenlhume verarbeitet haben

und der Lehrer, der von der geschehenen Ycrarbeilung sich zu

liberzeugea und dieselbe nöthigenfallä zu leiten hat» die Aufgaben

dazu zwecknia£sig wählt

Dass der Fortgang in den schrifilichen Aufsätzen rficksicht-

lich des StoflTes sowohl als der Form gef5rdert wird durch den

gerammten Unterriehl
,

hauptsachUch durclj den Sprachunterricht,

insbesondere aber durch richtige Behandlung der Lectürc und

der Uebersetcang der Classiker, soll hier wenigstens erinnert

werden.

Zergliederung von Mosterstücken darf auf keiner Stufe fehlen.

Die gegebenen Vorschriften erhallen ihre Ausführung und

Anwendung, und werden zu einer wirklichen, vollständigen und

ausgiebigen AnleituBf^ erst durch die Cor reo tur, mit welcher

zugleich innerhalb der allgemeinen Grinsen der besondere Lehr-

gang sIlIi gc*(all<jt. Daj?s diese nur von den) Lehrer, niclit von

den Schülern besorgt werden kann, hegt so sichtbar auf der

Hand, dass jedes weitere Wort davon überflüssig ist. Um die

überfiOssfge BrfahroBg zu machen, versuchte ich nur einmal durch

einige Wochen die Correctur des griechischen Pensums durch

Schüler; ich fand mehr als einen Grund, die Versuche ^thr bald

einzustellen, in denen ich übrigens niciils weniger als Zeitersparniss

enldecken konnte.

' Die abspannende Arbeit der Correetur kann der Lehrer sich

erleichtern, wenn er folgendes beachtet:

1. Er lege den Schülern slels vuiüg angemessene Aufgaben

vor (Stufengang ohne Sprung). Um diess zu können, muss er

von- dem geaammten geistigen Standpuncte derselben ood ihren

Leistungen in allen Unterrlohtsgegensländen sich in ununterbro-

chener Kenntniss erhalten.

2. Er mache den SioS zu völligem Eigenthunie der Schüler.

Die Vernachiiesigttng dieser zwelYorscbrilten bat misslungene

Arbeit und mühevoUe Correctm^ die noch dazu wenig hilft, zur

ZeiUclwifk Ar 5*Urr. Gym». 1832' W. H«ft |4
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264 Ueber die Anleituug zu schriftl. AafntMo.

Folge; werden sie aber eteto genau beobachtet, so nnee den

Schülern (freilich nicht allen ohne Anenahme) Jede Aufgabe im

ganzen gelingen j und dann hat auch die Correctur keine Schwie-

rigkeit.

8. Er begnäge eich anfange mit kurzen Aufgaben und echreile

nur allmählich mit Vorsicht sn längerem

4. Er sei bei der Correctur unnacheichtKcli streng und genau

in'e einzelne eingehend.

5. Er erkläre die Form aus dem Gedanken.

6. Er halte streng auf genaue Verbesserung des bezeich-

neten durch die Schuler.

7. Er luache jede aus Anläse der Correctur gegebene

klarung zu wirklichem EigeMlhuuie der Schüki und sorge durch

wiederholte Uinweisung und Anwendung in späteren älunden für

dauerndes Behalten.

8. Er verlange, auf der bestimmten Stufe angelangt, stets

die nothwendige schriftliche Vorarbeit: Angabe der Gedanken-

ordnung in einfachen Sätzen, Disposition.

9. Gewisse Zeichen zur Andeutung gewisser Fehler mag er

anwenden, nur ja nicht zu viele oder gesuchte und schwer zu

merkende.

10. Er sei vorsichlifi^ in lobenden ürlheiiea, ohne darum

den Schülern verdientes Lob vorzuenthalten»

Zu den zahllosen Fehlern, denen man nicht nur in den

schriftlichen Arbeiten der SchQler, sondern zum Theil auch sonst

nicht selten begegnet, gehören: Uebertreibung, aus verkünsteliem

Elfer für die Sache entsprungen; Schwulst, Geziertheit statt des

einfachen, natürlichen Ausdruckes, wohin auch der Gebrauch ua-

angemessener Figuren gehört; matte Breite statt kralliger Kürze

;

Verletzung der Bescheidenheit, ohne dass der Schüler den FeUer

ahnet, z. B. bei Behau[itiitigen ; weit herg-cholte oder zu allge*

meine Eingänge ; nichtssagende Redensarten, gedankenlos ange-

wöhnt z. B. «wenn wir betrachten , näher in's Auge fassen , so

finden wir* (der Schüler spreche lieber unmittelbar aus, was er

findet); Tautologieen ; Flickwörter (,<so ist denn nun die Zeit

gekommen ^0; Aflerformen und Eia^icbachtelungen , welche die

rhythmische Einheit zerstören und dadurch die Auffassung der

Qedankeneinheit erschweren oder unmöglich machen ^ z. B. «der



lieber die Aoleitung zu sehriftL AufeäUe».

durch die voa dem Redner erregte Tbeiiiiehroe für die Sacbe eN
reioiile Erfolg; die SchwierigkeU der Erklärung des Grundes der

ErschehiuiiL ; vu lc zög"erten , indem sie ihre Neugier durch den

Anblick der Verurtheiilen beini'digen vvoUtcn, die nun neb&i ihrfA

Wachen aufgestanden waren , als wollten sie eich entfernen, ao*

bald das Gedrfinge ea erlairt»le'^; — unrichtiger Gebrauch der

Unterordnung stall der Beiordnang, z. B. ^^er begab sich nach

Hamburg, wo er öeiue leUtcn Jaiiie verlehte'\* — verfelille Wort-

folge ; Verwechslung gewisser Präpositionen (durch mit, von aus)

und CoBjunclioflen (aie wie, ala iilr, ala da weilj daher alao)»

wodurch die Rede an Genauigkeit, ja aelbel an Deutlichkeit ver*

h'ert; Mangel an Verbinduno;, wenn innerhalb einer Periude ent-

weder die Casus ungehörig wechseln, oder Vorder - und ^achsals

einander im Verb nicht eniaprechen • s. B. «wenn wir hedeuken,

fo ist St. mflseen wir gestehen, dass— lat.^ Am häufigsten wird

die Scheidung der Satzglieder veVnachlässiget; und doch

beiulil daiiml, wie aul der richtigen Wortstellung überhaupt, ganz

vorzuglich die Leichligkeit des Verständnisses, z. ß. ^^dass diese

Hymnen—— gesungen worden seien, dass der gemeinsame Cha-

rakter aller Ruhe und Gemessenheit gewesen sei; der Verbrauch

hat sich so gesteigert, dass die Finanzverwaltung in Bremen
ßeijtellungen zu niaeiieu genolhiget war; er übergab das Schreiben

der Ked actio»; da die Anordnung der Sache sich ent-

sprechend zeigte. Häufig liest sich durch Aenderung der Wort*

Stellung, zuweilen auch durch eine Präposition abhelfen; oß aber

bleibt nicht > anderes übrig, als den ganzen Salz oder die Periode

zusammenzuwerfen und deo Gedanken in einer anderen Form zu

geben. Abhilfe durch grosse Anfangabucbstabea in gewissen Fällen

ist nieht zu hilligen, durch Beistriche geradehin feblerhafl.

Die Correctur der AufsSIze wird ihren Zweck desto gewisser

und vollkommener erreichen, je mehr bei dem gesauüiilen Unter-

richte auf strenge Richtigkeit gehalten, und je mehr insbesondere

durch genaue Correctur auch aller übrigen schrifUiohen Arbeiten

die Schdier an strenge Richtigkeit und Genauigkeit ui allen ihren

Arbeiten und Veinchtunffen gewöhnt weiden. Wa* das gram-

matische Pensum betrifil^ so mag die Correctur der einzelnen Arbeiten

wohl manchem, in Erinnemag an die Irähere Zeit, unnöthjig scbei-

oan; nlleui abgesehen dnvon, daas durch ilnterlassung demnlbei

14*
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I^erade der Stoff für den fraehtbtrsten Theil der allgiineiBen Cor-

rectur yerloren gienge : liegt doch die Nothwendigkeil der beeoR'*

deren Correclur recht aiiflall nd in der Thalsache vor, dass ohne

Genauigkeit hierin ein groö^er Tbeil der Schüler nicht einmal

fehlerfrei abschreiben lernt.

Die Genauigkeil miisB sich aoch auf Auasprache (nebet

richti^rer Betonung) und Rechtschreibung erstrecken. In

dieser Bezichmiü: ist es nicht nur wüiischenswerlh, sondern tchlech-

terdin<;8 nothwendig, dass in allen Classen desselben Gymnasiums

gleiche Aussinrache (gewisser Worte) und Schreibung beobachtet

werde. Bs kann durchaus nicht gebilligt werden , dass x. in

einer Glesse Airopa, in der andern Efropa (keinesfalls zulassig,

weil, aitd<»res unangesehen, u nicht f ist), oder in derselben Cfasse

gewisse Wörter von verschiedenen Lehrern verschieden gesprochen

werden. Für Aussprache nnd Betonung ist nur die Richtigkeit

mafsgebend ; die Schreibang hat dem guten Gebrauche nrit Rück-

sicht auf die ursprürifjliche Richlirkrit zu folgen. Es ist (Inunach

bei Wörtern, die man verschieden geschrieben findet, jene Schreib-

weise vorzuziehen, welche erwiesener Mafsen die richtige ist, sollte

sie auch die minder gebriuchliche sein; und das gleiche hat von

grammatischen Formen und Constmctionen zu gelten, z. B. be-

Iriegti), allmählich, stünde, fieng, ijienof, hi<>ng; nicht: belrügen

(wenn diess auch häutiger ist), allnialig, stände, fing, ging, hing

(wie hielte nicht: hilt);^ ferner: fragt, fragte; nicht: frftgt (un-

bedingt falsch), frag (nicht begründet);— nicht: giebt, was nicht

einmal die Dehnung für sich hat, statt des noch dazu viel häu-

figeren: gibt. Er ist grosser als (nicht: wie), so gross wie (nicht:

als) du, so gross als stark. Der Grund dieser Forderung ist, weil

alle Unrichtigkeiten von ungenauer Kenntniss der Sprache herrihreo,

und die Schule die Pflicht hat, das unriciiiig e zu tilgen. Ueber denGe»

brauch hinaus i<her soll die Schule nicht pehen, und z, B toi sl. todt

herstellen oder überhaupt in das Mittelhochdeutsche zurückkehren.

Um so weniger soll sie eine solche Schreibweise sich einschleichen

lassen, die ohne alle geschichtliche Begründung von der gewöhn-

lichen abweicht, demnach auf völliger Willkur beruht. Damit diese

nothwendfge Uebereinstimmung im Gebrauche des richtigen, zu-

gleich Ehrensache des Gymnasium^ zu Stande komme, mössen die

Lehrer über sweifelhalle Fülle sich besprechen und durch begrfln-
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dt (eil Besch !u SS das zu gebrauchende festsetzen, wobei es natürlich

Mt, dass die Ansichten und Gewohnheiten einzelner aufj^egeben

werden müssen; dena das minder richtige oder gar unrichtige

ans Cibcber GonBequenz festbaiten, das darf derjenige am wenigsten,

der seinem Bemfe gemiife andere den richtigen Weg za föhren

hat. Das Ansehen der Lehrer bei den Schülern wird in solchen

Fällen durch Hinweisung auf das schwankende des Gebrauches

and auf die NoUiwendigkeit der Bertchligung so gewahrt, dass es

dadurch sicher nur gewinnen kann.

Höchte Gleichheit der Orthographie auch In den Lehrbüchern

nicht vermfsst werden l

Troppau. * A. Wilhelm.

Oeber die BehendliiBg der llathemstiiL am Ober-
gymnasium.

Die Mathematik, eines der wichtigsten Elemente der allge-

nttnett Bildung, wenn sie zwedkmftisig bebandelt wird, bereitet dem

Lehrer Schwierigkeiten, mit denen er in anderen DiscipHnen nicht

an kämpfen hat. Nor an leicht erscheint dieses Stndlnm, wenn es

nicht auf die rechte Art betrieben wird, dem lebhaften Geiste der

Jogend aU trockenes, unnützes Formelwesen; es werden grosse

Aastrengongen Ton ihr gefordert, ohne dass sie ihren Zweck ein«

sidkt. Die Neigung, einer der haoptsftchHchsten Factoren des Unter«*

richtes, fSIlt häufig weg: man betrachtet das ganze mathematische

Studium als eine Concession au den scholastischen Pedantismus,

und ist, nachdem man sich durch das Gymnasium durchgewunden,

SberglficUichj das erlernte so schnell als möglich vergessen an

können, um Raum für die angeblich nützlicheren Dinge za ge-

winnen, ni!( denen man sich fortan bLöcliäflipfen will. Auffallend

ist die Connivenz, welche man in dieser Beziehung grossentheils

bei Eltern und Erziehern antriffl, ond welche nicht wenig dazn

beiträgt, die Aufgabe des Lehrers xa erschweren« ^<Der Knabe hat

zn allem anderen Talent, als cur Mathematik.'^ ^^Br braucht die

Mathematik ohnediess in seinem «ranzen Leben nicht.'' «Man kann

ein ausgezeichneter und gebildeter Mensch sein oIi h^ irgend welche

mathematische Kenntnisse'^ u* s* w. sind die Entschuldigungen eines

Zordddkleibens in diesem Fache, die man nur zu oft anzuhören

und zu bekämpfen hat
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286 UdDer die Behandlung der Mathematik am Obergymnasium.

Woher kommt diese Apathie, ja um ofen ee reden* dieee

Anlipalhifl, die man in weiten, selbst in sonst gebildeten Kreisen

liegen die Mathematik antrifft t Die Apathie von ihrer Unkennt-

iiiae, die Antipathie von der febierbaften Methode, an welcher in

früherer Zeit die Behandlang dieses Lehrfachea an vielen unserer

mittleren und höheren Studienanstalten zu leiden hatte. Wer immer

das Gliuk halte, am Gymnasium oder an der Universität diesen

Gegenstand unter einem wahren Pädagogen zu sludiren, dem

bleibt die mathematische Bildung und das lebhafteste Interesse an

mathematischen Disciplinen für das ganze Leben; ich spreche in

dieser Beziehung aus eigener Erfahrung.

Unseren Gymnasien nach ihrer n#uen Organisation liegt es

ob, jene Yorurlheile in den Gauen unseres Vaterlandes auszurotten

and eine deneration heranzubilden , welche die Unentbebrlichiceit

mathemalischer Bildung richtig za würdigen wisse, so dass es in

Zukunft eben so als Schande für einen Mann, der auf Bildung

Anspruch macht, betrachtet werde, in der 3Ialheaiulik. gänzlich

ODwissend zu «eiu, als z. H. in Sprachen oder in der Geschichte.

Je schwieriger nun diese Aufgabe, und je gewisser es ist ^ dass

sie nor durch eine zweckmfilsige Behandlung des Gegenstandes

gelöst werden kann, um so mehr ist es zu wünschen, dass die

Lehrer der Malhematiii den Weg der Oeilentlichkeit zur Mittlieilung

ihrer Erfahrungen und zum Austausche ihrer Ansichten recht eifrig

beBÜtzea. Ich wäl in dem nachfolgenden den Weg bezeichnen,

den ich zur Erreichung des gewünschten Zieles, zunichst am Ober-

gymnasiuni — wo also ein gediegener, vorbereitender Unterricht

am Ünlergymoasium vorausgesetzt wird — für erspriesslich halte.

Was vor allem den Schulunterricht im engeren Sinne des

Wortes betrifil, so glaube ich, übereinstimmend mit der Ansicht

der tüchligsten ScholmSnner, dass die sokratische Methode in

weitester Ausdelmung lacht genug eniplolikii \\ ei (li'n könne. Be-

trachten wir ihre Vortheile und die Art ihrer Durihführung. Der

Schüler wird dadurch vor dem bloss passiven Aufnehmen eines

Vortrages bewahrt, er wird zur Selbstthitigkeit gen5lhigt; der

Lehrer wird in den »Stand geselzl , sich sojileich zu überzeugen,

wie weit die Fassungskraft semer i>chuler reicht, und wie tiel er

sich herabstimmen muss, um allgemein verständlich zu werden*

Das lernen geht dann, wie es beim Gymnasialanterrichte noth-
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wiMidif kl, in der Schale vor neb, und ein« mit geringer Mühe

Ttrbwideiie Wiederiiolang genügt, m di« in der Schale durok-

gefilhrten Lehredlze snm bleibenden Bigenthnme des SchQlers zu

machen. Die Auftnerksamkeit, das gei^lige Mii nbeiieti der Schüler

wird dabei auf « lebhafleele angeregt, uad gedankenlose Hin-

•tarrvn Tamiedna, das aar den Schein gespannler Aofmerksamkeit

bat f^ilich aber wird dabei vorausgesetal, dass der Lehrer sieb

nicht bloss mit einem, sondern fortwährend mit allen seinen Schülern

beiichaiüge, dass er, ao oft der untiiiKelhar gerufene sich nicht

weiter zu helfen weiss, einen zweiten, dritten u. s. w. befrage.

Hierbei darf dwcbavs keine iqbi voraus bestimmte Ordnung befolgt

werden, vielnMhr muss jeder Schüler in jedem Angenblicke gefasst

sein, b( [raut zu werden. Wird diesen Antworten der gebührende

Werth beigelegt, und jede Unachtsamkeit scharf gerügt, so ist dem

lir den BMibesMlischen ünterricbt nneatbehrUchen geistigen Mitar-

beileo d«r ScJiiyer, la dem obnehiui die aokralische Methode mehr

als irgend eine andere anregt, seine Allgemeinkeit gesichert.

Jeder Lehrer der Mathenialik wird unter seinen Schülern

amgezeiclmete Talente, oiitleimäl]uge und schwache Köpfe zählen«

Absolut unf&kig zum mathemaliscben Studium dürften nur

jene tu nennen sein, die es zum studlren überhaupt sind, and

denen man daher die grü.«ste Wolillhal erweiset, wenn man ihnen

sobald als möglich von einer falschen Laulbaba abrälh. W enn es

mm wahr iet, dass die Aufgabe des Gynmasiallehrers nicht ist zu

glinsen, sondern zu bilden, keinen seiner Schüler als Gelehrten,

wobl aber alle als denkende Menschen zu entisssen, so ergibt sieb

von selbst, dass er sich vorzügrlich mit den mittelmäfsigen utid

schwachen Schülern zu beschäftigen liabe. Die als ausgezeichnet

bekanaten mögen daher nur so oft gerufen werden, als nöthig is^

um ihren eigenen Eifer und ihr Ehrgefübl siets rege zu erhalten

und zugleich den anderen ein Muster zur Nacheiferung zu zeigen;

im übrigen verlasse man t^ich auf ihre Selb^iilhäligkeit, beweise

ihnen Vertrauen und man wird es nur in den seltensten Fallen gemiss-

braucht finden. Der schwächere Schüler aber bedarf ganz vor-

zflglicb der Nachhilfe des Lehrers, soll er nicht beim SelbsUidium

das Vertrauen in seine Fassungskiali und damit die Lust zum

Gegenstande verHeren, oder, was beinahe noch schlimmer ist, in

Am geisttosea Meauiriren nnveralaodeiier Salze seio Heil aucbeu.
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Es ist nicht zu läognen , dass der vorgescbtegene Weg der bei

weitem nnangenebmere und mühsamere ist; es gebort niuiglicbe

Geduld, Au.^dauer und Selbstverlän^nung daza^ allein am Ende

des ünlerriclites werden sich die wohllhäligen Folofen zeigen.

In einem einzigen Falle dürfte die obige Kegel nicht in An-

wendung gebracht werden können, wennnSmlicb wegen ganz man«

gelhafler Vorbildung die ganze Classe oder der grössle Tbeil der-

selben für die ihr gesleckfe Aufiiabc unreif befunden wird. In diesem

Falle, der freilich unter normalen Yerhälhiissen gar nicht vorlcom-

men darf, wird der Lehrer anfangs, um den anderen Muth zu machen,

vorzugsweise die besseren Köpfe beachaftigen mtaen ; haben dann

die übrigen gesehen, dass sieb denn doch mit besonderem Eifer

und gespannler Aufmerksamkeit etwas leisten la^sc, und ist sowohl

der Gegenstand als auch die Methode des Lelirers ihnen nicht mehr

fremd , so wird man auch mit ihnen jenes Resultat erzielen können,

das unter solchen Yerbftitnissen überhaupt möglich ist

Soll die sokratische Methode ihrem Namen entsprechen, 00

muss der Lehrer dahin wirken, dass niemals er es zu sein brauche,

der das Resultat , den ^chlusäsatz angibt, sondern dass stets die

Schuler selbst das £rgebniss finden, sollle ea auch noch <o

viel MQhe kosten, sie darauf zu bringen. Gerade dieser Prooess

des fortwihrenden Sehliessens, bis sich das Resultat nnabweisKch

hervordrangt, iüt für den Geist überaus wohKIialig und für das

Selbstvertrauen des Schülers stärkend. Uiermit soll aber durchaus

nicht gesagt sein, dass ich der sogenannten heuristischen Methode

In allem und jedem vor der synthetischen den Vorzog fimriume:

der Schüler möge vielmehr, namentlich bei grösseren Beweisen, das

Ziel kennen, dem er zusteuert; es wird ihm dadinch der Zweck

der Zwischenfragen klarer, und seine Mitarbeit eine bewusstere

werden; allein das zweite Mal, aus dem fie weise, moaa der

Schüler das Resultat selbst finden , und es darf ihm der letzte

Schritt unter keiner Hcdingung , etwa um einmal zu Ende zu

koaiuien , vom Lebrer angegeben werden.

Der einzige gegründete Einwurf, der sich vielleicht gegen

die von mir empfohlene Darchftthrung der sokratischen Melhode

im weitesten Umfange machen liesse, ist der grosse Zeitanlwand,

den sie erfordert und dem der Lehrer bei der Menge der in einer

Classe vorzutragenden Partieen, der beschränkten Stundeozahi, der
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Nolliwendigkeit durch häufiges Prüfen auch den Fleiss zu con-

Irüiiren u. s. w. kaum zu gonflo-en verma*?-. Hier kann nur die

sorgsamste fieiratzang der Minuten, ein rasdur, munterer Gang

des Untenicbtesy der sich aoch in aBderer fiesiehong vonngsweüe

empliabR, und allenfalls, wenn die Schüler bereits in das Wesen

des mathcHialisclien Beweises eingeweiht sind , die Verpflichtung

zu einer häuslichen Präparalion einigermafsen abhelfen; im übrigen

aber möge sich der Lehrer mit dem Gedanken trösten, dass nicht

dieAidi&ofoi^ von mathematischen Lebrsätsen, sondern die Bildung

des Denkens Zweck des mathematischen Unterrichles am Gymnasiam

ist, dass letzterer zwar ein geordnetes System von Erkenntnissen

erfordert, die Menge derselben aber den Verhiiltnissen angepasst

werden kann; dass daher, wenn irgendwo, so hier, die Regel giU:

Ml Mir«, $$d muUum!
Ich koimne mm znr zwelteii Abtbeilang des mathematischen

Unterrichtes, wie ihn der Entwurf vorzeichnet, zur Selbslauf-

üfldung von Beweisen. Ueber die Zweckmäfsigkeit dieser bei ans

leider oevea Methode dOrflen jetzt so ziemlich alle Stimmen einig

SHi; jedermann hat sich seit der kurzen Zelt der Wirksamkeit

des Bntwiirfes überzeugt , wie sehr diese Vebtinfen das Interesse

der Schulern in Anspruch nelmien, und wie bedc uU üd ihr Scliarf-

sinn. ihre Üenkkraft, ihr wissenscbatlÜcher Ernst dadurch gewinnt.

Allda gerade hierin aoesert sich am meisten der bereits oben be*

rührte Uaterschied zwischea den mehr and minder gut begabten

Schüler. Während erstere auf diesem Felde sehr erfreuliches
, ja

üU uberrascliendes leisten , findet sich der Lehrer von den lelz-

teren beinahe gänzlich verlassen, und es liegt diess in der Natur

der Sache. Denkkrafl and Brindangsgabe, das Vermögen aus ge-

gebeoea Mmlssea za schliessen and jenes sich selbst die Prä-

missen zu construiren
,

daigehotenes Material zu verwenden und

neues selbst auizuünden, — sind himmelweit verschieden, und

während ersteres beim Schüler des Obergymnasiams vorausgesetzt

werden ohms, ist letzteres eine durchaus nicht allgemeine Nator-

ftbe. Terscbiedenheiten in der Leistung wnrd sich daher der Lehrer

hier eben so gut gefallen lassen müssen, als in jedem anderen Gegcn-

«laode, wo es nicht bloss auf Fleiss, sondern auf Talent ankommt;

«oie Ao%abe wird hier nur sein, dem offenbaren Talente freien

Spidnom zu gewihren, das schhimaiende za wecken, und der

Scbwiche durch methodische Anleitung zu Hilfe zu kommen.



Sli IJ«ber die fiflliaiidiuog äu Matlieiiifttik am Ob6rg3niMiMion.

Worin soll man dieae Aokitamg beatehen 9 Vor aliem dario,

daaa dar Schüler aach bei jenen Beweiaen^ die im eigeaüicben

Lehrgangfe vorgenommen werden , den Zusammenhang und die

Nüliiwendigkeit der einzelueii LSdirilte klar einsehe. Man mache

ihn duraiif anfmerksam, dass die Anuahmea, von denen ausge-

gaqgten whrd, nieroala unbenfitzt bleiben dürfen, aondern ainunUicb

im VerianJe dea Bewetaea ihre Anwendung finden niüaaen; man

zciee ihm, wie jeder Schrill des Beweises mit dem Eiidioullale

zusammenhängt ; ja man lasse zuweilen einen lerligen Beweis um-

kehren, d. h. die einzelnen Schritte deaaelben in verkehrter Ord*

nung dnrchföhren« inabeaondere veraboaume mnn ja keine Ge-

legenheit, an Beweiae die unmittelbar verwandten anznknäpfen, bei

welchen der frühere Beliauptung zur Annahme wird und umge-

kehrt; hiedurch gelangen die Schüler zu einer Fertigkeit im unter«

acheiden von Theina und Uypotheaia, die eineraeita das l<»giacha

Denken auaaerordenilicb fördert, nnd andereraeita fiar daa Seibat-

inden von Beweisen die erwanacbleate Vorschule iat.

Es versieht sich ferner von selbst, das* hier luehrals irgendwo

der pädagogische Grund^t^ mafsgebend sein müsse, vom leich>

teren tum achwereren überzugehen. Man knöpfe anfange derlei

Hebungen aogleich an die Partie an, zu der aie gehören, der

Schüler aieht dann ein engeres Gebiet vor sich, aus dem er die

Hilfssälze zu wähleü hal; diese Sätze selbst sind liim noch frisch

im Gedächtnisse^ und auch die Beweise wird er grösstentheila nach

derselben Methode conatruiren kdnneo , die er kn Lehrgang« der

letzten Partie kennen gelernt hat. Erat später, wenn daa deoa

Schüler bekannte Gebiel ein ausgedehiik're> geworden ist, und smie

Fertigkeit im Selbstünden der Beweise einen höheren Grad erreicht

hat, also namentlich bei der Wiederholung am Ende dea Seneatera

wird man Satze aus beb'ebjgen Partieen aaawahlen kdnnen.

Bndlich, was beinahe daa wichtigste ist, muaa der Lehrer

darauf hinwirken, dass die Schüler diese AufTindunor von Bewei-

sen nicht als Last, sondern als Erholung betrachten; und er wird

darin durch die I^atur dea Junglinga mäohtig untetatatzt. Jeder,

der die Jugend kennt, weiss dass ihr nichts mehr zussgt« als

ihre Krfifte frei versuchen zu können, ohne auf einen streng vor*

gezeichneten Weg eingeengt zu sein ; dazu kommt die Ehiiiebo,

der Wetteifer sich auszuzeichnen , die im Geaii&the «inea unver-
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iorlMiieB Müifleli^n Siels siiien beds^lendeii Plate «Dniiniiity

wmä twn aaf iDteUectaellem Gebiete melir als auf jedem anderem

Es handi lt sich nur danini , durch eine muntere, freie Hi itand-

Uiagswei^e jener Uebungcii üieäc Neigung zu uiUerälutzen, durch

iuMr abwechselnde AufTorderung der Schuler und lobende An-

dkeoiniig scbarfidoniger Lösunfan deo Wetteifer zu ermuntern,

nd man wird, wie mich «ad gewiss viele meiner Collegen die

Erfahrung gelehrl hai, die Freude haben \Milirzüiielijiit'n , dd.vs

mchi nur diese Uebungen selbst den ^Schülern lumier leichter und

angctehmer werden, sondm dass sie dem ganzen Studium der

HatbeaiatUt jene freudige Theilnabne weihen, die es in 00 hohem

Cbnade verdienl.

Die Hilfe des Lehrers niuss bei diesen Uebun^en ihrer Na-

tur nach eine sehr geringe sein und darf höchstens in einer

kurzen Hinweisong auf die Annahme, auf das zu erreichende Ziel

oder auf eineu Uilfssatz bestehen; die Anwendungen aber arass

der Schüler selbst machen. Jedenfalls wird es bei solchen l ebun-

gen besser sein, einen anderen Schük-r zur Hilfe aulzurufen, als

sie seihet zu bieten, und auch diese darf nur auf den nachsteo

SdbritI ausgedehnt werden« Denn man darf nicht vergessen,

dass sich diese Uebungen von dem nach sokratischer Methode

ein^erichlelcn Lthrg'ange in ilii em Zwecke unlcrscliuiden. Bei er-

Meren ist der Beweis, bei ietztereni der Lehrsalz die Hauptsache;

srstere wollen recht eigentlich die Selbstthaligkeit und den ^harf-

imn der Schaler wecken, letzterer dagegen ein System von Er-

kenntnissen in ihnen aufbauen
^
jene bezwecken das können, dieser

das wissen. Beim eigentbchen Lehrgange kommt deni ilei.s.^i<:< n

Schüler die Vorbereitung zu Hilfe, und der Lehrer braucht nur

die Lücken des VeretiAdaissea auszulullen} der Gang kann also

en rascherer sein und muss es zuweilen sein Im Hinblick auf

die nothwendig vorzunehmende Materie. Beim Selbslfinden der

Beweise aber hat der Schüler keine AnhaÜü|miicle als die in ihm

«elbst liegenden, und der Leiner kein durch das Gesetz oder die

Natur der Sache vorgestecktes Ziel; es ist didier nothwendig und

zaiissig, den Schdiern die gehörige Zeit zu dieser Operation zu

gönnen, und es ist laelu' wcrlh, wenn ein Beweis xon (bT Stliide

wirklich gefunden wurde, als wenn der Lehrer deren zeiin durch

ibitwihrendes Abfiragen den Schülern abgewinnt.
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Dass ferner derlei Uebangen niehl auf das geomelriache Ge-

biet der Malbematilc efnzQschrinken, sondern «ncli im algebraisdien

anzuwenden sind, durtle keinem Zweilei unlerliegen Auch der

Organisiifionsenlwurr scheint diess anzudeuten, indem er bemerkt,

die Noihwendigkeil der Uebung , dass die Schüler Beweise selbst

finden lernen, werde für die geometrische Seite des Unlerriclits

mehr als för die arithmetische verkannt In der That muss auch

in der Algebra der eigenlliclie LehrjO-nn^ möglichst einijeschränkt

werden, und es bleibt auf jedem ihrer Gebiete der Selbstthätigkeit

des Schulers ein weiter Spielraum ofi'en. Insbesondere bietet sich

hier noch weil mehr als in der Geometrie die Högh'cbkeit, gaoie

Parlieeri übereinstimmend nach einer oder der andern Methode

zu beweisen, z. B. die ganze Lehre von den Proportionen mit

Zugrundelegung der Gleichheit der Pj-oducte, oder der Gleichheit

der Namen; die Lehre von den Wurselgrössen mittels der Trans-

formations- oder Substituttonsroelhode n. s. w. Behandelt man

nun soiche Partieen immer nach einer Art, so tritt F^nninlun^

ein^ wechselt man im eigentlichen Lehrgange mit den

Beweisprincipien , so erschwert man den Scbulem ohne Noth dio

Aufgabe; es diirfte also das beste sein, solche Partieen im Lehr-

gange nur auf eine Art zu behandeln, und die Auffindung der

Beweibe nach anderer Art den Schülern zu überlassen; eine

Uebung, welche mehr als irn:end eine geeignet ist, die Gewandt-

heit und Regsamkeit des Geistes tn befördern mid nebstdem

selbst trockene Partieen den Schfllem angenehm zu machen«

Es gibt manche Salze in der Algebra, die sich als Resultat

einer einfachen iiecliiiinigsoperation ergeben, z. B. dass die Summe
zweier Zahlen muUipücirt mit ihrer Differenz gleich ist der Dif-

ferenz der Quadrate; dass, wenn die Summe und Differenz zweier

Zahlen bekannt ist, die grössere gleich ist der halben Summe
mehr der halben Differenz n. s. f. ; dass man den Coefficienten

einer Wurzelgrösse unter das Wurzelzeichen bringt , indem man ihn

snr Potenz des Wurzelexponenten erhebt, und mit der Grösse unter

dem Wurzelzeichen multipHcirt; dass dasGapiial sammt Zinseszinsen

durch die Formel ausgedruckt wird C «
C^ioo

^ ^'

Bei solchen Salzen dürfte es gut sein, sie nicht im eigentlichen Lehr-

gänge vorzunehmen I sondern unter anderen Uebungsbeispielen voa
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den 8cii&lero berechnen za lassen, and nacbdein das Resultat ge-

fundeo, den SchOler um die Uebersetinni^ der Formel io die

Wortsprache zu befragen*). Der Schüler hat dabei die Freude

einen Salz selbst gefunden zu habt ii , eine edle greislige FreuUe,

die man liim nie rauben iyoll, so oft sich die Gelegenheit dazu

ergibt; aunerdem lernt er den innigen ZiuÜMnmenluMg kennen,

der zwischen algebraischen Beweisen und Rechna^gen stntlfindel,

und die zwischen ihnen bestehende Wechselwnrkmig, wonach der

Beweis die Rechnung erleichtert, dagegen selbst nichts ist als eine

Combi nirte Rechnung.

Was endlich den letzten Theil des malhematiachen Unter-

richtes, die faflosliehen and Schalaufgaben, belrifll, so begegnet

liiüu hier bthr oft der Ansicht dass besonders die ersteren seilen

oder gar nicht gegeben werden sollen, schon deshalb, weil die

Schüler ohnehin mit sprachlichen Aufgaben überhäuft seien. So

gewiss nun eine Ueberbdrdang der Schüler, die theila in der

Schale selbst , Iheils zur - Vorbereitung und Wiederholung emen

grossen Theil des Tages veru tiiden umsi>en , dem Zwecke der

Gymoasieu hinderlich ist, so folgt daraus doch nur, dass die Auf-

gaben aus aftmmtlichen Lebrgegenstinden aaf ein dem Schaler

erachwingbares Mals zarflckgelührt werden mögen, nicht aber,

dass sie in einem einzelnen, dem sie so wichtig sind, wie diess

in der Mathematik der Fall ist, weffzubleibeti haben. Einen Be-

weis für die Wichligkeil der mathematischen Aufgaben für die

Erreichang des Unterrichlszweckes liefert, wenn ein solcher noch

nothwendig wäre, die Reichhaltigkeit dieser Uebnngen an solchen

Lehranstalten, an <ienen Mathematik den Hauplfrep^ensland Lildel.

An Gymnasien üudet nun wohl dieses Yerhalluiss mthl statt;

*) DicM sehr wichtige und praklitehs Bemerkung des Hro. Verf.'s findet

sich in den meisten Sammlungen von Aufgaben aus der Algebra
bcacht»-t; «50 «rlKni in il< r verdienfttvollt'n Ailieil von Meyer Hirsch,

die für zahlreiche sp.üiMe Schriften glcirheii Zweckes mehr oder

iveuiger zum Vorbiide gedient baL Am umfassendsten uud couse-

queolesteo, so viel mir liekannt, liat Heia io seiner bekanateo
algebraischen Aufg ilx ii^iammlung diesen Gesichtspunrl durchgeführt;

man wird nicht leicht einen Abschnitt von Aufgaben finden, in

welchem nidit r-inf» oder die .mdere f^chmin? ru der vom Ilm.

Verf. mit Ht chl emptohienen Lebun!? Anlass ^ähe , um! es bchiiessen

a'icU Ali dergleichen Aufgaben dann regtluialsig noch eiuige .andere

Beispiele in ailgeme*neo oder besonderen Zahlen an, welche es als

besonders Torlheilhafl erseheiocn lassen, die vorangegangene Formel
ans f!.^r Sprache iT't mathamatiscben Zeiehen in die bc^rilflicho

Sprache übersetzt zu haben. [U. ti.j



816 lieber die UeUaDdluDg der Mathematik am Obergymnasium.

wenn Ar aber, wie derEntwarf selbst sich ansdrOckt, die fleiclie

Berechtigunü: mit den übnVen Geffpiisiiinden eingeräumt sein holL so

kann man ihr gewiss ein MiUel nicht lutzichen, das zur Erreichung

mathematischer FertiglLeit so wcsenüicb beitragt. Den Gegenstand

solcher Aufgeben werden natörb'ch In der Algebra vorzüglich

Rechnungen, in der Geometrie aufzufindende Beweise abgeben.

Dass dieselben h'eber für den befähigten Schüler zu leicht, als

für den minder befähigten zu schwer sein müssen, ergibt sich

nicht nur aue dem allgemeinen CharalLter des öffentlichen Sta-

diums , sondern auch aus der Nothwendigkeit, den Scbfilem den

Reiz zum Abschreiben möglichst zu benehmen, indem gerade bei

der Mathematik das Abschreiben der Aufgaben schwerer nachzu-

weisen und daher auch zu verhindern ist, als bei sprachlichen

Uebungen. Diese Gefahr wird sich übrigens auch in dem Hafse

vermindern, in welchem das Interesse fQr den Gegenstand wUchst

Ferner dürfte nicht zu übersehen sein, dass die Aufgaben das

beste und den ^»chülcr am wenigsten ennüdeude Mittel zur Wieder-

holung der in früheren Semestern vorgenommenen Partieen sind,

man wird daher gut thun, sowohl bei algebraischen als bei geo-

metrischen Uebungen den SloflP Iheils aus der eben behandelten

Materie, llieils aus .solclien zu entlehnen, die früher vorgetragen

worden sind; nur dadurch kann man die nothweiidige Gradation

in der Schwierigkeit der Aufgaben erzielen und zugleich dem vor-

gesetzten Zwecke, dass die mathematische Bildung ein in sich

zusammenhangendes und unverlilgbares Eigenthum der SchiOer

werde^ möglichst nahe kommen.

Ich Imbe in dem vorhergehenden versucht, einige Andeutungen

Aber die Methode zu geben, die mir meine bisherige Lebrerfohrung

als die erfolgreichste nachgewiesen hat; die Absicht derselben ist

keine andere, als meinen Collegen einen Anlass zur Mittheilung

ihrer Erfahrungen und darauf gestützten Ansichteo zu bieten; denn

heutzutage ist es weniger als je an der Zeit für den Lehrer, sich

für unfehlbar und seine Methode für die aUeimriehtige su halten;

dasjenige aber, wonach jeder gewissenhafte Lehrer strebt, die

iiiügUcbsl vollkommene Bildung der Jugend, kann nur duich das

Zusammenwirken aller dazu berufenen Kräfte und den Austausch

aller competenien Ansichten erzielt werden.

Oinütz. Perd. v. Hdnigsberg.
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Zweite Abtheilutig.

Literariädie Anzeigen.

Lateinisobe Sprachbücber.

(ForiMtinng und Schlois der Anseigen in Heft XII., S. 911., Jahrg. II.)

8. Laleiiiisches Lesebuch für die zweite Gyn)nii.sial-CIas.«e , nach

Putsche's lateinischer Grammatik g:eürdikl und Ix arbeitel

von Maurus Schiiiuagl, Pnesler des Beneiiiciiiuivljiu ^ zu

den Schollen in Wien und Proi'e^or am k k. (ivnnia.smm

daselbst. Wien, Ibol. Fr. Beck's Univ.-Buchiiandiuug. XiY u.

242 S. gr. 8. — I fl. CM.
9. L'ebungsslücke zum Ueberselzt-n aus dem Deutschen iu's Latei-

nische und ausd. L. in\s D., in inetJiütli^Lhi r .Slulnifdlne von

Dr. Franz Xav. Ho egg. Köln, M. Du Moiit Sciiaiiijerg.

—

I. Tbl. f. d. Sexta eines Gymnasiums (I. Classe), sechste, verb.

und Venn. Aufl., 1846. All u. 163 S, 8. — 10 ggr. =
45 kr. CM. — II. Tbl. f. d. Quinta (II. Classe), vierte, verm.

und verb. Aufl., 1849. All u. 291 S. 8. — 16 ggr. =
1 fl. 12 kr. CM.

10. Aufgaben zum Uebersetzen ins Lateinische behufs Einübung

der elementaren Syntax z. Putsche's lal. Grammatik, von

Dr. Au fr. Haacite. Nordhausen 1851. Ad. üuchling. IV.

u. 130 S. 8. — 12 Ngr. = 44 kr. CM.

Bei dieser Forisetmng fkoaeii wir «nt nH den Weifce Nr. 8 gam
anf einhcimiscilwin Boden unt su bewegen : daeeeibe ist in eeiner Tendeu

Daoh den AnordMDgen und Fordenugeo dee Organiiatkmeeaiwurfee für

die oeteireiefaiieiien ^ymneiien dngericiitet und tw einem einheiniselMs

Schtdmanne TerüHel, der Mheo viele Jahre tot Aulitellmig dea nenen

StDdienplanea durali Verfaanmg aweokaifirfger 6eiMU>äolier für den la«

Idoiseiien Dnterriebl tun die öitemiohiaehen Sebnkn aitli v«rdie0t ge-

mneht und aach sogleieh naeli den B»ciieinen dee Oi^aiiisatioiwent-

wtvfiM mit Beaebtug der TenehriAen und Porderongen denelben fast

nanl «ier den öeteneiobiscben Sehulmfinnem echriftetellerisch sich ibätig
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gezeigt und die Mangel des früheren zu verbessern bestrebt bat. Derselbe

verbindet mit vieljährigen Erfahrungen ein unverkennbares wissenschaft-

liches und pädagogisches Bestreben nach wahrer Verbesserung der Schulen

und ihrer Mittel sur Förderung der geistigen Bildung der Jugend, und

nur die von einem solchen Bestreben darcbdraDgeoea Schulmänner sind

auch im Stande wirklich Err.ihrungen eu machen; wer aber nicht mit

immer gespannter Aufmerksamkeit auf die Forderungen der Schule im

gaoxen und der Schüler im einzelnen, so wie auf die Zweckmafsigkeil

der gebotenen Mittel, um diesen allseiligen Forderungen zu entsprechen,

alle Tbeile seiner taglicheu pädagogischen und wissenschafliichcn Aufgabe

Itt lösen trachtet und zwar mit dim inneren Bewusstsein, nicht bloss das

Torgeschriebene, sondern auch wirklich das rechte zu thun, und damit

sich beruhigt, nach dem Buchstaben des geschriebenen Gesetzes den einen

wie den andern Tag sein Pensum lehrend und fragend abhaudela su kön-

nen, der ist nicht im Stande wirkliche Erfabraogen zu machen, durch

Erfahrung sieh und anderen zu nützen und seinen hoben Beruf nach dem

Geiste des Gesetzes zu erfQllen. Mit berufstuchtigen und auf dem literari-

sehen Felde so eifrigen MSnnem zu verkehren ist auch eine angenehme

Genngthoung för die Kritik, weil die etwa ndthigett Ausstellungen, deren

auch bei dem Torliegenden Werke manche zu machen sein werden, in

derselben Absicht, wie gemacht , auch aufgenommeu und zur gewissen-

haften Ermittelung des wahren und zur Forderung des verfolgten Zwecket

benutzt werden.

Yon Dm. Sch. wurde schon im i. t845 eine «Ausfuhrlicho
lat. Grammatik* bearbeitet, mit der damals weniger auffallenden

Bestimmung «zum Privatgebrauche für Schüler der untern
und Obern Grammatioalclassen u. s. w.* Doch freuen wir uns,

dass nach dem neuen Studienplane einer lateinischen Grammatik nicht

mehr eine Bestimmung, wie die genannte, gegeben werden darf, die ge-

wiss nie zu einem erfireulichen Ziele bat fuhren können. Eine lateinische

Grammatik y welche gegenwSrtig den Bedürfnissen beider Ablheilnngen

des Gymnasiums entsprechen sollte, würde, abgesehen von der Be-

stimmung der vorgenannten zum privaten Gebrauche, keinem Zwecke

genügen können: sie würde für das Untergymnasium zu viel bieten, dem
Verstandnisse des Alters und Standpunctes der Jugend nicht entsprechen

und dadurch verwirren, für das Obergymnaslum aber unmöglich zugleich

den angewiesenen wissenschaftlich systenatisehen Btandpunet eaMshiMi

können. Noch vor jener ausführliehen lateiniselie» Grammatik
hatte Hr. Seh. im J. 184ft eine «Praktische Anwendung der lat.

Sprachlehre in einzelnen SStien und zutamm anhangenden
Aufgaben' für die vier Semester der zwei untersten Classen in vier

Bindchen verÜMst , hat dann im J. 1848 , während der Ausarbeitung dee

Organisationsentwurfes, den von ihm selbst erkannten Mängeln dieser

praktischen Anwendung durch seinen prakti$<rhen Leitfaden
beim Onterrichte in der lat. i'ormcu- und batziehrc abiu-
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helfen gesucht. Allein dieser «Praktische Leitfaden» war bloss

ein PaJJiativmittel ; der Organisationsinlwurf er^chieii 1849, und schon

1850 erfolgte Hrn. Sc h i au cig 1
's «T h (. o re tis c Ii - (> r a k 1 1 s c h es Kle-

mentarbucb für die erste Gymnasialrlasse mit dem dmch
den OrgaoisatioDseDtwuif dem Standpuiicte des Anfängers angemessenen

Stoffe der Formen! rhrL- und ontsprerhenden üebungsstücken zum üeber-

tetzen aus deiu l>cutj»ciien und uiD^iokchrl. D/iran srhfii"??t sich endlich

das der genaueren Bcurthcilung jelzl vorlif^rnde u l.ritcmische Lesflnirh

für dio zweite Tlasw, ah Vorüfumj^ zur Leetüre des Cornelius iSepos'^ an.

Die Aufgabe der zweiten Qasse beieichnet Hr. Sch. in der Vorr. S. IV

nach dem Organisationsentwnrfe S. 106 (nicht S. 108) richtig dahin, «dau

der Schüler am Schlüsse det Jähret wicbt bloss mit der Kenntnis« aUer

Dothwendigen (?) Flexionen omI einer nicht unbedeutooden Kenntniss von

Vofaheln ausgerüstet, Kondem auch durch Uebung mit den hauplsäch-

liebsten Mitteln der Satzbildung und Satzverbindung bekaanl Mi,* dsM
also der Schuler dieser Glasse die in der enten Cianse übergangetten Par-

tieeo der Pronomina irod MiMenlia «us der regeln afs ige n Formenlehre

Irinftüeme, dam das nnregelaiftige, die Ausnahmen und dM mindar

gewohalich» tat der fitnMdthrt mMme «m1 dtaii die weüere Auf*

ftMang tyntahlMitr Piormen , Mmenttich erweiterte Keontoist des Ot-

brtuebes nnd der Gonstnieäon veo GtqtiiMifoiMtp RelaitiTsitien gor Be-

leiekAMog der Abtiebt, «MiT. «M. mid iholiebtt Tohiode. Wegen den

sweiteo TheSes der Ao%abe der amiten Glesse, dan nladieh der Schüler

«neb mit den hanpliioblieMtn RHUehi der SalnbiMiiDg msd Sitevorbnidang

iiekannt wenfo, hat Kr. Seh. akh hettbamta laaien, nlidit, wie lur Er^

rtiebang det Zwtektt dar tialtn dtaae ein pnktiMlMi EleoMstarbnch»

tondem ete Lloaatt Leteboeh in tthraibtn und ananlehneo an ehie Gram-

matik, und taebt diaaet dadimh in rtebtfertigen, data aa vnatrallig aoa

sweekmifidgatan aal^ iHa wichtiggten and witaanawerihtateo synt^kttsehan

Eegelo geordnet anaammenmlellan, waü alt ao haltbarar fät daa 6adfichtni8a

und begreifliahtr für den Ventand gemaelit werden, ala wann der Schfiler

bald anf diate, bald anf Jana Regel anfmerkaam gemaohl waria. wo eine

die andere Tcrdränge , keine recht aufgefasst , oder docb dnroh die atota

Aufeinanderfolge bald dieser, bald jener leicht aus dem Gedfebtoiaie ver*

wischt werde. Hr. Sch. ist damit nicht ganz der deutlichen und sicheren

e^ueisung des Orf^anisationsentwurfcs pefolgt; ich wünschte, er hatte

sich mit strenger Coiisequeuz an dieselbe gehalten. Denn erstens kann

die TCTsuchte Rechtfertigung des Verfahrens für den angegebenen Zweck

niciit ganz genügend erscheinen und zweitens sind auch wesentliche Cebel-

stjinde mit demselben verbunden. Hr. Sch. sagt selbst S. Vi, dass für

dci) lateinischen Sprarhiint^Tricht in den zwei untersten Classen ein ab-

gesf hiossenes ffanzc nolbu endig sei. in welchem die Hauptsache der

Formenlehre und das wisscnswerüieste der Satzlehre aufgestellt erscheine.

Soll nun dieses letztere, da«; wissenswertheste der Satzlehre, eine sy-

stematische Ordnung von R'^geln erfordern, SO würde diese ja auch SObOtt

XatUehrift f^r diu o»t«ir. iiymn. iBiti Hl- H*fl, I &
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für die erste CUsso erforderlich sein ; Hr. Sch. hat aber in sein Elementar-

buch für die erste Classe solche Regeln , über den Gebrauch des Verbi

tumy der Zeiten und Arten (sollle doch hier heissen Tempora und Modi),

des hjiiiuUvs luiil des Gerundiums, einiger Conjunclionen u. a. m. nur

gelegentlich, aber docii sicher nach einem lustirumlcn IMane cini^etlochtcu

;

hätte er dieses Verfahren auch für die /weite Classe beobachtet, dtnu

hätte er für den lat. Sprachuulerricht in den zwei untersten Cl isstn ein

abgeschlossenes Ganze geliefert; so aber ist er mit sich selbst in Wider-

spruch gerathen, er hat seinen eigenen Weg verla^n. Es ist aber auch

die Aufgabe der zweiten Classe dadurch wesentlich alterirt: die Erlernung

der Formenlehre und die Einübung derselben an geeignetem Oebcrsetzungs-

stofT sollte die eigentliche Aufgabe ^iu für die zwei untersten Ciagi>eu, und

mit dieser Einübung sollte der Schüler die hauptsächlichsten Mittel der

Satzbildung und Satzverbindung sich erwerben, durch Lebung, wie der

Organisattousentwurf deutlich vorschrcjld und Ilr. Sch. auch als richtig an-

erkanul hat. Durch die Aenderung dos l'l iues aber ist eine systematische
Erleniung der syntaktis( heu liegein zur Aufgabe geworden, zu früh für

den Schüler der zweiten Classe, auf Kosten der Sicfierheit in der Formen-

lehre und der uatui gem ilsen allmählichen Kinühung derselben mit den

entsprechenden syntaktischen Regeln, durch welche j)raktische Liiuibung

eine weit grössere syntaktische Fähigkeit erworben wird, als durch sy-

stematische Erlernung der Theorie auf dieser niedern Stufe. Dazu kommt

noch, dass die Schüler baid Formenlehre, bald Syntax, bald hier, bald

dort lernen müssen, was gewiss die Haltbarkeit für das Gedächtniss, ja

Miüli die Begreiflichkeit für den Verstand nicht fordern kann. Die Gram-

matik endlich , die für die zweite Glaste verständUcb und brauchbar sein

soll , kann für die oberen Classen unmöglich ausreichen ; wer l&r die

beiden uniersten Classen eine Elementargrammatik einführen und ein

Lesebnch mit derselben verbinden will, der befindet sich wenigstens auf

einem bestiminteD Staodpunote^ moso aber von diesem aus für die

olieren Glassaa eine s. g. grossere Grammatik Terlangon, wie auch die

namhaftesten Grammatiker deren awei für die verschiedenen Stufen verCmst

toben. Wer aber die Formenlehre und die einÜMshslen syntaktiscben Be*

fein an einen filementarbuche in den swei untersten Classen einüben will^

was naeh meiner Meinung das zweekmafoigste ist, A&r kann mit der
- dritten Classe die systematische Erlernung der Syntax beginnen und eine

Grammatik zum Grunde legen, die für alle folgenden dessen vollkommen

amreioht Hr. Sek. hat sich weder auf den einen noeh avf den anderen

Standpunet gestellt, und weit allerdings die Torbandeoen Elementarbneher»

aoweit Ref» äe kennen gelernt bat, f&r den einen Standpunet wenig g^
nngen, so bitten wir gerade gewunseht» dass Br. Sch. sein Elementar^

buch (Qr die erste Classe durah einen iweiten Tbeil IQr die folgende (Ussee

erweitert und vervotlstiindigl hatte. Das ist nicht geschehen ^ und wir
' haben jetit nur lu prüfen , wie weit sein Leeebooh in der Torliegenden

BescbaffenheU dem von ihm verfolgten Zwecke entspricht Ui der An-
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Iftfanong an Patieh«'i firMDmatik iii Hr. M. mit ümmkmaAmirf aber ba*

diGbti|»r Gooaeqiiaiitn Werke gegangen, bitte aber aoeh die Ceberwhrilta)

der ereebiedeneii DebmigMtaeke in irgend eine bcetiaiinie Beiiebong in den

Paragraphen der Oramouitik bringen teUeo. Die lUngel dieser Grammatik

hier anfkudeeken, die gelegentlieb eehmi in dieaer MIaehrift beeproeben

worden sind, liegt ansser der Aufgabe, «mal da das Leaebnoh dinreb

seine Uebeniebtliehkeil in Bintlieilvng nnd Anordnung dee Stoibs aneli

neben jeder anderen Grammatik gebraneht weiden kann and aleo selbst

für alles TeranlworUieh ist Deber einen Ponot noeh mnsa ich vorlSuflg

versacben eine mögitcbste Verständigung berlMimlübren. Hr. Seh. reeb-

oet I« den baupteiebliobeten Mitteln der Satsbildung,
ansaer der Congraenslehre, jene Pnncte der Caanslebre,
in denen die lateinische Sprache am auffallendsten von
der dentseben abweicht (Vorr. S. ?); der Organisationsentwnrr

spricht sich 8. 104 darüber gans anders ans, dam n&nlicb diejenigen

Kcnnfniwe der Satilehre, welche som Coaetrairen nnd Uebersetsen der

Salze nnerl&slicb sind, TOm Schaler nicht erst an der la erlernenden

lateinischen Sprache erworben^ sondern ans dem Onterrichte in der Matter*

spreche mitgebracht, beim Erlernen des Latemiachen wiederholt In Er*

innemng gebracht, nnd dasn die Ponele heryorgehoben wer*
den, weiche dem Lateinischen abweichend von der Mat-
tersprache eigen thümlich sind, Hr. Sch. scheint mir bei Anf-

etellung seines Gmndsatses in der Anslegang dieser Stelle des EntwnrliM

Ttel so weit gegangen an aeint der Entwurf atellt ndt Recht als Haapt-

mittel der Satibildoitg die in der Muttersprache schon erworbenen Eeont-

niese, also die Oebereinstimmongen der beiden Sprachen aaf nnd behandelt

die AbweichangCB als eine snfiUige Nebenaachei Hr. Sch. bat umgekehrt

die Nebensache aar Haaptsache gemacht, womit auch in treuer Befolgung

der Eum Leitfaden gew&hllen Grammatik in den Debuqgsstücken viele

Terba nnr ala vom Deatschen abweichend gebraucht sind, s. B. Mer«
befehlen, Amore helfen, d/ßare fehlen, tegui, uctori folgen,
nacbatreben u.a. m., wibrend man vielmehr durch richtige Erkl&ung

nnd eoteprechende Debersetsong den Schülern das übereinstimmende beider

Sprachen in der Satxt»ildang vorhalten und die Cigenthömlichkelten des

Laloiuisehen auf eine möglichst geringe Zalil reduciren , nicht aber durch

übertriebene Häufung von Abweichungen in der Construction die Erlernung

der fremden Sprache ereehweren soll. (Jebcrsetze man sur Erklärung Af^iiv

beauftragen, iware unteratutaen, deßcere verlassen, t$quty

9eciart begleiten, verfolgen, so fallt für den Schüler das unbe-

greiilicho fort, und er beiiiUt das richtige leicht und sicher und kann

später übersetzen, wie es ihm gefUlL In dieser Beziehung haben unsere

Sprachlehren vieles noch zu bessern und nachzulegen. Das vorliegende

Lesebuch hat indessen durch die schon gerühmte Debersichtlichkcit der

verschiedeueo syntaklischen Lehrsätze, durch allmähliches wirklich stufen-

aiSfsigea Fortsohraiteo .dee tiebuogsstoffes vom leichteren zum schwereren.
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wobei allenlings, aber nur telten^ S'aXze voi kommen, die für den augen-

blicklicheD Staiidj)unct zu schwer erscheinen, durch den fast durchffänpig

ansprechenden iuhait, Erzählaogen
,

Fabeln, Sitlenregeln und ähniielies,

vor vielen anderen einen unverkennbaren Vorzug und kann in der Hnnd

eines kundigen und aufoierksamen Lehrers zu grossem Nutzen der In^rend

gebraucht werden. An vielen Strlle:i bat der Hr. Verf. das IkMÜli fiijss

gefühlt mit m riaucrtn KrortiTungun syntaktischer Fragen der untergelegten

Grammatik zu lliife zu kommtii , ofTenbar auch ein UebeNtand hei «lern

Gebrauche eines Uebunpshuches in den untersten Classen neben einer frem-

den Grammatik , dem Hr. Sch. bei einer sieht i zu erwartenden «weiten

Aullage durch plaiimal<.is:e Verthrilung der einschlagenden Reerehi aus

Formenlehre und Syntax hotfentlich abhelfpn wird. Was die Anordnung

des Stoffes lictrifft , so wünschte ich nur, dass in einem nach einer

systematischen Grammatik eingerichteten Leseburhe die Casuslehre den

Gonjunctionen vorangieuge ; auch hier scheint das ElementarbedQrfniss sich

gehend gemacht und den Hrn. Verf. vom Wege des wisseoscbafllichen

Systcmes abgeleitet zu haben. Für besonders fleissige und vorgerücktere

Sobüler hat der Hr. Verf. noch einen auf deo Schluss das Jahres berechneten

lefiit nüUlidieD bistonschen Anhang lum (Jeberselzen in das Lateinische,

dann Auszüge aus einigen Biographieen des Nepos ais lalftiniscbe Lecture

hinzugefügt; womit eine sehr erspriessliche Vorübung zur Lecture des

Com. ^*epos erzielt werden kann. Die Auswahl des Stoffes ist mit grossem

Fleisse und rühmÜeher Sorgfalt geschehen, so dass der Lehrer, wenn auch

eioigss minder passende ood nioht ganz classische sich eingeschlichen hat,

wiegen der Wahl des passendeB und echt classiscben gar nicht in Ver>

legeoheit sein kann. Indessen ist es doch nöthig, hier nach Anerk.ennung

des guten, auch auf die Mängel und Dnriehtigkeiten anteerfcsani tu machen,

die den Schüler ieiclik ine fähren iLdanen und in eioeni sonst goten Buch«

wenigstens sidren.

Znerst muss ich bemerken, dass «nch dieses Leseboeh niebt Drei ist

von g&lsen des dürftigsten Inhaltes und von eigeotUeh nichtssagenden und

besiebungslosen Worterverbindungeni denn nur so kann ich Sitte be-

leiehnen, deren sich fiele durch das Buch Undnreh Inden, wie Seite 1

,/u me Muu, €$0 ie am,** ferner wtmtmm In rHH /Mr meittit»^

& 3 ^ituämui WMtm H €§o H BaamB,** wo die sinnlose Einflech-

tung eines bislorischen Eigennamens beseoden inibttend ist/ 8. 9 „n«
tieui aiimm pttrmUm sämpat,'* w<sr? wen? — Waram hat Br. Sch.

hier nicht ans der benutsten Stelle (CVp. äd /km,V^S)^Mia TOHstandigen

Satt gebildet» etwa P, UeHHit» Cnmm 0 pmrma mm M«wr d-^

cermmm Mieui aiunm parmitm $i aHmakd ei 4$ß0e§&f ? 8. 42

t^HuUH vereiUwr, m Moc, guod a mtM$ mm per/hraiMr, mstwra jns-

tkUur*' ist gant unTtfstandlieh, wenn vor «fUm nicht «m hlnsukommt.

Was soll der Schüler bei dem SItsohen S. IS mAm^nt 9k€ eoM* Ühr.

i. 304 sich denfcenf S. 17 »^9§U fmmm n$im mm» In camMa
H tM äepnämimit' soU doch wohl keine nllgenMine Wafarhsil selni
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*nm\ ist es an sfcb uuversländlich, und noch schlimni*T wenn dii' histo-

n^che Beziehung (Lir. !, 57. sj di'u KiniltTn verständlich wäre. Aus dem

ebenfalls inhalHosen folgend rn Satze „iflns Martiae pen^mn/ guktem, sed

W)/t praeterienuit* konnte durch Kinst^hichuiig etwa von Caesttrt in dön

ei->t(.ti Thril und von uitenii nach sed eine interessante historische Tliat-

Sache herausgebildet wfTilen. Auch im deutschen UebungsstofTe finden sirh

Tiele nichtssagende Salze, was für die Rei^chäfligung und geistige Üehung

des Schülers durchaus unzweckmalsi^ isL; i. B. der ganz nichtige Satz

S. 103 ,,es ekelt mir vor dieser Speise": warum nicht etwa, „den Kin-

dern ekelt \(>r vielen Speisen/' ^as doch etwas heisst? Auch ist in ein-

zeiaea Sätzen die Ivatinitäl nicht sichrr tpwahrt, so z. B. gleich S. 1 in

der dritten Zeile ^deforme eat de se ipso praedicare, faisa praesertim*

aus Cic. d!f «vf I. 38, wo Hr. Seh. sieher in keiner guten Ausgabe

mehr ipsn, sondern richtig ipsum tiuden wird als nölbiges Snbject von

praedicare, worin auch der Gegensatz gesurht werden inuss , dass wir

nämlich uicht selbst — ipgi — uns loben, souiieru es andern uberlassen

seilen das etwa gute an uns zu loben , was besonders durch den Zusati

fiUm pruesertim hesl»iliget wird. Auch in der Stelle S. 3n nquum prae-

cipUur, ut noöismet ipsis imperetmis, hoc pr<iecipUur^ ut ratio cmrceat

temer italern^ aus Cic. Jusc. disp. II, '1\ ist \mi Eruesti u. a. richtig ipsi^

nicht ipsis zu lesen, weil die Lehre dann hestehl, dass der Mensch, der

z\var .'lurh anderen k'ehietei;i kann, seil).-,!, un Stande sein cnier doch dahin

strelx'ii soll jiich siltUch zu Ititeu und dieses nicht erst vo?) anderen er-

warte; diesem Gegensatze -von ipsi gegen noöismet entspricht auch in der

Erklärung die ratio gegen temeritatem. Ueberhaupt hätte Hr. Sch. be-

denkeu sollen, dass Cicero uamentlich e« vorzuziehen scheint» ipsc auch

Ja als Subject gelten zu lassen, wo der Gegensatz nicht zwischeu ver-

schiedenen Subjecten, sondern zwischen verschiedenen Objecten besteht.

In dem Satze S. 19 Jove principHm, a Jove ftnis erU* t was doch

beisseo soll: «mit GoU soU man alles anfangen, mit Oott vieder aufb^

Ttn*, wie bei TkeocrU XVII. 1 kt Jiog a^x^l^^^^^t ^ ^^'t
Jtfoüües, aod lüi fUry. §et$g, Ul. 50 fli Jbm prkK^m, JAim^, J09ig

ewmia plena, ist ü Jtow/M €rU mwlawfefa, wann niefal gtni mlatei*

iiiieli. Auf dcnellMii & 19 aahe foli ntt TerlvtiMierung , Am iwmtA
Mutpranm wetiptor geBüumt wird, da doch dieOedidito das iavanal mM^
rme heiasan (voo9aim% dia fiatjran abar, «mv^ dia aaacHao daaBaoehM^

mit jenen röiniadiaa Diebtongan gar nialila ganam hattaii. ! das Satia

8. 1 «UM mmm wimh^ äirm rmmm ißie poUtkmt* arfor-

dart dia gaoaue Lalioitil eüam tursi etUm hiar fir s ogar lu nahmaii,

und dadofch diaSlattmig naeh HvM raablfarCigao tu woUaa, wfiida

paaaaad aain. In dam Satea & 2 üPßUHm JHemtUm m p(timipe9

ütnmm rapiAiff^ ree^pfrai» aCaht das Phiaqniaaparftetam gana

unrichtig ohna alla Baiiahnng auf aina naebfiilgandä Dandlong; d'naaa

' Taaapaa haon Ja ubarbanpt nor imZiaamnanhanga dar Bnabling gabraoakt

wnrdan, nkht in «inan ahnalnan «bgariaaanan SaUa. W«im wallla Hr.
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Sch. nicht den ganzen Satz aus Livim XLI. 11 JttnHu Mmliutque oppi-

dum NesaUtumy quo oder in quod se princfpes — receperanty wmma
9i oppugnarunt — aufnehmen? S. 53 beginot richtig eine Erzählaog mit

Alexander tusserateU.y dagegen S. 15 eine ganx Ihnliche mit dem Ter-

feotam : «iOpiUo quidam ioeta lue totum sftttm gregem perdidit^ y statt

perdiderai, während gani gleich an beiden Stellen ein 0mm folgt mit
Plusqpf. coniunct. S. 2 «t«iu7 eodemqne anno dlweummt — tret cla-

rissimi ünpermtre»* steht diMcedere absolut für 8 1 e rben, wie decedere

\

Cicero fugt immer ex vUa oder a tUa hinzu; cf. de MM. e, 28 Jiue, ditp.

L S4. Auf derselben 8. 2 steht nnlateiniseh A, et €, $ub äiciaturae
nomine et konore npnaeenmt nomine dUititntrae; das kanere

kann gar nicht so angeschlossen werden; aber so wie hSoAg mit dem
AblatiT eine Zeit, Gelegenheit, Veranlassung beseiohnet, so

siebt auch eud nomine in dieser Bedeutnng bei Ovid. Met. iV. 532 Baeeki

miä nomine fiiit Jiuno, beim Namen des Baecbtts lachte die
Juno. Warum hat 0r Sch 8. 165 in dem Salsa ^eei^eeo non ubique

oenmntntf aOfnando propler mtbiin^ oaepiuo giobo ierrae obitante^^

PUntu B, N, II. 10. lar eeiipeei nicht das mehr dassisehe defedno

mit iMMf, ootii oder oUermn beibehalten f In dem Salie 8. 2 %nmpU-
tndo eormmm wwmn et fynrn et opeeieo mnOnm n imirartan bäum
eenUöut d^isrf nach JUL Caeo. B, VL S8 steht urorum unrichtig

swischen an^iitndo und fipnra et epeciei , von welchen Wörtern der

Oenit. oomunm abhangt i worum stehe am Anfange des gansen Satse«»

wohin Caesar, wenn es noch nöthig gewesen warn, es auch sicher geselxl

haben w&rde. Die Stellung bei Hm. Sch. ist als ein Germanismus lu be*

trachten und würde nur dann echt lateinisch sein, wenn figura und tpe-

etee nicht su eommm^ sondern su wrorum gehörten. Eben daselbsi

steht das Prisens oadU Crateruo änst et Neoptotenme ohne Sinn und Zu«

•ammenhang. Aus dem Satse oednin Sands fiteo teptdum dnerem dt-

moeet ete, i$ konnte Hr. Sch. durch HinsufCgung tou einem oder iwel

Wörtern and durch Veränderung des Tempus eine ansprechende EniMung
bilden vou der musterhaften ßaucis, während der Satz mit den PrSsens

hier ganz in der I.ufl schwebt, bei Ovid aber in der ausführlichen Er-

zählung auch nach dimnvit liie Präsentia suecttat und nutrU ganz pas«

send sind. Dasselbe ^ill für den aus der Erzählung bei Livius XXII. 7

herausgerissenen Satz S. 7 haec esl nolnlis ad TrasimenuTTi ptigna^ aus

welchem auch hier ein sehr passender Satz gebildet werden konnte.

\\ ir wollen uns einmal zu einer speciellen syntaktischen Frage wen-

den, Tiber den Gebrauch der ('onstructio acrusativi et nominalivi cum ii>-

fnulivu. i>a findet sich bei iiru. Sch. S. 52 der audalU iide Satz : «Man

hat dich ausgelacht y dass du die SUmmc der Nachtigall hast nachahmen

wollen.« In dem ersten zu diesem Abschnitte gehörenden lateinischen

110, in welchem sonderbarer \\ < ise nicht ein einziger Inflniliv sich

findet, ausser quum caiiere tm ipU, der doch zu der fraglichen Construc-

tiou nicht gerecbuel werdim kuui, in diesem $.110 also ist das ncbüge
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Vflrkiai ^tfHert för auslachen gegeben; dertdere ist aber weder ein

M^Un SOoh eio dectararej sondern nur Folge davon, und kann also selbst

ktiora Am. c. iof. nach sich haben; man würde nur sehr gezwungen

•r^Mi kteiik mikrimm est, U — imUafi teluigu oder UnUaturum
/Mim« mit Bäundenkiuig eines Verbum temtiemdi oder deciarandL Wie
Hr. Seh. dieM Stti nit der Gonftrtiotioii de« Aee. c. inf. oder Mom. c.

loC fibefMliI kabeo wiU, emig ich nicht «iniiNelieii. Bmb wenig
' kam der folgend« Site «ieh nihe dir, dass du ketnea LmIm dir ge-

betl* dahin gereelmet werden t auf mtkka folgt entweder «ip Ummt Aa-

cwatiT, aüttUi, oder 9i ^ m, oder der blott« inSttitiv, aleo weder

Aee. «. int, noek Non. e^ int Onter den Sitsen, die der Form nach

riektig aiDd. iet 8. 5$ wiederon einer, der in feiner Abgeriiseiiheil einen

gu» onvollatindigen Gedanken gibt, «/kCttfr (f) iitiUam noöi» €§te mt-
parit mtirt crniUUm^ wikrend er in einer pbilosophiseken Erörterung

eeinn Stelle linden kann. Aber wie der IQr »ieb allein etehende denlaeke

8aU S, 52 «Wamm saget du dieeeiT Dm dieb au troetea*, der beilinflg

kemerkt aueb wieder in den niehleiagenden gebort, ala Oebungeetoff in

die Lebre Yom Ace. et Nod. c. »f. paiat, iet gar nicht ahinsebea. £ben

ao & (ia «Begieaiet die Manien, damit sie nickt verdnrren. — Einige

Thiera find wild» daaa sie nieki geaSbmt werden können.* Eine wei*

tere Erörterang dea Wesena der Gonatr. aee« e. inf. nnd nom. e. inC, wor-

über man in jeder guten Grammatik daa aötkige findet» wurde kier gani

UDpaaaeod erMkeinen.

Aber au der Lehre über den «Oebraneb der Conat aee. et

noaa« e. Inf.*» die ala Hauptfibeiaekrift dem ganaen IGnften Abeebnitte

an die Spilae geitelll iet und aleo dureb diäten ganaen Abaeknitt kinduveh

geben eoll» mackt Hr. 8cb, S.6d die Aomerkung, daa dentacke dUuin

werde durek den Aee. o. inf. oder durck ut mit dorn Con-
junetiv anagedrSekti 1. naok den Auadrueken ««9lfmi,

iMUtm ttc^ 3. naek poto, ivM». aipto He., und fugt dann ala Beispiele in

demeelben $.130 einige Sitae über Nero binsu, in welchen dass sweiaMl

vorkommt, In folgender Weiset «die Griaeltkaten überMbrillcn ao sokr

allen Mab, daas sie nicht linger ertragen werden konnten* und «gewiaa

nennl niemand diesen Namen, dass er nickt von Abaebeu ecfollt wird«*

Wae beben aber diese iwei Sitae mit dem Aoc c int an tbnn ? Ferner

kSiigt keiner ab von einem der von Hm. Sek. aelbet aufgealellten Aue-

drucko, und endliek wird in dem aweiten Satae weder Aec e inf. ooob

ül, aondem nur gut ntm oder fifAi gesetst werden können. Es kann

aiek doch bei der Lehre vom Acc. c. int nur um ein dass handeln,

welebee von Verbia anttemlt und deetänrntU und Shnlieben Anadrfloken

akkingt» Dass nbrigena Anadtitoke, wie mgumn, iustum, par , vmm
«if u.i. anck mit ut vorkommen, davon hätte Ur. Sek* den tiefem Grund

entweder aussprecben oder duck Beispiele klar machen eoken, welcher

darin besteht, dass, wenn der ana dem ZusamOMUbaoge sich ergebende

Oiundfaegriff dar dea fiinriameiia» ^ugoboM, Goatattona» der
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Polgerung, ja hei aevmm miAiimtmitnmiMmmifiur^^ F9td9tn9
isl , dann der GonjuucÜv mit M geteltt werdaii Imm} WiBO abar efM

anerkannte Thatsaolie btoas alt Micha aflugadiiakt waitfan aalJ, dann darf

wtr Aae. e. inf. alaliaiir a. B. Cle. Oi 0it* ^ ««mm «MM
üequUiOemy ut agrum mnttti rnmti mu Htmm 9€€Mtt$ mte föutmtm^
guttmUim kaMt, kabeaty guiamtmkaMt, mmUiüt^ d.lL wie kann
nan killigarweiaa Tarlaoffan, data u. a. w. Aof gtefebe Waiaa

kamt «IM aieb l>ai daa Sbrigao Aoädrilakan wfe psr ,
mtttanm, reetmm

dia GoBilniatioo nit mt ala bagrMet arkUbrea, warnt aMn aniah niebt vod

jedem daatiaba Bdapiala naohweiean kann. Dia OnumMlik f«n PttlaelM

nraoiit 8. 276 Zoaata i die riehtiga ualaraehaidattda Bemeitoog:

leialmel daa lagierande Verbam tiieht aina raiae VentandaaUiatigkeit, aob*

dam zugleich ah» Folge oder Wirkang, ao kann alatt des Ace. o. inf.

auch m atcbeo*t and arklSrt aieb auf diese Weiaa aneh das «T in den

aiaaefaien Stallen bei aanaii, wrMmHet falium ettwad Shnliehen Worfcm.

Hr. Seh. bat alwr keinen Unterschied angedeutet und ein Beiapiel von

fteriMi eH, itf gegeben, das offenbar unrichtig ist, nimlieh «aanM aar,

«r iß»puüii rmnmm$ onmes genüt rlrlMSr mtfimtrU? Bei Oam. Nef,

AmmM. c 1 heiast es richtig «al aariMi eH^ qwammMUm^uifOfvdtm
fVMiii(taaMet#Milirtal)rfiailf Jit^ man angeban
muas, daaa n. s. w.; «f wird hier gerechtfertigt durch das bedingende ai^

dnrch den Zwisehenaatx ^tfaief wem duMtU und durah die ehalailcnde und

gegensatiliebe Stellung lu dem» was demSchriflateller dieBauplaaelia ist und

am wenigsten iwaifelhaft enoiiaraty mm etiMßUauhm wlhrsnd daa

aratara aingerflumt wird. Aber ao nackt hingestelK aanmi ett, nip&-

PHftia raai. ete, ist nicht garccbifartigt V«rg|aiohe Oe. Siue. dVflr. ///.

2» ffoecianm miä etft H 9i qmieH9t netum guogtie pemm, «ra«t,

ffitf n&Mi emiutni eu9 4AMt, mqn» mc mtmti^^ mewm* hier

wird auf doppalle Waiae itf mit dam Gonjuncti? eingeteitat und fast notb-

wendig, namliöh aia etwaa sohdnea und wunaebanawarthas, ut*

MSJfinj , und wann man prüft« wird sich auch argaban, daäs wir *

wirklich so handeln oder ampOnden. Der sweite Sats, den Hr, Seh. aua

ae.ß Amt. iai. e. 41 anfigenommen hat, ««M 0H HrMmite, tttCknf-

9Q§amu (ämm) UUru» mkmmH mü l^mmUaiem\ iat In aeinam Zu-

sammenhanga noch mehr durch daa vorangegangene ut lim 9f9/M$^

MtCMf tmd durah das naehdruckavotle Aanan geraehtffBriigt, ala hier

durch daa blossa nm, das abar 8«hon hinreicht AahoUch ist es bei Oc,
Verr, IV. H §,li und an andern Stallau. Dar bei Hm. Sch. naehM-

gende SaU ^mmt tpUS $H te aniHW vatere, ut corpore potsis^ muasle

durch Weglassung de« nunc allgemein und duroh HauufOgung einaaswai»

ton vafere zu possis dem Knaben verständlicher gemacht werden, etwa

80, ut corpore poeeis valere, opue eet polare te animo. Auch S. 54 iat

ein tinrichtigor und unversl mdlicht^r Satz, ^quum de malo principe po-

sUri tcureiU, manifestum eet eaäem (? — tacpre?) facere praesentem 0).

Wenn ür. 6ch. übrigens, um auf die CoosirucUoii des Acc. c iot au-
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nakmkmiHm , io te AuBeikmg 2 8. 57 m de» VtrlNt» Mdi wel-

dies d«»t mil Awl iiif* oifef ait mt awgadrilekl wenfe, «Mi^

permttm, «ich «Mf lüitl, m kt dat unrkbllsi b« «Ummi V^rlmiii winl

sidMr keine olMsiidM Stelle mit Aee. e. iiO; eieh flatei Im! i««e iet ei«

weeeutlMiMr Unlececliied s. B. iwieebea den wüneelieiideo Md»» mt wUkt

nmmiHU ihm flr. Seh. S* 57)» d«B aneh ein elarker Nacbdmck §e||ebe«

werden kenn , und den entieliieden wollenden 4Mler gabieteMlen Mdi Ü
miMi mufornlgrei eelbet bei «M^ wird der Wwtich dnroh den 4oo.

e. inL nnebdcQekUeher herfoifehoben, elf imtk wt mit den Coqjnnaüv»

dae indeaeen wobl nnr bei Difkleni eieh Andat Ebeneo wird aich dae

FMmi TOD fsr0f daa Bt, Seh. 8. 62 obna Onlenebeidung an der Gonetr.

non. e* inL loeknot, nnr einige Malo bei DIoblen ao finden, nnd wenn Hr.

Seh. don Sats inr ücbung dieeer Gonalmotion , «Men liea^ dan Gadnua

die Boohelaben naoh Onecbenland gebracht habe* * wie man Temutben
amaa» aocfa überseUt haben will OoMtena ißfUur, ao nochle dafOr aehwer-

lieh eine genügende AolwiKt alcb anfweiaen laaaen, Daa beete Beiapiei,

dn aich dafiir anführen Uaat, neg wohl dae bei Ofid aein, Mii IV. 4,

14 4pff pater patrtoi tmtiiui In nwncre emrmfite ämpe /eyl. Aach der

Sala: lat kein Zweifel, den die AUaüibenachafl dee Periklea für

Alben aehr heilaan geweeen iel* IM eich in hoea nnler die Gonatr.

Bom. c Inf. gar nicht bringen, «nd ein Salt, wie an dien #ftn, MUor^
99, Met VI. 308, lat von dieeer Gonatruction noch aehr verecbieden.

8. 83 iit 2 weiter Abachnilt nach den Inhalte beaeiobuet

^
«Ton dem ConjuDotiTna naeh den Ce^jmelioDen dee Grundea, der Zeit,

lad der Vorgleiehmg: fMm, dhm, diNwe, ffinm^i mUefinn nnd prna-

giuimi quasi, ianguam, mc si^ webtt** Dan mit guum ietnporaig aie

flolehen der CoajuncUviu verbunden werde, wahrend bekaDoUich guum
emmit dieseo Modus erfordert, glanbe ich nit ftecht beatreiteo zu küii-

060. fKneh neinen Dafilrhalten könnt es genau darauf an, ob der Schriftr

Meiler, wenn er mit guum eiiieo (Jmstand oder ein Factum verbindet,

dabei lediglich andaaZeitverhältniss der beiden Verba im Uaupt-

und im Nebensätze gedacht haben will, auch wenn in dem einen that-

aaehlieh die Veranlanong eu dem aodem liegt ; in diesem Falle wird mit

gßom der InJicntivua verbnoden, wie in den Salle S. 84 ^maxima Unt*

tUla Mum affiectuMy guum oudM U €4mmkm «n» factmn* d. h. ao-

gleich in dem Augenblicke, wo loh die Nachricht er*

hielt, war ich von Freude erfüllt; eben so wird bei Com, Ne-

poi Jpkicr. II. 4. Ouum Artaxerxet Aeguptio regt bellum inferre 90iuUt

IpfUcratem ab Mhenietuibus peticit ducem bloss die Auszeichnung dee

Iphikrates bervorgeiiobea, die ihm damals zu Theil wurde, als Artaxer-

xes Aegypten bekriegen wollte. In einer fortlaufenden Erzählung persischer

Geschichte würde derselbe Gedanke oder vielmehr derselbe Satz bei guum
d^n Conjunctiv erihrdem. Will der Schriftsteller aber eine wenn auch

noch so entfernte causale Beziehung der beiden Handlongen bezeichnen«

wecu natürüeh ehenfiila die Bedeutung obgleich gehört, ao wird der
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Goi^iitictlviii erfordml, ond in ^ktm Sinne glaiibe Ich, laiMn sieb ticher

die OMieleii Siellea erklireo , die maa eis Beiepiele von gm$m tempoNUe
mit dem GonjuietiT anfQhrt. So ist & 85 io dem Satse ^IWnqfäUlMt

Mrat nun mm tain^se Oiamt, §mm a paMa remotuM aigutm ex-

iimm jßuHm ceeel* gmm nicht bloss temponle, obgleieh durch tim-

fmm allerdiogs die 2eit bestimmt wird , sondern offenbar Kegt in der

durch die Verbananog bereiteten Masse aoeh die Veranlassang sum schrei-

ben und in dem Satse mit ^mm die Beaeiehnang dieser Verantassnng»

wozu selbst die PsrUhet Ami, nieht damals, sondern daranf, in

Folge daYOn, passend gewihlt ist. Für den CoiyuactiY mit qmum tem-

porale führt man «. B. an ac. Br, 3 ilto fmm immOukurem Ii «psils

et eitern otioene 4emi» Marcus ad me Bruius, ut consueterat,

CtMl r. PempeiUo venerat. Aber Cicero will offenbar mit dem Conjunctiv

seine ganx pa/wende Situation zum Empfange eines solchen Besuches und

Sur Anknüpfung der nachfolgenden Unterredung und eu der jucunda re^

eordatto bezeichnen ; diese Situation war auch dem besucheiuien M. Brulos

wohl bekannt und also auch für ihn eine Veranlassnng, ein Bestiminungs-

grand, gerade damals den Cicero zu besuchen, was zum Thoil auch in

dem ut coruueterat liegt ; besonders aber in der Antwort des Atticus,
^

^eo ad te animo veiUame, ut de re puöi, eeeet eiientium\* es ist also

neben der Zeitbestimmang das quum auch caosale und fordert den Con«

juncliv. Ferner dcp.SuUa c. 19. Hoc tempore ^ quum arderet acer-

rime conturatlo, quum Catllhui «grederetnr ad exercitumy Lentulus in

nrbe reUnquereiur—quum omma ordinäretitur, insfituetentur, pararen-

tur, ubi /Uit Suiia^ Corneli 7 ?mm Bornae ? imn lange abfUit. Fuit

Neapoii , fuit in ea parle Jtaiiae
,
quae niaximc en gusptcione caruit.

Man sagt, hier sei das quum doch offenbar temporale, indem es sogar

durch äov tempore eingeleitet werde. Aber ich frage , sollte das alles,

wovon ich noch vieles übergangen habe, bloss aufgezählt werden, um eine

Zeit zu bestimmen V Das causale liegt hier ganz offen auf der Hand: wäh'

rend alle diese Dinge geschahen , durch die der Angeklagte Stt!!,! h'ilto

l)eslimmt werden köiincn in Rom zu bleiben oder in iis regioniöuSf

quo se ('(itilina inferebal , oder in ugro Camerti, Picerw , Gaflico sich

aufzuhall» 11, liat er das Oogoiiihril i;( ifian, fuit in ea parte Itaiiae, qnne

maxime ea mtpicione caruit. AocU ein drittes will ich hesprcch ii,

das mau für die Construction des quum temporale mit dem (^oujunrliv

anfuhrt: Uv VI, 1, tjuian ciritas in oi>erc ac laltore Oisiduo rcßcienüae

urbis teueratur , tnieriin Q. Fnbio. simul primum tnagisü atu abiit^ ab

C. Marclo tribum piebis dicta dies est, qnod legaim- in GaUoe , ad

quo» rnissus erat orator, contra Jus gentium pugmtsset. Ain h hier bat

Livius niTtnbar nicht beabsichtigt bloss die Zeit zu beslimmeu
, wo Q.

Fabiijs augeklagt wurde, also die blosse Gleichzeitigkeit der erwähnten

Handlungen, soiuiern das auffallende einer solchen Klage zu einer Zeit,

wo die Bürm i Schaft mit einer so wichtigen Angelegenhdt beschäftiget

war, die auch für die Tribunea hätte Veranlassung sein solieu oder köa-
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»en, solche Anklagen nicht erheben, hesotidcrs wegen Theihiahmo an

dem k.iuipfc ^viz^w die für die Körner so verderbliclien Feinde, die (l.iUier.

Der liefere Sinn i^l also; ubf^leieh diu ganze Bürgerschaft so

beschäftiget war, so wurden solche V f r i c t z lui g e n (1 e s

Völkerrechtes doch nicht üljerseht n, wiuiiit, wenn guum
wahrend ubersetzt wird, dieses keineswegs gelul lt werden soll. Ich

gUube also das guum tempomh; als solches vuu der Coustruction mit

dvin Conjunctiv ganz ausschliessen zu dürfen.

Hr. Sch. gibt weder durch die erwähnte üeberschrifl über den
Conjuneliv nach den Conjunctionen des Grundes and
der Zeit, noch durch Beispiele deutlich zu erkennen, dass er einen

gnndsStzticfaen Cnterschied annimmt. Der letzte Satz des ersten Oebungs-

•tSckes S, 84 quum in partum dico , in urbem dico gehört Obrigeot

weder ni dem TerhütsisM der Drsaobe, noch der Zeit, nämlicb der Oleieb-

leitigfceit sweier Handlungen, sondern ee wird nur eine Handinng auf

sweifiMiie Welte beieidinet, die eine iel die ErkUfong der anderen , und

in diesem Falte hak qtmm anch immer d«i IndieatlT nach lieb ; i. B.

Cle.ä,ßk Hl. 3. prmtemn facis, quum H mntm memarUm $mn — H
pnentm dlliffi»; dauelbe gilt von dem dealacben Salie «Wemi ieh eneh

MiiMglieit empfeliie» eo empfeUe ieii' eoeli die Motttr der Togenden.*

Eben eo wenig geliöri bei Rra. 8cb. 8. 64 exir. der Sats ^fitUfmn^,
gimm fw& coSerem komime$ ne^ urU9 Mennt* su der fraglicbea

Conskmetlott, indem kier pmm relative Bedeutang hat und gleieb gm
stobt» sonst mnssto es ja aneb heissen können ; guum ruTB Cülereni

Mlteff ete^, fiUt tempui. Der Coiyunotiy wird hier eigentlioh nicht toq

0mm regiert, sondern von der Bedeutung des /UU i9mpim mit naeb-

foigendem Relativ« wird nimtieh damit irgend eine bestimmte Zeit beseicb-

net oder auch ein bestimmter Charakter einer Zeit im Gegensatie gegen

andere beslfmmto Zeiten oder Zeitebaraktere, so folgt fMMi oder «tf^ mit

dem Indieativs wird aber ein besonderer Naebdniek danof g«Ngt, dass

es solehe Zeiten g^ben habe, wo etwas anfrallendes geschehen sei

oder habe geschehen können» so dass gmtm mit seinem Verbnm gewis-

sermafsen die Folge davon beseichnet, so hat es den Coigonctiv nach

ricti, eben so wie man sagen kann nmi, gui eemaU und imU gut em-
mmUf das erstere, wenn ich einfach verschiedene Meinungen gegen ein-

ander steHe, das letztere, wenn ich als besonders merkwürdig beieichne,

dass es Menschen gebe von solcher Meinung. Nach dieser Onterscheidung,

die dnreh unzählige Steilen erhirtot werden kann, ist der 8ati l>ei Hm.
6ch. fttU tmpU9t guum rura eoierent komium — was ja auch jetzt

noch geschieht — dem Gedanken nach unpassend und der Gonstruction

nach nngerechtrertigts beides wird richtig» wenn ioium zu rura coierent

binzugelügt wird. Auch fiber die Coiyunctionen dum, dorne, guoad^ mue-
gmmm, präuguum bitte Hr. Sch. entweder dnrch etoe Bemerkung anf-

merfcsam machen oder durch deutliche Scheidmig der Betepiele uns he-

lehren sollen, dsss nur dann der GoqjttneUv nach denselben siebt, wann
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eine AtMicht oder Erwartang tum Grunde liegt, wann aber bl<^ ein su-

fälliges Zusammentreffea in der Zeit, dann der IndicatiT. Die Coqjunc-

tionen der Vergleicbung endlich erfordern ao sich nicht den ConjunctiT«

sondern dieser Modus folgt nur, wenn die Vergleicbung in einer oichl ba*

gründeten Aonahma beraht Anob ein L^buch muss , was loider idelit

geschehen ist, soltteFilto $iinm urtanebeiden » damit d«r Mütar «iiit

mdgUchat dautUdii Ebnieht ia dis BjgwtMiwMIdtwi dawelbea gewloM.

Ohne dtea Onteneheidiiiig wird dar Seblto & B» siebl wtetB, all er ia

dem Stixe 8. 84 «Kvm, tmm ad aUquod yjiMhfw Petent, eaäem

teeUea u$que Im cttbicukm tU^nkOur* das quum venertU übersoCieo

loll wann oder ala ar gakommaa war. Biarbai möge auch bamaritt

werdaii, daaa im Oabravoha dar Tempora oieht dia nolhiga CJntarMsbaUhms

gemaebt woidaii ist; ao findet aiab in video Sitsan daa Parfaetam, in

walahaa ana dar Targangenbait eine bafolgta LabaoiregeJ, ein anfgastalllar

Onmdaati, aina oft wiadarbolla Anaiabt baiaicbnat wardan aoil, wolSr

pMsaodar win daa Imperfaatvm$ i. II. S.80 FltbaPifikHorHaUilmun^

tmui a» €ibo Wien» mm Hmter imßetmr, 8, ei $emmioreg POM mmt
(st mrmH) imgr»^ igflßpimm, ao abgariaian mr Basaiehnung ainaa mo-

mantanaa Varbotaa pD|»aMaad» 8. 53 Mm rm puMcam dmmtm reHis

emHimeri älxli, prmemto et pomm^ waa als Corioanm nnd gawias öftar

wiedarbolta Aamaaning das Sobm aebr Tafsahiadan ist von dam anf der-

selben S. 53 stabendanv riahtig ansgadrileklan wiaiansahaAtiaban Salsa

^Tkttin MümUt» mgmm dtBH $u§ imiiüm rerum.* Omgakahrt alabt

S. 63 in dem Salsa «AfMKt anndkMi multeMur «aia In i^rte* daa

Jmparfaatam oboa aila Badafanog. Dabei lillt uns dar andaca^ biar niehla-

aaganda, ans Cteen ml Fmm. l, 9, 7 Tarstommalta Sata S. 45 ain lUem
mmi^ qmi MhUmm wire dma frokttmmaitt* in walabam wanigalana

iMem atwaa baiasan wiirda, wann Hr. Sab. aoa Oeen noab dia Worin

etqmim ecgfßnmi Unsugafiigt bitte. Dan bald danuif folgenden Saig

S. d3 ^SmiNMltfuer me credUa eU* bitia Hr. Seb^ mit dam impaa-

aandan Tampus» gans waglastan können. Aneb in dar Proaa unbimeb*

bara Gonatruatlonan finden sieb bin nnd wieder, s. fi. & dO <Mf mM^
9m0ä tiBmackariif so finden wir äslU nar bal den baidan lalainiaahan

Komikam gabranebt Dnreb dia swisaben dan Ciaaroniiaban Briefen in

einem Briafa dea Braloa an Alliana (€9fe. <p* ad Mr, I. 17) vorkommaodn

Stelle^ dia Hr. Sab. aahaint vor Augen gehabt tu baben , aollte man aiab»

wenn aia ao gans von der mustergiltigen Prosa abweioht, niebt tiosahen

lassen. Unpassend ist auch S. 102 der deutsche Sats «lob darf niabt ga-

beten werden, dass ich den Onglüaküaban baistehe*, famar dia» ick weiss

niabt wo , vorkommende Gonstruction «sich enthalten von einer Sache.*

Ich kümme zu auffallenden Feblem in ainialnan Wörtam» die ich

gern für Druckfehler halten möabta» wenn solche nicht gar sn biafig

vorkamen y als dass sie dem auob nnr eiuigermalaen infmrtffi'fff" Auge

des Hrn. Verf.'s bei dar Gorrectur hatten entgehen können, wenn aia wirkliab

bloapa Oniakrablar wireo. S. 52 alabt Sphyni atatt Spbini, m^fi —
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S.3 itt Pariklet, fotoer «cht srieohfeehcB mhnTolUo äinUmmmg
warn fhrtiB, in ZaUra «Im leiriwin i Perik-lti! & 36 dar Namt
d« Sokntoi in S^e-rmUmi 8. dl Ffn-ko^utl & 31

Was iü «AM, WM |w? 188 rtpuk-ticmi 8. Ii dK^>rMMi ton

icMö! Ich denk«, dM t von tflf fallt doch aua, wia in äi-rmy, md
nicht daa Yon scindo. Oder soll es dUtidium beisaen? wsts flr* 8di. iai

VeneidHiiaa unrichtig als mH m^ckUwm idenliach beiaiahnat. & j»L dlif-

msmMt vonA und icanäol 8. 31. mmUrmmMw statt caw» amgwffUi»,

denn tenmo ist synkopirt ans iemem, tif^, rtfiir«, TCftciraff, und dnrdi

die Sjmkope wird fi mit » maanunaogtbraebt» nieht lurückgeworfeo, wie

in \it-p.vji9%m ^ was man nicht atwa trennt iiiiL-v^nm, 8. 134 inte-mti

8. 143 ig micendol S. 1^8 fuu-cmui & 161 nfmmiti 8. 179 oir-

nomenf H, 176» 180, 184 adain- cere, inca/et-tere , comtenes - cere

!

S. 191 rejmg-nanUM! S. 127 vet - eebuntur ! Von Tieiaa anderen Ab-

theilangen.der Wörter, wie scrip-tU (29;, fiu^eienlum (31), (von

iciff, 9aic«loff mit dem liaufig zur Veralirkung des in dam Ganndant «
liegenden flauches varaageschickten 0, wie in axidvufjMi » «^ya^oi,

ff«/ra| K^irdTa^ von nivia) , von hones-tlsMimn (40), tis-mdim» (63),

recep-ütm, praecep-ntmj conduc-tMi, erep-tum, aecep-tarum, auc^

toritaie u. a., will ich so viel nicht sagen, da einige derselben auch ihre

Vertheidiger finden und man dabei noch aagt-n könnte : tub iudice Ut est,

obgleich die etymologischen Gründe gegen die angeführte Abtheilung

sprechen. S. 19 ist unrichtig aeeipUrum gezeichnet statt accipitrumy

wobei ich nicht unbemerkt lassen kann, dass in dem lateinischen Wörter-

ver/eichniss — hat ilr. 8ch. nicht auch ein deutsches gegeben?

durch hin und her eingestreute Int. iriisrhe Bedeutungen ist ein solches

nicht uniiothit: fr^worden ; noch leichter könnte sonst auch das lateinische

enlbehrlirh ^.tniarlit werden — d?is Wort acfijjifer also angeführt ist

mit lieigefügler (i» nitivendung rir , wodurch der Scimier verleitet wenlen

kann accipiterts zu setzen, während bei Antipater , wo es '^^ pniper

nöthig wäre, die Endung tri$ beigefügt ist. Bei acer strht cris , re:

warum nirht Tüch cre, ^ie bei nlarer , cris, cre? Bei ugger ist

bloas is bt igefiigt statt eris^ wahrend bt i passer y wn dns e nnmög-

lich ausfallen kann, tris voll ausgesrhrjelKH ist. In ciiicin Wörterver-

zeirhnjssp soll cm System liegen, und jede Ingenauigkeit und Incouse-

qihHZ kann irr« führen. Acodemia ist unrichtig gezeicboel, iudi in das i

erst bei spateren, Cfmtffian, Stdottius, kur/. gebraucht wird, ursprouglicb

aber Jantr ist und so nucli erscheint z R hei PliniUS XXX!. 3. in einem

Gedichte des Laurea Tuiifus, eines iibertns d. s Cicero: aigue Academüie

cejebra/am nomine vUlam, und in dem bekannten Verse bei Cicero selbst

d. Die. I. 13, 22 JfUjue Acodemia umbrifera niiidogue Lyceo wahr-

scheinlich auch lang gebraucht , bei griechischen Dichtem nur lang , und

Ar. Sub. 1003 sogar 'A%ah-i]vLS:iu. steht. Vgl. ButLuiauu, Aus f. Gri e ch.

Spracht. 3. Bd. S. 383, dt r wegen des kurzpn ce auch !<4xadj^^4a, nicht

AmahTi^ia sciireibt. Oer Geiul. osseris von iutis laL unverbürgt und ge>
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Iiört eu OMur, wahrend OMtU im Nmn. und Oenit. gleich igt Nach

welchem Grundsätze Hr. Sch. Wörter in das Veraeichniss aufgenommen

imd aus demselben fortgelassen hat, leuchtet nicht ein, indem die be-

kaoDtesten Wörter, die fast auf jeder Seite des Lesebuches vorkommen,

darin aufgenommen sind, andere aber und auch ganr ungewöhnliche fehlen,

i. B. limus^ Schlamm, üie$, commiseror , coenula. reticeo ,
stibis,

Titmiit, Tethys, Echo, SfpT, ümbria, Baucis, ajulatus, rice, ditnoreo,

difl%tndOy sarmentum, itnprocervs u.a., streiche natürlich alle in den

Uebuogaetucken vorkommen. Africa steht an ganz unrechter SU-ile. Bei

dem vorigen Worte hat Hr. Sch. noch S. 17, §. 38 die Quantität be-

xeichnet improcerum , in dem unmittelbar vorhergehenden J. 37 aber

procerum , das zweierlei 9,tnn kann, unhereichnet gelassen, so dass dem
Schüler der Sinn zweifelhaft werden kann, ebenso wie die AtfS'^prache.

Anrh der Saf^ s 17 ^muUae tribus ex mujiicipiis Vmbridt' conftutne

SUHl^ hatte dem Aiifin^er durch Stellung des Zt-itwortfs hinlcr iribus

Uiivcrfantilieh gemacht werden sollen. S, 10 ist nuch euj aufl illender

Druckfehler e pf/rifp durn , um so misslicher, als der Schüler unp.i«*iend

verhindcn kntiiite duni ope etc. Gegen einige hier luLrstellte mögliche

IritlifiiHer des Schülers möge man nicht etwa einwenden, dass dann

der Schüler diesen oder jenen Verstoss machen würde. Das ist richtig,

aber davor soll der Schüler inößlichst bewahrt werd<'n , stiit «lass das

Lehrbuch durch Fehler ihn iir». iuhrt. S. t'J ist magna iitltrium copia

— partUa eraiU eljeiilttUa unrichtig. S. 57 ist tu berichtigen collucari für

collocariy S. 33 e^mctute für senectute^ und /// salve esse possimus

für salPi. Die Intcrpunctiousregel , dass nur da und auch nheral! da

intei|)ungirl werden so!!, wo eine Unterbrechung oder ein Ahschluss eines

Satzes ist, hat Ur. Sch. im ganzen streng und richtig beiolgt. ^u^ wenige

Verstösse haben wir m bemerken gefunden : S. 13 (m/uit , oqtiila , wo
aquiia Sulijcct ist von inquit \ ebendaselbst ist bei in sutilitnc s/^sdtlit,

ibigue dtmisU das Komma unrichtig; feruer S. 15 zwisctien fecissc

iacturam, tottmqite perdidisse; S. 19 zwischen quaiem mercedem vuul

pro beuejiciiij redflere soieanl; ebendas zwischen ctnitra vim mortis,

nuilum est medicamen in hortis-^ S. 54 zwischen lam apertum, tamqiie per-

spicuum ; S. 58 zwischen virtus necesse est, res sibt cm/rm ias asperne-

iur , zwischen Suhject und Prädicat, virtus — a^perneUir ; müsste ein

Küiiima nach necesse esC stehen, so würde auch vor demselben eins

uöthig sein, da virtus nicht mit tiecesse est ^ i i bunden und vüu uspcrnvlur

getrennt werden darf. Solcher Cngeuaui^keitLU mögen sich noch einige

ünden. Wie kommt Ur. Sch. S. 19 dazii pe/ däe/tiemes für perduclles zu

setzen , « Virgil caesi ptrduclliones securi percussi sunt * — ? Er wird

es doch nicht durch die Stelle bei Cic. auct. ad Uer. IV. 10 ».tiatn qui

perduetUonibui vendUat pairiam* rechtfertigen wollen, wo das Wort

erstens in seiner eigentlichen Bedeutung genommen werden kann» und

tweitetts doch kritisch nicht einmal f^lsteht.

Otete BfBierkungeo wardeu genügen, um auxudeuteo, in wMmii

Digitized by Google



Rkhlunge« dieses f.esebuch Docb eiiier bhea^^en Musterung und Verbes-

strruii^ htiiarf, um dem verfolglcu Zwecke möglichs^t ?.u tnl sprechen und

dem Hrn. Verf. die verdiente Anerkennung seiner Bcstrcliunucn zu sichern.

.\icht iinTwäbüt können wir lassen »lie ko^lbare und gefiillige typo-

grai hiM Au>.sUit(ung des Bucbe^ die den Gebrauch desielbeo erieicbtert

ood aiigenehra macht.

-\r. 7. Die Mehun/zsbücher von F. X. Hoegg für die zVei unlcrslen Clas-

8€», die schon im J 1^46 und 1849 dir sechste, beziehungsweise vierte,

Auflage erlt ht h ütt u und l iTirjst auch ihre verdiente Würdigung gefunden

li.ihen , führe ich hier mehr zur Vergleichung , als zur eigen(lir!<en Be-

ortbeiiuog an. Auch sie sind kein eigentliches Elemeutarbuch mit überall

dem üebungsstofite vorangeschicklen oder in denselben eingeflochtenen Re-

geln, stHidern sie setzen den Gebrauch einer Grammatik voraus, aber so-

gleich von der untersten Stufe an, verweisen auch auf die entsprecheodeo

Absebnitte von Schulz, Zumpt und Siberii^ haben indessen den

etoentariscben Stoff so stufenmafsig methodisch geordnet and durch sy-

itematiicfa gewählte genaue, den einzelnen Abschnitten überschriebene Bo-

aeichnungen ao uberaichtüdi uod fasslich gemacht, daee sie nicht nur

eben jeder guten Grammatik gebraaeht werden können , sondern seihet

als grammatischer Leitfaden dienen und, wenn man absieht vnn dem
Mangel der Declinations- und Conjugations-Paradigven, der geschickte

Lehrer nötbigenfails durch den Unterricht ein grammatisches Handbuch

eben danseiben aaf der SlniSf für die sie bestimmt sind, entbebriich

SMcfcea konnte. Besonders iweekmibig ist in denselben der snm Me*

erinn pkuuniüng beatiflunte Stoffe und swar för die erste dasse (VI'«)»

wo vonogsweise die gewöhniioiien nnd regelmifsigen Formen eingeübt

weiden aolkn, hioese Verhindnngen von Substantiven nnd A^i^vco oder

lannMBonsotinagen denelben su kleinen Sataen » fOr die folgende Clasaa

digngea mehr nach dem fortlaofenden grammatisohen Stoffe geordnete

Uiloriaeba Salie, Spruche, Fragen u. dgl. von ansprechendem, belehrendem

hhdte^ s. B. Socratsi mmdm puiüm äoumm r^Mbai^ gum ämm
nBütkraii i»t9lo regi UHiUirpartmn» $ faeUt U Aomo in teiMrU,

|itf mUkU ämHf mM Mm H HuUemn? Dadnrah und beaondera auch

duch die nnter dem dentsehen Oebnogsstoffe regelm&fsig angegebenen

lUeinisefaeii Bedeutungen ist ein deotsohea WÖrterverxeichniss nnnötbig

forden. Das lateinische ist mit grosser Sorg^lt und Genauigkeit

gtaibeüet. Ueherhanpt verdienen diese Oebnngsbficher tum Oebraueho

ebsn einer Elementargrammatik, wo eine aolche eingeführt ist» für die

Kwai untersten Classen vonnglieh empfohlen su werden , nachdem aio

durch mehrere Auflagen immer mehr von flISogeln befireit und dem Be-

dorihiMe angepasst worden sind. Auch was den Inhalt- des Oebungsstoffee

belriOt, rauss man lobend anerkennen, dass nichtssagende, inhaltlose

Salle immer mehr aus denselben, besondeis ans dem tweiten Theile, ver-

•ihwnndeo und Satie, wie & 37 « diese HSuser sind gestern verkauft

weiden» ^wischen awei Sitien von Terentius und Phociou, und S. 1-70
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ehedem arborem tn^iicmemt* mit dem ganz besiehangslosen Plusquam-

perreclum , etwas seltenes sind. Am ersten Theile ist in dieser Beziehung

freilich noch mehr zu bessern, und ich glaube, es ISsst sich erretcbeo,

in einem Cebungsbuche auch nicht einen einzigen Satz zu haben, der

nicht eine Lehre , eine historische Tbatsacbe oder irgend eine dem Oe-

dankenkreise des Knaben angemessene Wahrheit enthalte. Sehr passend

sind in dem lateinisehcn Uebungsalolftm sofaSifsiCB EinprSgung fär im
Schüler die die jedemaKg« CebcnMft md l«gel btMMm W9rter

durch den Druck auageteielinet, s. B» 8. HO! in dm Abaebnilt« Adjectifa

csßime €t in0piB€t wdrwumin MHofue rM9 ti ftumini'
hU9 akmndsmitt Muntf* was natMeh in AbaehnitleD nelir

allgemeinen grammatiieheB Bcnnhungen, t. 8. 11$ fiber d«n ikooetatifiia

com in8nitlvo , und in denen mit geniwbtein Stoff» gana wegflmt Aof-

fallend ist, daas Rr. Roegg in der Canalr. Aee. c inf. cwisdMn dan

flauptrerbum ond dieser abhSngigen Gonatraetioo maiatena, aber dneli

nicht eont«ineat interpungirt , s. B. 8. 124 C. 9. CmUui pMumtkutt,
mete prwiwM kaum d^Miiram euef dagegen Matutku, €9ßUm
€ue w^em vi0t, ree^ßmi eeeiittt, wn er cooaeiiue&C acbraiben mäasto

Mi, eäfitam eue urUm, tMU,* Aber die DnrcMeebtmg dea Aecoa.

Cp inf. mit Subject and Terbom, x. B. in dam 8ataa ««mm fitfiffiie

€akmuuam wUienimm «aar puM^ mümto nna blnraidiend bdebrcn,

wenn ea noch dessen bedSrfle, daia weder der objective, noeb der aub*

jective Ace. c. bif« von dem Hauptverbum getrennt, ataa* aneb nicht twi*

sehen denaelben intei|Nmgirt werden aoll. A«eh die DeutKchbeil kam
diese IntcrpnncHon nicht verlangen, nnd das enge AnachKesaen des Acc

c. inf. an das Havpiverbum mnss nothwendig die riehtige Anffasswng dea

engen Znaammeahangea bei dem Schiller erleiehtern. Anch awisehen Am-
läbni^ ftam^muMnet nnd swiachen MmteUm^ uM^HM, 8. 914^

aoltte nicht interpnngirt werden. Doch diese nnd wenige andere ünga-

naoigfceiten kennen der NSttliebkait dieses Buches keinen weaentliehto

Eintrag tbnn. Druckfehler sind äusserst selten nnd unbedeutend. Besondeia

an bemerken ist II. Th. S. 190 panpen ätte statt ptni pmkr$.
SchKesallch wollen wir noch die Aufgaben xum Ueberaetaen

ln*a Lateiniache behufa Einöhnng der elementaren Syntax
von A. Haaeke (Nr. lOi) mit wenigen Worten besprechen. Dieaelben sind

lir eine höhere Stulb » ala die eben besprochenen Cebungshucher, am (I)

Putaohe*a lateinischer Orammatik tuaammengeateilti der

Znsats bebttfa Einübung der elementaren Syntax und der ga-

botene Stoff selbst taasen annehmen, daaa der Hr. Verf. aia vonugsweiM

. für die dritte und vierte latoiniicfae Glasse bestimmt habe, obgleich die

14—18 eratea Seiten mehr filr die sweite, tbellweiae aogar fOr dte erste

Glasse iteeignet erscheinen, üebrigena ist die Auawabl dea Stoffes mit

grossem Fleisse geschehen und hat viel pasaandea geboten, sowohl nach dem

Inhalte, als anch nach den grammatiaeben Besiebungen. Doch bleibt auch

auf der einen, wte auf der anderen Seite noch vielen lu wunacheni aralaM
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Lateinische Spraehbücher. S95

fat « eia weaenüidier Mangel» das« dordi das ganse Bueb kindarch auch
Hiebt iwei abgcaebloaaene SaCio mit einander xiuaaiDenbangen, nicht eine

eimige m^rere 88lie nndanende Eniblung in deanselben entbaJteo ist,

md, gleieli ab balle der 8r. Yerf. getUaaeQUieh daa dem labalte uach
erwandte anarinandeigenaaeo, flnden aicb in einaelnen Abaehnillen Satze
verwandten fnbaltee, abev durch gana frendarlige von einander getrennt,

t. B. 8. 25, Abacbn. 72 iat der eiale Sata «Mit ao graaaer Einatimmig-
beit, wie keui anderer vorber, iat Serrina Tnllioa sun Kdnige erkUrt
werden ;* dann folgt awaf^ein Sali aber die Oeburl nnd die üandlnnga-
welee deeaelben Konigee, dann ein Sata über Tarqttinina der SebGIer
kann niebt wiaaen , ob Priaena oder Superbna —» dann ober Milliadea,

nod uletit ebi Sata, der aicb paaaend, jedoeh mit Vermeidung der Wie-
derbolnng, an den eralen angcaebloeaen balle

, «Den (dem) Serr. TuUiua»
der mit boehater Einaliaunigfceit der Viter ond dea Volkea fcnm Kdnige
erwiblt geweaen war , folgte L. TarqnioiQa , der weder auf Befcfal dea
Volkea nocb mit Genebmigung der Väter regierie.' Garn miiamend iat

ea dabei, einigen Sitien eine Form wa geben, die aie nnr im XoaaaBmen-
hange mit anderen haben kdnnen, i. B. Abaehnitt 74, Sali 1 «damaia
biell Cicero von Zon erregt etae — Bede n. a. w.|» wibiend im vor^

hergehenden Satae von Tbraaybnioa geaproehen wird. Aneh leiden einige

Satxe an aurfallender BSrte ond anpaaaendem Auadnieke, 1. B. Abaobn. 201,
SaU 1 «Wiewohl Eumenes den Perdikkaa aebwach aab, weil er ge-

iwongen wurde allen allein zu wideratehen, ao wollte er ihn doeh nicht

Tcrlnsscn nml war nach Heil nicht begieriger als nach Treue.*
Salz A «Die Römer empfingen eine Niederlage u. a. w.' Wae die 2a-
aammcnstellung der Aufgaben zu Putsctie's Grnmmatik betrifft, ao merkt
man in der äusseren Eioricblung gar nichts davon, kein Paragraph der

Grammatik ist irgend genannt, keinem Ai)schnilte eine Ccberaebrifl ge-

geben, wodurch erstens eine angenehme Abtbeilung der UebaDgaalucke

bewirkt würde, während das einrurmige onunlerbrocbene Fortlaufen der

Aufgaben ermüdet , zweitens der Schüler auch angewiesen würde die be-

treffende Stelle der Grammatik sn suchen und in den Bezeiciinungen des

Inhaltes gleichsam einen grammatischen Leitfaden hätte. Man kann dem
Knaben nicht za Tie! durch äussere Mittel zu Uiifä kommen, so lange aie

geeignet sind zu erspriessHchem Nachdenken zu führen. In der Ceber-

einstimmung der Zahl der (Jebungsstücke
, 330, mit der Seitenzahl der

neuesten Auflage ron Putacbe'a Grammatik darf doch wohl nur bloeaer

Znftill gesucht werden, und was die Bemerkung des Hm. Uaacke am
Schlüsse der Vorrede, dass die eben erschienene crissere Gram-»

inatik von Putsche eine neaendere Nachweisung der Para-
graphen n i c ht nö t big gemacht hab e , da die Paragraphen
der kleineren Grammatik nur mit (!) 100 (soll 200 heisscn)

addirt zu werden brauchen, um mit denen der grösseren
übereinzuslimraen, zur Aufklärung des äusseren Verhältnisses seiner

Aufgaben tu der Anordnung von Putsche's Grammatik beitragen aoli, iat

ZaiUdirirt lur «lio m.Iw. Cjrm«. 1M2. Hl. H«ft. |g
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ns Hartungt die Tnigodi«n de$ Sophokles.

Dicht 211 erkennen. In ilcDi WortemTzeiclmisse hat Iii. II. die Verl).i der

i. und 4. Coiiju- ition ira Inlimliv angegeben, die der 2. und 3. im

juTriisens*' U. h. in der 1. Pers. s. präs. inil.; liier halte der JIr. Verf.

wohl so viel Bekanntschaft dos Schulers mit den Vei b. n annehmen können,

dass eino solche an sich unpassende Dislinction unuölhig erschien, um
zu verhüten, dass der Schüler, wenn alle Verba im Infinitiv angegeben

wafen, z. B. redäere zur zweiten, oder im umgekehrten Falle z. B. äepono

zur ersten Conjugation zählte. Wollte man hier nachhelfen, so koDDieo

alle Vorba im iufmitiv angegeben und die der zweiten Gonjugatioa ire

bezcichiict werden. Bei einigen durften auch die Onrndfornfln tmgßdtnUü

werden, z. B. demeiere, ettui, esnm. Aadi komite hia ud wiadar

- die Bezeichnung der QuanÜtlt nicht zu tadeln sein. 0odi sind in wMmck
Dmgon, wo man auf Grammatik imd Lvxikoii wweiien kann, für ein

MoDgdNieb die Mnun fehr iolnrar la tiaheD. Dta vorUagMuk Uatoigv-

iHidi betrachten wir als einen sehr löbliehen Anlhng, der einer weaenl-

Bäben VervoUkeoMnnung bedürftig und libig iat, dber auch jetil aehoo

ndl df« vielen guten, das er entbüt, lur mSndllehen Debung und be-

sondere iir Vermeidung des aeitranbenden Dlelirena der Auligaben dnreb

gesebiekte AnswaU des Lehrers mit Nutien gebranefat werden kann.

Wien» im Febmar 1852.

AI. Capellmann.

Die Tragödien des Sophokles (^ricchiM li inil metrischer Uebersefzimg

u. prüfenden u. erklärenden Anmerkungen von J.A. Härtung.
Leipzig, Engelmarin, 1850 u. 51. 8 Bdcbn., wovon das 8. die

Fragmente u. ladiceä enthält.— Das Bdchn. zu I fl. 14 kr. CM.

Die Ausgaben des Sophokles nnd Euripidee Ton Härtung sind ssbon

vieUhch in deutschen Zeitsebriften besproehen worden^ so dass es beinaho

überflüssig scheinen dfirfle, sie einer noehmaligen Bespredmng tu nnter-

werfen. Aber da diese Ausgaben anf unseren Oynmasien Eingang geAmden

haben und in mehreren Programmen ansdrueUieb als HflfM>ucb iOr Lehrer

und Schüler angegeben aind, ao sebebit es angemessen» knn zu eiürtem,

ob sie dem Zwecke des Unterrichtes wirklich entsprechen oder nicht. —
Der Pfan der Hartung^schen Ausgaben Ist folgender« Nach einer kurssD

die Anlage und den Charakter des Trauerspieles in allgemebieQ lOgeo

darstellenden Ehleitung folgt der Tcrbesserle Text mit gegenGber siebender

deutschsr Ueberselzung. Unlerbalb des Textes ist eine Auswahl ton Ta-

rianten gegeben, am Ende des Textes dn Schema der Metra beigefügt.

Daran achliesst sieh der Gommentar, der hauptsächlich krittsche und nur

wenige eiUSrende und sachliche Bemerkungen enfbilt. Was nun die

Einleitungen in yoriiegender Ausgidie anbetrüR^ so fikiden wir in denselben

«Ine sehr parteiische Beurtheihing der SophoklelsAen IVagSdien Terbuoden

Uli einer hdUgen Polemik gegen ?iele lum Ibeil« asbea widerlegte^ aum
Ibeite noch geHende und naeb unserer AsnichtgaBi licbtige Auflhssnngeii
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Htrtnng, die Tragödien des 8ophoklei. 237

tler Sophokkischcn rrngodieii. Parteiisch nennen wir die Beiirthcilungj

weil der Herr Verf^mer skls bemüht ist durch Vergleichung der Dramen

de« Sophokles mit l>rameTi des Ktiripides, welche ähnliche Stoffe behan-

dehi, crslrron herabzusolzon , lelztorcn zu erheben So wird denn nun

dem l'laioklct, dem Üedi|>us, der Antigono de.s iuinjjuks der Vorzug vor

den gleichnamigen Tragödien des Sophokles zuerkannt, obwohl über diese

verlorenen Dramen des Euripides nur einzelne unsichere An^<iben voi"-

liogcü , die der Herr Verfasser bei der Anordnung des Inhaltes willkür-

lich benützt hat; und während dem Euripides der Vorzug eines mora-

lischen Dichters zuerkannt wird, werden diejenigen, welche eine mo-

ralische Idee als Grundlage der einzelnen Tragödien des Sophokles an-

nehmen, scharf getadelt An Ocdipus von Kolooos, der von dem grinzen

Altcrthume als eio hohes Meisterwerk betrachtet wurde , tndcit der Herr

Verf. die lose Vertlndimg der Episoden yoii dem Auftritte der Ismene und

des Polyoices mit der übrigen Handlung , obwohl diese nach der kunst-

reichen Anlige des Drams mit den anderen Tbeilen innig verbunden sind,

und das Enobeinea def Polyniees mit dem Auftretmi des Kreon wesent-

lid) snsammeDbSngts er findet hier «eine recht bfibicbe Ifannigfsltigkeit

von Charakteren* und nennt den Charakter des Kreon «leicbt den besten

Bestandtbdl der ganien Tragödie.' Des Charakters das Thesen^ der Be-

dealung des Chores wird nicht gedacht; überhaupt ist das lyrische Element

in den Tragödien des Sophokles gar nicht erwihnt und besprochen , da
'

doch der Hr. Verf. in seinen Ausgaben des Euripides selbst bedeutungs-

lose Chorgesänge mit Lobsprüchen erhebt. Ebensowenig können wir dem
Hm. Verf. beistimmen, wenn er in den Tragödien des Sophokles blosse

Charakterbilder erbtickt und die Annahme einer moralischen Idee als

Grundlage des Dramas Tsrwirft. Wie die rellgidsen Ideen sich im Mythos

ausprägten, so prägten sie sieh in derselben Gestalt und Enlwiokelung auch

im Drama aui^ dessen Grundlage der Mythos war. Lag s. B. in dem Mythos

von der Antigene die Idee des Kampfes iwischcn göttlichem und mensch-

lichem Bechle und dem Siege des ersteren über das letttere^ so erscheint

' auch diess als die leitende Idee der Tragödie Antigone. Endlich mochten

wir auch auf Ter^eichungen von Diebterwerken, die ahnliche Stoffe be-

handeln, nicht jenes Gewicht legen, welches der Bt* VerüMser hierauf

legen wiU, da bei der grossen Temcbledenheit in der Anlage (man ?er*

gleiche die Elefctra des Sophokles und Euripides mit den Choepboren des

Aeschylus) auch sur Vergleichung der einsehien Theile der Ausfuhrung

wenig Anha^nncte vorbanden sindi noch weniger Nntsen dürfte eine

Vergleiehni^ modemer dichterischer Kunstwerke mit antiken Dichtungen

habfD, wie wenn der Charakter eines i^as mit dem eines Tasso, der emes

Pbiloktet mit dem ehies Wallsnstein Tergliehen wird, welche Vergleichung

wohl im allgemeinen interessant, für dis AnlTassung der bestimmten Tra-

gödie aber, von der gehandelt wird, wenig erspriesslieh sein durfte.

Was die Keoension des Textes aabetrifll, so erkennen wir an, dass

der Heransgeber die Yorhandenen UiUmiittel » sowie die Arbeiten sehier
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Voi'päiipor fleissig fliircljfoi.schl , dass er die C nziilässigkcil mnnclior Kr-

klärungsarl uacljgew icscn, mehicrt n Slellcii ilurcli l^ikläiung und 1 iiienda-

tion eine bessere Gcslalt verliohni liaf, u\<cv itu f^aiaen gtuommen können

wir uns mit der Art und Weise seiner Kritik durchaus nicht eiiivprstfinden

erklärcu. Der Text ist mit einer Luzahl vom Coiijeclurcn uherfülll , die

häufig, aller fcsltii Grundlage enlbohrcnd und nur aus der suijjeclivtn An-

schauung des üri). Herausgebers entsprungen, mit VeiT^erfung dessen, was

der Dicülcr gab, das ihm aufdringen , was er theils gesagt, Iheils nicht

gesagt haben kunule. Bestimml müssen wir auch den Missbrauch riii^en,

der eben in dieser Hinsicht uul den Scholien gclriebcn wird, indem der Hr.

Herausgeber die Scholien willkürlich oft selbst durch Besserung (PAi/. 424,

AJ. 454) deutet und manche augenscheinlich nur als Conjectur von den

Sch(jlien gegebene Lcsearl (ich eriuiierc an das in den Scholien so häufig

vorkommende: bI 61 ygatpag) zur allein wahren erhebt. Ebenso w^er-

den die Glossen des Hesychius willkürlich gedeutet, nach von ihnen

angegebenen Formen neue Formen geschmiedet, die vorhandenen Glos-

sen ohne sicheren Grund auf Stellen in den Tragödien {PAil. 460,

0. C. 515, 1045) bezogen u. s. w. Eben so häufig wird aucb das he-

kannte Mittel angewendet, Leseart nnd Besserung mit InUiAlbucbstabeB

geschrieben nebeneinander biazustelletii um die Verderbung der Stellen

leiehter su erklären. Wenn schon diese subjective Willkür io der Be-

handlung des Teiles einem jeden, für den Kritik eine ernste Aufgabe ist,

den Gebrauch der Hartung'scben Comnicntare verleiden muss, so wird

diese noch widerwärtiger durch diejenige Art von Polemik, welche der

Hr. Verf. so siemlich gegen alle Gelehrte, welche über Sophokles gear-

beitet haben, vor allen aber gegen G. Hermann iibt Wir können uns

nicht entschliessen , von der Sprache» in welcher der Hr. Verf. seine

kränkenden Angriffe gegen Hermann richtet und diesem nicht allein jegU-

ehes Verdienst um die Erklärung und Textesgestaltung des Sophokles ab-

spricht, sondern ihn wie einen unwissenden Schulknaben behandelt, einige

Beispiele abdrucken lu lassen. Das aber wissen wir, dass Hermann't

Verdienste dadurch uicht verkümmert werden^ wenn jemand, der auf Her-

mann's Schullem steht, über eine Anxabl von Stellen abweichend von ihm

und richtiger entscheidet, und dass der Ton, in welchem der Hr. Verf.

den Streit fuhrt — wenn man es nodi « Streit' nennen kann — nieht
den Mann herabsetst, den der Hr. Verf. dadurch vernichten wollte. Bat

der Hr. Verf. gar nicht geahnet, dass ein neuer Herausgeber in seinen
Arbeiten derAnlÜsse genug zu gleichem Tadel finden könnte? Besser w8re

es gewesen, die Worte des Sophokles zu beachten

:

ttp^ifog xm %6 fftly tv dinatop sfircftr,

Der uns nur karg zugemessene Baum swingt uns, nur in der grössten

Kürze einige Belege für das von uns ausgesprochene beizubringen. Wir

wühlen die Behandlung des eisten Ghorgesanges im König Oedipus Ihi bis
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Harliiog, dieTragSdien de« Sophokles.

200. Ilici cotijicirl der ilr. Vorf. v. 153 Imtizaiiai statt i-nrirct^ai

(l'cbers. : icli hange Y). Aber hTitred-ai hcissl nicht aufflif jj:on, soiiüeni weg-

fliegen, uiul wird iiii in (iicjsoiu Siunc g»*!)raurhl. V. 10<> ^ttI (pQovrtSog

{yxn^ stall ^Tci (f. L l (I^trs. : im (?) Sürg' ii Kciu SeUwert. Aber hclioii

die Glosse inivoia^ koiinlc /.l igfii. wie tp^ovrCHo^ aufziifasscu war, näm-

lich als „Ueberlegnn:;.'* V. Mdäklov rf' /.t' nlXca stall <t' (tv a. llirr

müssen wir uns bcslitumt gPRcn die Au!>lds»un? des uv oikl.iicii, denn

die lieispiclü bei IMatfhifi dr. Gr. §. 515 y. sind nicht aualog und eine

solche Auslassung diü av gebort dein späteren Sprachgebrauche an. V. 175

tCJtt(iov stall tCTTt^ov. Sophokles kann so nicht gcschrirlien hibtu, weil

9bov ohne Beisatz nin* is(,uuilich wäre, wohl aber kann ll ulrs icnfQoq

9f6g genannt werden , da seine Wohniinj? im Westen gedacht wird.

V. 167, gegen die Conjrrlur tav nokig uvu^Cy^ynov stall (cvf'ioi^in)^ streiten

melrisclie Medenken , zudem ist die Behauptung, dass (ov «r«pi{^aü^ nur:

«ohne deren Zahl" lieissen könne, unf;L;:niudet . da avcioi^aoq unzählig

heiast, wv aher als den. rel. zu fassen ist: „an diesen gilil die Oemeindo

in unzähliger .Menge zu Grunde.* V. 180. Hier lesen wir eine sehr will-

kürliche Hesseiung: avöuv :TccQcißciftiov alkod-sv aXXaij IvyQcöv novmv

txTrjgtgj imaxsvaiovüiv (?) stall axrav naga ßcifiiov xtA,. Dass Avypeoi»

novcov von txxrj^fg abhängig Bein könne, ist bereits von anderen dar-

gelban worden; dennoch köunto auch ivypeJv novnv als Gen. causs.

genommen werden, da wir ja häufig b«i mit Präpositionen zusammcngo-

$et£tcn Verben einen von der Präposition ganz unabhängigen Casus findeo,

der Gen. causs. aber, wie die too Wunder gesammelten Beispiele der>

Ibun, bei Verben wie nivm, %Utim sich häufig üudel. Die Behauptung,

dam ttxr^ hier nicht stehen könne, ist Mseh. Man Tergleiche die An-

merkung Tricliu*« (y. 172), und Aneä. CkoepM. 118, wo von einer

sinnbildlieben Erkllrung keine Bede »ein kann. DaM femer Weh-

klage bedeuten solle, wie Ei» 186, PMi. 206, ist nieht zu erweisen, denn

an den genannten Stellen erbfilt es erst dnrcb üintosotzung der Beiwdrter

Unt^ und %^v9dpa^ diese Bedeutung. Die Anmerkung des Scholiaaten

endlich beweist gar niehls, da die Wortes onov et ^af»ol %m9 ycr«v

tUt nnr ala eine Erklirnng des localeo Adjectives ßtoittos anxuseben ist.

V. 188 Ijcov^og (Variante IQr: mnov^og), Dass Ivov^os hier stehen könnte,

ist wohl nicht an beswelfeln, aber daraus folgt noch nicht, dass es das

allein richtige ist; ««ov^os ist von den besten Handschriften bestätigt,

durch viellache Analogieen gestobit und giebt eine sweckmifsige Gon'•^

simction des Genitives ««K^og. V. 2<M^, die hier angegebenen Conjecturen

suid sehr gewaltsam und die Annahme einer LQcko viel wahrscheinlicher.

— Vergleichen wir noch, die Behandlung einiger Stellen aus dem. Anfange

des Fhiloktets v. 22 ist htst nicht nothwendig, ebensowenig auch die

vorgeschlagene Inlerpunctioo, wenn wir Ijj^s» nach ffer, 3, 17 erklüren.

V. S3 tfr»«vi) las Emiatk 806, 57, dessen Erklärung durchaus nicht au

verwerfen ist. V. 42 will der Hr. Verf. die Conjector awntwin für

9^0fPmiTj durch AnlGhnmg von 0. M, 26 sichern, aber in dieser ange-
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810 Härtung, die Tragödien des Sopboklee.

führten Stelle ist doch wohl die Vergleichung uul noch katim flügge ge-

wordenen Vögeln klar ersichtlich, weiche der Hr. ^erf. scinverlicli wird

auf Pliiloktel übertragen wollen. Uebrigens hat Ileriu.mn ngog in Ttgog-

ßalfi riclilig auf f^tanfjav Ijczogen , ein die W elle hin.» V. 67 ist ßa/.Etg

nicht durch ^^atig zu erklären, sondern <)er Dativ ist durch Stelkit wie

//. Tl. 187 Aescä. Prom. 190 zu rechlferiigcn. V. 81 laiuv ist nicht

nolhwendifr. Vgl. zu y.ri^na ).<c\]uv Find. Sem. 3, 77. — V. 188 Die

Conjeclur vrconqovti (ühijgeiis seliüü \(>[i auJeren versucht) p.issl nicht,

da bestnuiüt Sckol. Ar. Ach. 88 avrt,^-;-/; £
• l-il zi},v d-OQv^uvr-z(oi' )J-

yttui es auf das lärmende Cntcrbrcciien bczieliea. V. 378 fioÄttv i^tl

statt fka^eiv iftov. Hiermit ist dem Bedenken, das der Hr. Verf. aus-

spricht, nicht abgehülkü, denn sollten sie dann, wenn Neoptoleuios an-

gckomuKii w.'ire , das Keclit gehabt haben, die Waffen zu vergeben? Mit
^

den Woi t 11 dis Icxles ist schon liinreichend das freie Vcrfügungsrechl

dts. Li^cuUiüiiiLis ausgesprochen. V, 3bü voiioiai statt loyoiai. Aber

XoyoLOL entspricht hier dem durch SiSaaxultov augedeulclen Gleichnisse,

für welches der Scholiasl, wie so liäulig. <lic Sache selbst gesetzt hat.

—

Alan vergleiche nur noch einige einzelne Stellen z. R. PAil. 1067, wo Hr. 0.

f**
o^vTOvoi — iXovatv — ov8' to%(o schreibt, mit der Erklärung:

Philoktet soll nicht mehr nach Vögeln schiessen, sondern selbst (als Leiche)

von den Vögelu gefressen und in die Luft verschleppt werden. Denn er

iLann sich nicht mehr wehren. Uud diess soll ein poetischer Gedanke

aeinf Das soll Sophokles geschrieben haben? Die Vögel mit den Stucken

des Leibes (?) von Pliiloktet im Munde sollen «neaufdig o^vvom belisen;

und der Dicbter muet noeh einmal sagen, dasi Philnktet's Leiche iich

niehl wehren kann. — Bftin lehe femer die eben eo aimothigen ab un-

IMssenden Aendernngen AJ, 358» 424 u. a. m., besonders 0, £1 516« Gana

neue Vene kann man conjicirt lesen ttaek. 850^865.

Was die Yarianten betrifft, welche unterhalb des Textes ange-

geben sind, so kann BeL idcbt bemerken, dass sie nach einem bcetimmten

Plane geordnet waren. Wir finden dabei manchmal die Lesearten der ein*

seinen Bdscbr. eittrt, Lesearten aus Snidas u. a. angegeben, ohne dass

jedoch die Wichtigkeit der Leseart hierfiber entschieden hatte. Häufig

sind solche Citationen unterlassen. Ebenso sind bei Verbeoerungen die

Namen ihrer Urheber bald genannt, bald nur im Commenlare angegeben,

bald gans übergangen. Die Mannigfaltigkeit der Ausdrucke, welche hierbei

angewendet werden, dient nur dasu, die Verwirrung an Termehren. Man
vergleiche AJa9 61. t08. 114. 2S8w 244. 283. 380. 403. PM. 66. 88. Oa
106. III. 116. 134. 0t4, CU, 7. 63. 113. 120. 148. 170. 329. 3(5*

384» 452 u. s. w.

DieDebersetsung vermögen wir weder von Seite derSehBnhcit

und des Schwanges der Sprache, niKth von Seile der Genauigkeit und

Treue tu loben. Obwohl Hr. U. die Debersetser, wie Tb «dicham und

Donner gleich den Beraus^ebem heftig angegriffen hat (JL/* S. 181), so

haben doch die Uebenetningen beider unendlich mehr Werth, als die
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8€inige. Die Sprache ist mall, oft gemein, in den lyrischeu Steilen finden

sich öfters sehr schwer verständliche Satze, z. B. 0. C. 130 — lautlos

andacbbvoUü Gebete nur Flüsternd, welchem der Kuiuiiihn;^' iiuht achtel

im mindesten , sagt man — 140. Nicht »'hen von ganz glückseligem Luus

Hochstehend — (Man verfjlcirhc den iexl.) An Sondcrbarikeileu fthlt es

nicht. Z. B. 0. C. b") In s cudiieh Land (t^pfiiav); v. 15S irrender Lt uU;i-

reich {no/.vLLü^^}' aionu); v. 701 die HitkT-ltoss-Knust {ivinnop tvitmiov).

AJ. 88 hliel)' u h .iu-. dem Spiel, (fv.ro,- i'xi^ti')^ v. 103 abf?efeimlc ße&lie

(rotWiTpiTrroj/ y.kvados). ÄtU. 951 (>n uci-\VÜ9tUDg (a^arov kkxog) u. a.,

die man wühl auf jeder Seite finden dürfte. Um endlich die Treue der

llebersetzung zu prüfen, wolle der Leser s. B. nur für deu Aulaiii: des

AJus tebarseUung und Text vergleichen, so wird sieh v. 27, 32, 45,

49, 66, 85, 124, 13J, 152, 164, 175 der Mangel an Genauigkeit deutlich

zeigen, und ähnliches gilt von anderen Partieen der üebersetzung.

Bei der Angaho der Schcmal.i lut die Metra bat es dem Hrn.

Verf. beliebt, sich mö£i;lichst für griechische metrische Verhältnisse

deutscher Mamen Liilifnfn: kehr, (Itgenkehr, Gruppe, widerstre-

bende Jamben u.a. m. Soll d iiti der VürUicil omor rremeinsamen , all-

gemein anerkanntem 1 c i m j u ü 1 o g i e nun auch m dui Mcli ik aufgegeben

werden? und i.sl durch diese l eberset/.ung das Verständniss der Sache

ir^'-üd gefoiÜLi I V l 1 Ingcns zeigl mcIi Ik i dci AiiurJiiUug der Metra nicht

gt iinge Willküihclikcit , besonders lu der liinweglassung von Wörtern,

zumal derjenigen, die wiederholt werden. (0. C. 119, 122 u. s. w.) Auch

würde so manches , wa^n über die sceuische Einrichtung angegeben wird,

tu berichtigen sein.

Was endlich die Bearbeitung der Fragmente betrifft, so könrnn

wir dem Hm. Verf. dariu nicht beistimmen, dass diese Bearbeitung die-

felben genieisbar machen soll (Bd. 8, S. 1), beeondeii da nur im allge'*

meinen einielne Züge angegeben werden können. Harum halten wir «neh

die Debenelzung der Fragmente für eine AruobtloM Mähe. Da die Be-

Bciieitung eolober Fragmente der subjecUven Aneehaoung den weileitea

Spielnun gewährt, eo Heise tieb natOrliob vieke im einiebien efinnen^

wie ans hier der Baum verbleiet

Whr scbliessen diesen Aotels mit der Bemerkung, dass wir gans

dem Drtbeile beislimmM» das Hr. Professor Cnrlius im X. Hefle der

«Zeilscbrift für die oetefr. Gymnasien* 1861, 8. 797 ausgesproehen hat|

weder in Besng anfdie TeilreeensioD , nooh aof die Anmerkungen, noeh

anf die Oebenettong seheint uns die Ansgab« Schalem empfohlen werdenn
dürfen. Die Teztreeenskm ist interessant für gelebrts Leser, welche aas der

groeasn 2ahl unnutier Aenderungen die gelungenen Emendationen heraus-

sysoehen nioht ermnden, sie gehört in ihrer Willkdriichkeit nloht ffir den

Sehnlgebrsneh ; die Uebemsttuug wird nur den trigen SehQlem ein will*

kosunener, aber sebidUoher Behelf sein} der Commentar endlich ist in

einem Tone geschrieben, den wenigatens wm jedem Sdittlbnehe tett

tu halten die silUiebe Scheu vor der au bildenden Jugend gebieten soUte.
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Herti, Karl Laefamano.

Es sei erlaubt, bei dieser Gelegenheit auf die neuen Auflagen von

Bwei Bandcheo der Hermann 'sehen Sophoklesausgabe biniuwoiaen; der

Ajas ist vor knnem in der vierten, die Tr ach ini eri nnen in der

dritten Auflage erschienen (Leipzig, E. Fleischer ,
jedes Bändchen zu

1 iL 8 kr. G.M.)* Bia Einrichtung der Herrn an n'schen Ausgaben ist

attgemein bekannt, ihr Werth wird durch die vorhin erwähnte Polemik

nicht geaehmSlert werden ; so wenig dieaelben für den Gebrauch der Schüler

beatimmt oder angemesaen aind, ao nnentbehilieh sind aie für den Lehrer.

Die Torliegenden neuen Auflagen leichnen aich vor den voransgehendeD

nicht nur durch eine Trefflichkeit änwerer Auiatattung aus^ die nichta a«

wQnachan übrig läsat, aondem haben auch, ao weit wir na mit firuheren

Auflagen vergleichen konnten, noch manche Verbeaaemng von der Hand

dea veratorbeneii erhalteni manche unhaltbare Anaicht iat aufgegeben, da-

gegen sind an mehreren Stellen neue gelungene EmMidationen daigebotcn«.

Prag, im Jänner 1852.
Dr. K. Schenkl.

Karl Lachmann. Eine Biographie von Martin Hertz. BerUn,

Hertz, 1851. XLIU u. 255 S. 8. ~- I Thlr. 26 IVgr. = 3 II.

22 kr. CM.

Es ist eine gute, nlle Sille, driss das Lclx-n ])fdeulrndcr Gelvlirtcn

von einem ihrer Schüler erzälilt wird. Zunächst geschiebt dadurch der

Pietät genüge. Alle die, welche dem verstorbenen zum Danke verpflichtet

aind, sehen ausser seinen Werken auch seine Peraonlichkeit gern der Nach'

weit überliefert. Doch werden solche Schilderungen auch für die femar

stehenden ihr Interesse haben. Denn wenn wir die Pflege der Wieaen-

scharten nicht bloss um Ihrer selbst willen, sondern auch wegen ihres die

Geister reinigenden , veredelnden und stahlenden Einflosaea anstreben , m
aoU das Leben der HSnner, welche in der Wissenachafl hervorragtan, von

dieser belebenden iLraft Zengniss geben. Darum hat die Dafstellong auch

aolohea Lebena, das ausseriich sehr einfach und achlicht dahin floaa, ilocfa

ihre groase Bedeutung aobald aich darin eben jene Kraft geaeigt hat.

Dnd unter den Männern der Wissenschaft, an denen wir auaser der

Behirfe des Geistes und der umfasaenden Gelehrsamkeit auch den in Leben

and Wissenschaft erprobten Charakter su verehren haben, ateht Laohmann
in erster Reihe. Wer je das Glück gehabt bat dieses Mannea Schüler au

aein, wird nicht bloss von seinem Wimen und der schneidenden Scharfe

seines Geistes , sondern auch von der unbeslecbiichen Wahrheilsliebe und

der sitUiclieii Strenge des lioeliverehrten Lehrers unauslöschliche Eindrücke

in sich aufgenommen haben. Aber um aus der etwas rauhen Schale den

ganzen gediegenen Kern seines Wesens zu erkennen, dazu bedurfte es des

persönlich n anhaltenden Verkehres, Eben deswegen müssen wir es dem
Hrn. Verf. dieser Biomviphie, auch einem dankbaren Schüler Lachmanns,

Dank wiascn, datu» er mit läebe und Sorgfalt das Leben des Lehrers ge-
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Herls, Karl Lacfamam 919

schildert mid dadurch dem Gefühle vieler Ausdruck , denen aber die ihn

licht näher kannten die Möglichkeit verschalH bat , in das reine^ treue^

ftMme 0«müib eiaes Mannes zu blicken , der nach «einer Anneiiteite

«od Minen Schriften Oefahr lief^ bot für herb, bitter und kalt zu gelteii«

Ladunaoo war Mdaler in der ILunit der philologiecbeii Kritik. Er

hiC dicee Kniet in eilen ihrvo Stufen und Arten geübt » und das auf drei

CeUden, von denen sehen jedes fiir sich su selbständiger Aneignung die

Iiift «MS «rbeitvolleo Mensehenlebens in Anspruch zu nehmen pflegt. Mit

der ErfDrsehuDg der urkundlichen Oeberiieferung» nit der PruAing der

indsehriften nach Alter und ^innerem Werthe beginnend, erhebt sich diese

IiUik m der hoheien Leistung den Test in der ursprSnglichsten , wo
aS^lidi in der vom Anter selbst geschaffenen Form liersualellen und er-

fiR ihre letzte und höchste Aufgabe, indem sie mit seharfera, an der

ÄKhe genährtem Urlheil daij cchle vom unechten sondert. Laehmann lial

fiese Kritik au griechischer, lalcjuistlitT uiul dcuUchci- LiUialur ^ciibt

und üiif jedem dieser drei Gebiete durch die Methode wie durch die l:Ir-

folge s«^ines Forscheus wesentlich neue Ii liiucu gebrochen. Denn es ist

Khwir zu sagen, ob sein Nnme iu Zukuiifl mehr in Bezug auf die horae-

n-rhen Gedichte, an dortmi Zerlegung in Lieder er sich wagte, oder in

iM;iug auf Properz und Lurrez , deren Text er wesentlich umgestaltete,

€<ier in Bezug auf die Nibelungen und andere Schätze der älteren deutschon

Literatur genannt werden wird , die er theils zuerst in lesbarer Form
herausgab, theils durch die eindringlichsten Untersuchungen scheiden und
ventehen lehrte» Eben weil seine wissenschaftliche Tbäligkeit vorzugsweise

HD Nachdenken des ton andern gedachten^ im Zerlegen, Sendern, Prüfen

bestand, war es ihm moglieh an den Grinsen dieser Gebiete auch solehe

Felder x« betreten, die soost ausserhalb der Philologie zu liegen pflegen.

OBd aoeh hier leistete er das bedeutendste ; lür seine Ausgabe Juridiseber

Aslonn ward er ?on den Juristen, fQr die kritisebe Bearbeitung des neuen

brianentes von den Theologen sum Doetor crebrt Aber so sehr wir auch

Üae im neunsehnten Jahrbunderle beispiellose Ausdehnung seiner For-

*liSBgcn bewundem müssen, grosser war wohl an Laehmann die Einheit

dieser Beetrebnngen unter einander und mit der ganzen Art seines

usersten Wesens. Das echte vom nnechten, das wahre vom felschen, das

tesbare vom dunkeln und verschlossenen zu scheiden war das Ziel

•MW Wissenschafl und das Princip seines Lehens. Darum verfolgte er

ii Wissenschaft und Leben alles Scheinwesen, alles biiliwahre
,
jede Au-

bafsußg, verschmähte sopai da» bloss ansprechende nur durch die Form
feilende und verspollete den Dünkel der lialbwisser wie die Eiidjiidung

wissen zu können, was über das Wissen hinausreicht. Ja ilmut tiirht

«t^a die äussere Form den Leser besteche oder zu dileltanlischer Heraus-

hel^uug eiiueluer Puncte verleite , schrieb er absichtlich (rocken und so,

trotz der Klarheit aller Gedanken, dennoch ihn su verstehen nur durch

^ ugestreogteste Geistesarbeit gelingt. Gewiss war das letztere eine
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Einseitigkeit, und vollends diess nachzuahmen wäre so unverständig wie

möglich. Aber jede aus einem festen Kern erwachsene Perednlichkeil ge-

bietet Achtung und ist mehr der Bewunderung werth, als ein glattes, von

Schlacken freieres aber minder urspräoglieiies Wcmo.
Reeht deoUioh tritt Uehmamis 9» hSdwt etgeothumyeb« Geisles-

riehtang io zwei Ausspr&dMD hemr, die ms Herr Herli von Ibm mift-

Iheilt Den einen erwihnt er mii Recht gleich in der Vorrede. Vit Bth

ilehnng auf die Schfiften eelBea Frenades Kieme, die er »ach deiaan Ted«

heramgab, schrieb EAchmann das .schöne Worts ^Den Streit der Mei-

oungen fiberdanert die enist gesacbte «od pruoUee dargcsteiHs Wahr-

heit.'' Dnd hl der Vonrede lur tweiten Ausgabe des Jwehi gibt LaehmaDB

folgende Sehilderang von der Nalttr der philologischen Erhlirungsweian

(S. 179 f.): ,,lch kann es dem rohen, itindtsehen, slolaeo gegenüber den

ehifMh wahre und nnsehvidige nennen, oder aneh» wenn ich den lechtOB

Aoadmek branehen soll, das philologische Verstindniss, das mit ftilgsaner

Hingehong die Gedanken, Absichten nnd Empfindungen des Diehlen, wi«

sie in ihm waren nnd wie sie den Zeitgenosssn erschehien mnssten , reia

und hell su wiederholen sucht, alles schöne fireodig mit geniessend, den

novollkommene oder hissliche, wo es nicht uberwiegt, mehr entsdinl«

digend und erkUrend als ans den Ansichten anderer 2eit oder gar eines ein-

tdnen bitter tadehid. Zu einem Verstlndniss dieser Art ist fi'cüich niemsnd

su fQhren, der nicht besondere Anlagen und mancherlei Kenntnisse mit-

bringt, Tor allem aber Dnbefingenheit und den guten Willen sich Zeit m,
nehmen und die Poesie auf sich nach des Dichters Absieht unterhaltend oder

bewegend einwirken su lassen 1 denn auch die gewaltigste fesselt nur den

empfänglidien, und sein ürtheil befreit nur wer sich willig ergeben hat'*

Der Biograph verfolgt Laehmanns Leben mit grosser $oigfalt von der

fltübesten lugend bis sum Tode, indem er die vefsehiedsnsten Seiten seiner

wissenschaftlichen und amtlichen Xblligkeit bespricht und sein geselligen

Leben wie seine äussere Erscheinung uns vorführt. Debemll bat er ans

reidiliehen Quellen geschöpft und bietet viel interessantes. Dem Streben naeh

Vollstfindigkeit mSsson wir es su gute halten, dass literarisohe und andere

noch ausseriichere Ehiselheiten bisweilen mit einer etwas pehiliehen Aim*

fuhrliebkeit bebandelt werden.

Om auch in die Art, wie Lachmann praktische Prägen des höheren

Cnterrichlswesens auflSuste, ein Blick thnn su Uesen, «ohliessen wir hier die

behersigenswertben Worte an^ die er im Jahre 1819 bei der vom preussisdien

Cnterrichlsroinisterium berufenen Conferens von tJnivecsilllslehrem in einer

dem Ministerium überreichten Verwahrung aussprach (8. 78): „Die Onlvsr-

sitäten haben die Pflicht sich als gelehrte Bildungsanstalten reifer junger

Männer zu erhalten. Es ist nicht die Aufgabe der Dniversitfit , ungebildete

Routiniers zu schulen , und ebenso wenix kann ihr Eugemuthet werden in

blasirten Knabcu den Trieb zu wissenschaftlichen Studien erst x« wecken."

Und so wunsch( M wir denn , dass Lachmanns Name und Geist auch

unter Oesterreichs Schulmännern sich eine Stätte itcreile. Denn das ist ein
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Geist «Imiger, echter mul« Dm daen Aoidruek Laehmaims zu gebraucheti,

„chliiagBVoller" Winentoliift. Hau ietw den Geist bot walten und es

wird sieb bewibreo, dass in der Wiiaeascfaaft eine eriiebeiule und veredelnde

Kiaftliegt

Prag, im Februar 1852.

G. Curtiat.

Geographischer Atlas über alle Theile der Erde, bearbeitet nach
nach der Lehre Carl Ritter's von J. M. Ziegler. 24 Kartea
Steinstich in gr. Fol., aus der typogr. Anstalt v. J. Wursler & Comp.
711 Wint»Tlhur. 2 Supplemenlkarten, 3'/, Bogen TH tuterungcn. Berlin,

Dietr. Ikiiner. 1847—51. Fünf l.iefrgen ä 2 Thir. = 3 fl. 36 kr. GM.
Die einzelna Karte V, Tbk. 54 tr. CM.

Der Hr. Verfasser dieser'Zeilen rief diesem Kartenwerke nach dem Er-

seheineD der ersten Lieferang in den österr. Blättern fSr Literatur (Nr. 290,

Jahrg. 1847) ein benliches «Glück auf* tu , and begrusste das vielver-

sprechende Unternehmen als einen Fortschritt im Atlantenwesen. Er hat

nicht nur keine Ursache sein damaliges Urltieil lurück m nehmen oder

auch nor theilweise sa modifioiren, er kann nach VoUendnng des gansen

bloss seine Ueberseugnng aumprechen, da« snm Studin'm der Erd-

kunde, und iwar im Geiste des Heros der deulseben Geographen, den

Europa mit Hochachtung nennt, Carl Eitter*s, kaum eine passeoders

Karleosammlnng gefunden werden durfte. Ohne an sogenannten politi-

schen Angaben arm m sein, gewahren die Karten ehie iiiieraus klare

IM»ersicbl der physischen Verliillnisse , and reihen sich in dieser Besie-

hung unter die besten Arbeilen. Die Terrainzeiebnuogy obgleich abwei-

chend von Priucipieu, welche (Jcbung und Theorie sanctionirten (welche je-

doch thcils als einseitig verwerflich, tbeils mit der Verkleinerung des Zeich-

onngsveriiäKiiisses zur Natur in steigender Progression unanwendbar sind)

hat jene (iigenscbaflen in hohem Grade, welche eine richtige und schnelle

AiifTassung des Haoptcharakt^rs, eine klaru Uebersicht der allgemeinen Ver-

bältnisse bewerkstelligen, nämlich Krall und Vi^eiehbeit am gehörigen Orte,

und dadurch plastische Wirkung. Dazu kommt noch die vullstan-

dige Ausrührung des JUrtenbiliie;?, no weit ein Stück Land in den Bereidl

des Rahmens fällt, was den Totaleindruck zum Vorlheile des Beschauers

ttnverkümmert lässt und zum Verfolge geschichtlicher Begebenheiten die

grossten Vortheile gewährt. Die Detailkrilik wird allerdiog^ Stellen finden,

wo mit demseltMn Slricbaufwando irgend eine Berggruppe mehr markirt

«der noch richtiger oharakterisirt sein könnte, sie wird hier und da ein

zu reichliches Mafs von Charakteristik antreffen, sie wird Umrisse ent-

decken an Küsten, Flüssen, besonders an Eisenbahnen etc., wo die antici>

pirte Eintragung die Gc^f'nwnrt überholte, wo jedes suviel ein uachbar-

hches zuwenig zur Folge hat, sie wird mit einem Worte hundert Kleinig-

keiten finden und Silben stecherei üben müssen, ohne das Verdienst schma-

ieraau köoaeo, dass die allgemeine Wahrfaeity dass Charakter und
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Verhäitaiss im gauzcn und grossen genügend, j.i wohlgelroiTeu

sich erproben. Zieglers Alias zeigt demnach allerdings ßlüssen , aber

Blösüi'u, von welobeii keia AtJas je frei sei wird, wenn gleich die beslen

Rrifle sieh vereinten. Das liegt im HeDsehenwerke, In der uoausweieh-

liehen OnvoltsCSndigkeit unserer Kenntnisse, in der Verscfaiedenheil unserer

Andoliteo iumI Pfihigkcilcn, in der Hasse des su bewältigenden Materials.

Unsere Karteuarbeiten nibero sieb der Natur an Vollkoomeuheit, je mehr

der llafiistab der Zeidmung mechanisehe Copirung sutSsst; sie enlferoen

•ich und werden suweilen rein ideal , je mehr wir die sclavische Nach*

ahmung der Natur verlassen müssen, nur den Charakter bewahren kdnnen,

und in minder bekannten Regionen kaum diesen mehr.

Hr. Ziegler hat mit Hecht die physiche Geographie in den Vorder^

gmnd gestellt, denn sie ist die Grundlage, das unveränderliche gegenüber

dem verinderlichen staatlichen, sie hegrundet und erklirt das letstere

aber nicht umgekehrt. Zu diesem Zwecke Ist (wenigstens in dem mir

vorliegendeii Exemplare) die Colorirung der politischen Abtheilnngeo so

lart als möglich gehalten, und es ist su wünschen, dass nicht das drSn-

gende Vormibeil ehier untergeordnete Zwecke' hoher stellenden Majoritit

im Poblieum in dieser Beziehung eine Aenderung herbeiführe.

Die Rüeksichten auf physikalische Geographie haben Hm. Ziegler

veranlasst. In die leeren Meeresriume der Karten der Welttheile Isothermen,

Linien der Abweichung der Magnetnadel, Strömungen des Meeres u. s. w.

aalkunehmen, Orten die mittleren Temperaturen beiiusetxen, knrs seine

Karten mit nützlichen Angaben zu bereichern, ohne der Hauptsache, dem
Totalbilde, einen Eintrag zu thun. Auch Jahreszahlen und Personennamen

finden wir bei Ortsnamen, Hdhcnzahien bei Bergnamen u.s.w, ohne dass

wir wegen Oeberladung eine Anklage erheben könnten. Oeberall hemcht
Klarheit, Leserlichkeit auch im dunkelsten Grunde. Bin Gebrauch gewisser

Schriflgattnngen zu gewissen Kategorien von Benennungen erleichtert das

Ableson und erspart manche Beisilze. Man weiss durch diese streng

eingehaltene Ordnung sogleich, ob der Name einer Gegend, einem Volks

stamme, einen Berggipfel, einer Rai, einem Plusse angehöre; dadurch wird

die äusserliche Erscheinung wohlgefälliger, und das Aufsuchen ist wesent-

lich erleichtert. Die Auswahl der Orte kann im allgemeinen ahi eine wohl-

gesichtete gelten; in diesem sehr schwierigen Functe, wo man niemand

recht thun kann, ist geleistet, was mit limsieht und reichhaltigem geogra-

phischem Wissen su leisten möglich war. Wer sich je mit Zeichnung

von Landkarten beCasst bat, wirft gewiss keinen Stein auf einen CoUegeo,

wenn er diessfallige lassliche Lucken und Fehler bemerkt, da er aus E^
fahrung weiss, welche Summe von Kenntiiissen erforderlich ist, um nur
im kleinen V a t e r I a n d e genügen zu können.

Der Atlas besteht ausser dem Zueignungsblatte an C. Hitter aus 24
ßlatlcrn, von welchen 1 den Flanigloben (/.nr (Jebersicht der Weltverbin-

dungen mittelst der Seewege), 6 den Wclltheileo, Ii den europaischisti

Staaten und 6 den wichtigsten Lindem von Asien, Afirica und America
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gewidmet Kiml. rileiclilicit der Mafsst/ibe für cntspifchnnie kiirten Suiten

findet man niclit, wohl nl)t'i' zicnilicli nahe komniiiidr \VrhriHn»«!«!?. So

schwanken tVn- Kni teu von Gro&^britaniiien, Frank itich. Deutschland. Of.ster-

reich. ^|)ani< Ii nii l H;dien zwi^che»; 1 : 2,400000 und 1 : 2,(>o00o0. Äus-

DrthiDsweisf zci^'en die Karten der .Schweiz und der INiederlande 1 : (jOOOOO

und 1 r 1,000000, die Karlen der europäischen Türkei 1 :3,O0O0o0, die

karten von Schweden und Hussiaad 1 :4,<'i'<Minu und 1 : 7,Ooi»UO0. Mit

dem Mafsstahe der Karte von Frankreich komnot der für Algier fast über-

cin , mit jenem der Karte von Schweden congruirt der für die asiatische

Türkei; die Karten \ini liusjüiand und von den vereinigten Staaten, nahezu

auch die von Westindien, haben gleiches Mafs; die Karte \oii Syrien und

Aegypten zeigt 1 : 1,<jOOOOO, jene von Ostindien 1 ; y.äOOOOU ; di<* Unh-

Stühe der Karlen vuu Europa, Asien und Africa, Nord- und Südamerica,

und Occanien verhalten sieh nahe w ic 1 . 2, 1 und 4. Lin diese \er-

»chiedeuheiten .iii>./up;leicli«u und enan bt qutiiieü Vergleich für jedes F}|atl

zu ermitteln hal der Verfasser des Alias auf eiaem der zwei Suppieujcnl-

blätter (welche Berichtigungen durch neue EDtdeckungen und Grnnzver-

änderungen eiithalteu) j»ieLcn kleine Kärtchen der Schweiz geliefert, welche

in den verschiedenen Mafien der Karten gezeichnet sind, so dass ein uu-

iii 1 1 1 e 1 b a r c r Vergleich durch .Neben oiler Aufeinanderlegen ( i niÖplichl

ist. Für die Schule i^l diese Idee mancher AusLeute fälng , lu so lern

durch eine solche Suite von Kärtchen des Vaterlandes richtige Hepriffe von

Flächeninhalt, Lutfernungsverhältnissen etc. der nussereuropäischeu und Nach-

barländer entwickelt, falsche berichtiget werden, ja nebenbei durch die

EntwerfuDg eines Landes in abnehmenden Mafs^täbcn ein Beispiel gege-

ben ist, wie mit der Verkleinerung des Mafses die Ausführung der Detail«

immer mehr vergehwiodet, bis der kleine Raum fast zum Poncte berab-

geMmken ist Diese Kärtehen sind auch eio Beweis , was der Zeichner

in Ueinsten Räume mit dem wenigsten Aufwände an Strichen für Cbarak-

terislik der Oberfläche su leisten verstand.

Der Stich der Karten moss gelungen genannt weiden | es seigen

sieh wohl Verschiedenheiten , welche beweisen , dass im Laufe der vier

Jahre vom Erscheinen der ersten Ueferung bis inr Vollendung der letil«n

verschiedene hunstgeübte Hände daran thatig waren , jedoch zeigen die

Wiederholungen des Terrams in der Regel weder rugenswertiie Abwei-

chungen noch eine auifallendo Disharmonie.

In den Erläuterungen finden wir die Grundsätse der Arbeit vor-

getragen, das warum der AuAiahme oder Abweichung dieser und jener

Daten; wir finden eine detaillirte Angabo der Quellen, deren gewissen-

halle Benütsuog ans den Produclen selbst erhellt; wir treffen endlich

eine Zusammenstellung der aufgenommenen Geburtsorte grosser Männer

und eine Erklärung der auf Karten unabweislichen Fremdwörter.
Za diesem Behufe hat ^r. Ziegler die Karten iji Gruppen nach verwandten

Sprachen gelheilt, und für jede solche Gruppe ein Täfelchen geliefert, wo
die Ausdrucke fSr Berg, Thal, Pluss» Wald etc. neben einander nach
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Spraeben xniammen^Mtellt sind. Diese Arbeil ist eine Art Embryo eiMt

geographischen Sprachworterlexikons, eines geographiscbeo polyglollen Vo-

cabulars, das in weiterer Ausführung noch seinen Meister erwartet Auch

Eigennamen sind in ihrer Bedeutang wieder gegeben, und es kann

dieser Abschnitt nur lehrreich und anregend genannt werden.

So sehr der AtJas eine Verbreitung in weiten Kreisen verdieote, io

hinderlich durfte der Preis diesMn Wunsche werden; die Oekouofnie am
unrechten Orte spielt in unseren ZeHm eine nicht seliene Rolle. Selbst

Lehrer, welchen das Studium der Geographie Berufspflicht ist» werden

mitunter nicht in der Uge sein ^ den zu diesem Iweeke Tonugsweiss

tauglichen Atlas von Ziegler sich anzuschaffoiy noch weniger werden

Schüler höherer Classen sich dazu erschwingen, aber in Gymnasialbiblio-

theken sollte ein Werk zu finden sein^ das mit jedem Blatte ein Muster

liefert, wie der geographische Stoff Terarbcitet und zur Anschauung ge-

bracht werden soll, wenn der Onterriofat in der flauptsaoho den wah-
ren Gewinnst davon ziehen soll.

Wien, im Fdiniar 18&2.

Aoton Steinhavser.
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Verardnoiigen (ar die Österreichischen Gym-
uasien; Statistik*

tu Brl&sse*

Verordnung des Ministerinmi für Gullus und ünterrichl,

in Betreff der Vornahme von M atur itatsprüfnngen am
Se blasse des Soho)Jahres 18*V„.

1. Februar 18^2.

In der Verordnung vom 26. Mai v. J. wurde die Art uüd Weise

feslgestclll , in weicht r die MaturitäUprüfungen der ai) eine rniversifäl

oder an ein KacuKatsstudium in] ^Studienjahre 18"/», ühn li eli uden dym-

nasiaiscbüier abzuhalten seien. Mit Htu-ksicht auf dio wissent>ctiurtlichtiu

Fortschritte , welche den diessjährigen Srhülern der H. GymnasialclaMe

durch die im f.anfe von drei Scbuljahrcu statlgefundenen ilefornun des

Gvmnasial Unterrichtes ermöglicht wurden, sowie ia Betracht d<'r in dieser

Beziehung Iis nun wahrgenommenen Ergebnisse, sleHen sich euii;-'e Atn-

dcningcn der vorjährigen Hrstinimungen über die Abiiiillun^ der .Maturi-

tätsprüfungen, sowie einige Zusätze zu denselben als ootbwendig heraus.

£a wird demnach tolgendes angeordnet

:

Erstens. Diejenigen Schuler, welche im Schuljahre 1852 die

8. Classe eines Gymnasiums in einem Österreichischen Kronlande, mit Aus-

nahme des lombardisch-venetianischen Königreiches, aUüiviren, können

weder an einer in deu österreichischen Im uniändern gelegenen l'niver-

silät , oder an einem öffentlichen Facuiial.s.sludiuui als ordentliche Hurer

immatriculH-t werden» noch kunncn sie eine auswärtige Universität mit

dem Erfolge besuchen, dass ihnen die daselbst zugebrachte Zeit ganz oder

theil weise in ihre gesetxliche Studienzeit eingerechnet werde, wenn sie

&tch nicht Torfaer einer Maturitätspiuiuug unterzogen und dabei da^

Zeugui&s der Reife zum Uebertritt an ein Facultätsstudiuiii erhalten babeu.

Ausnahmsweise kann die Aufnahme in den ÜKulogischen Studien,

wo es von den OrUiuariaten, praktischer Bedurfnisse wegcu, für noth*
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wendig erklärt wird, noch oinzelnen alisoUiiicii riymnasialschulern mit

Nachsicht der I\laluril.il.s[)rüfung auf der ^(iruuUlage blosser i>ciiit'8trai-

MUgiiisse ubiT dii' 8. Cl.isse bcw illi^^t werden.

Wie die .Maturitätsprüfung mit den Schulern der Gymnasien in

Ihigarn , der Woiwodschaft Serbien und dem Temeser Banat, dann

Siebenbürgen, Croaticn und Slavonien und der Mililargranxo absahalleo

sind, wird durch abgesonderte Verordnungeo beslinDinl.

Zweitens. Die Maturitätsprfiruogen werden in den Ländern, für

welche diese Verordnung erlassen wird , an jedem vollständigen öffent-

liehen Gymnasinm unler der Leitung des GymDasialinspecton abgehalteiiy

und es können sich ihr unterziehen

:

tf) die öflenlKehen Schüler des GymnasiumSi

^) die Privatislen desselben Gymnasiums«

e) solche Individuen, welche ohne an einem offenliicben Gsrmnaslum ein-

geschrieben zu sein, bloss hfioslich oder an einer Privatanstalt unter-

richtet worden sind, wenn sie da« achtzehnte Leben^ahr vollendet

haben. (Ministerialverordaung vom 18. Oetober 1850, R. 6. B, Nr. 443,

J. 7.)

Solche Individuen haben um Zulnssung zur IVlaluritätsprufung bei

der LandeS8chulbi'li()rde einzuschreiten , tlio.se bat das flymnasium zu be-

.stimmen, au welchem sie sieh der Prüfunf; 7u unterziehen haben, und

gleichzeitig die An/eigo da\uti an das Ministerium zu erstatten.

Den abgehenden Schülern der 8. Oyrnnasialclasse, gleichviel ob si»»

.sieli der Maturitätsprüfung unterziehen oder nicht, sind auf Verlangen

rörnjjichc Zeugnisse ülier das zweite Semester zu verabfolgen. Zu diesem

Knde ist ilas speeitieii te trtheil über den Stand der Kenntnisse, sowie die

allgemeine Zeugnissciasse eines jeden Schülers festzustellen und in die

Schulkataloge einzutragen. Gegen Vorweisung eines solchen Original-

Zeugnisses kann der Schüler vor Beginn oder am Schlusas des ontco

Semesters 18*Vft Maturitätsprüfung togelassen werden.

Wenn er sieh dieser PrfiAing erst nach Verlauf der lottterso FriiI

ontersleht, so ist er als Privatist in behandeln (15).

Unmittelbar vor Ablegvng der mündlichen Hatoritllspnifting hat

jeder Examinand ohne Unterschied, ob er sich derselben su einem früheroii

oder spSteren hieiar festgesetzten Zöitponcte, an einem anderen oder «a
Oemselben Gymnasium , an welchem er die S. Ctasis absolvirto, wter-
sieht, das Grigtoalseugnlss über das zweit« Semester der 8. Glasse dca
BIreetor des pr&fenden Gymnasiums zu übergeben. Dieses Zeugnias kann

naeh abgelegter Maturitätsprüfung an den betreuenden wieder veinblblgt

werden. Es ist jedoch in dasselbe in dem Falle, wenn die Prüfung einen

ungünstigen Erfolg hatte, die Bemerkung aufzunehmen, dass der Schülor

die Maturitätsprüfung abgelegt hat, jedoch nicht icit zum Bcducka einer

Universität befunden worden ist.

Im übrigen gelten die Bestimmungen des Or^aaisaUousentwurfes

{. 86, P. 5—8.
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DritUtts. Ma Mta« iü «te MsbriMkke md ttMIMit. Die

aehrilUiolio Prärung fiodel in leMm Monrio dM MoUihrai, dit bM-
liehe ie der Regel in enieii Honte dee folgeadeii Selm^Ne eUtt Ei

kenn jedoeh «nli die nundliebe im Mlwie dee leafendeii Selm^ieliMt

ea eoMMB ^ymamkn gani oder nm Theile TorgeoomaMii werdeo ^ wo
die LeeaiverbillDiiie ee dem Inspeetor möglich macheo , oder wo et eieh

eeail ele tweekmiftig daiite|lL

Vierteni. Da die Adbahmo io die PaoidUitMladien mit dem
AafiNige eiaee jedtt Semeetem erfoleüi kanoy eo fladet überdfeas die Ab-

haltm^f einer Mataritilapnihwi, wem ete BediiniiM dal&r YorbawIeD iat,

auch am SeUnee dea ecaleii taMitera atatt. Ba ateht den SebGleni,

weleim Im lanftnden 8eh«^ialire daa Oymnaiiimi abaelviien, fein» am
HeUyaae dieeea Sehnijahrea oder am SeUnaae dee damuf MgendeB 8a>

mmtma aieh aar Malmrltiti^lnng sn ateMe«.

Im iweileo FaHe iat amea eraatüch amrath», im Mgeodea So-

mealor in ihrer Glame ala ordeiilliehe Seh&ler an verhiaihea.

8ia werden aaeh, wena eie die BelipainDg vom Duterriditageide, oder

ein SUpeadiam geaiemaa, wegen fkeiwiUiger WiedcrholaDg daa aiebalee

halben SohnUabrea all ofdentlMbe Sebnler dieaer Wohlthat nieht verloatig,

wenn nioht daa Zengaiaa über daa letale fiemeater dieaen fedaat den ga-

laldächep Beetimmwagen anfolge bewirkt

Den Stipendiaten iat jedoeh der Fortbeaog dee Stipeadiwaa erat

aaob Ahlaaf dea Semeatera^ nad aar wean aie die Mataritilapgiiftmg mit

gnteaa Erfotge bealandea haben, anauweieen.

Daa Mimihigen einer MatvrililaprnAug aiabt jedeafalla dea Verhiat

dea Stipeadiama naeh aieh.

Die am SeMnege dea eralen SeuHHlera verauBehmeade Matwitlta-

prnfting iat ihrem miindlaehen Theile nach nieht an jedem Ormnaainm»

aondem in der Regel mir an einem GyaMiaaium der Stadl, in weleberder

Gymnaaialinapeetor aeinen bleibenden Wohmita hat , abiuballen i • die

Seh&ler anderer GymuMien, welehe der Aoftieht demelben faiepeolort ai^

fcrtmut sind, haben aieh daher anr featgeeelslen Zeit daaelbel einanfindeo.

Finftena. Die PrufnngtgegenatSndv aindi

«) Ülr die scbrinUehe Pröfnngt die Matter- oder Oaterriehta-
ap raehe (ein Anfimla in daraelhen, waranf 5 Standen an nrwcnden

aind).

Latein (Oeberaelaong «aa demaelbin 2 Standen, and In damelbe

3 Stnodeo;.

Grieehiaeh (UeberaeUung aaa demeelbea 3 StandenX

Mathematik (4 Stunden)^

Eine swoite Laadeaapraehe, wo eine aolehe im äranland«

bettehL

(or die mündliche Mfang dieselben Gegenstände und datu Religion,

Geschiclite nebst Geographie, Physik und Natorgeschichte.

Die Uuierrichissprache eine» jiden Gegeaaiaadea iat in der Regel
ZciudkrUt Cir öi« Ü*fn, Qfmm. IS^ Iii. H«ft. 17
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cMk teiiie PfftftmgMprache. Wcm in einem Kroolande mehrere Landes-

i|inteiMQ bettehen, so ist einstweilen diejenige als Mutler- oder DbIW'

riebttspniohe la prüfen, welche wirklich durch die längere Zeit des Oyn«
Bittohrtwdtnini fSr die Schüler als Unterrichtssprache im Gebrauche war»

TOTMMgesclzt, dass über ne im laalmdeD Scbo^ra «» batcNMkffor Unlflr*

ttobt ertheilt worden ist

Ist dieaa nicht geschehen , so entfällt die mündliche Prüfung am
diätem Gegenstände, die schrifllidie bat aber jedenfalls einzutreten.

IMe Prüfung aus eiaer sw«itaD Laadewprache findet nur statt auf

Verlangen des Schulers, auKgenoonnaD , wem lie im laufenden Scbo^iabre

für alle Schuler der 8. Classe eine^ Gymnasiums obligat war.

Dm Eigelmiss dieser Prüfung ist in das Matnril&tazeugniss eimm-

tngen, es kann jedoob für jeUt keinen naclitheiligen , wohl aber einen

vortbeilhaflen £iDflus9 auf dü Endurtheil über die Reife des Schulers

üben. Schüler, welche bisher Tom Studium des Griechischen dispensirt

waren, sind bei der Maturitatq>rüfung einer Prüfung über diese Sprache

nicht zu unterziebeo. Im Zeugnisse ist die betreffende Dispens mit An-

gabe der Zahl des Erlasses, womit sie ertheilt wurde, zu bemerken.

Sechstens. Deber dasjenige was die Schüler, um ein Zeogniei

der Reife lu erlangen, zu leisten haben , wird folgendes bemerkt

:

«) Oer schriftliche in der Mutter- oder (Jnterrichtsfiprache zu verfassende

Aufsatz hat vor den anderen Prüfungstheilen die Bestimmung, die all-

gemeine Bildung der Schüler zu bekunden. Der Schüler muss daher

in diesem Aufsatze im allgemeinen ein lugisch richtiges Denken, be-

sonders aber Klarheit in der Anordnung seiner Gedanken und Gewandt-

heit. wenigstens uiibedinfrt gtnmmnti^rhr Ri<'litigk»'it dfr Sprache zeigen.

Dazu ist nöthig , dass das Thema inncrhaih seines Gedankenkreises

liei^c und aus dem Bereiche dfs Gymnasialuntcriicli I rs prnnmmfn sei;

es darf jedoch weder seil»si, noch ein ihm zu nahe verwandtes, in der

Schule früher schon !»( u hntel worden sein.

In den lehc fiden Sprachen, insbesondere der Mutter- oder l iiternrhfs-

sprache und in Geschichte nehst Geographie, bat sich die Prüfung für

diessmal ihrem Stoffe nach zunächst an da;; zu halten, was in den

letzten drei Jahren in der Schule behandelt worden ist ; in der Religion

und Physik an den Lehrstotl dos letzte n, in der INaturgeschichte an die

llaupltkieik des Lehrstoffes des ^orlel/l('ll Jahr»'s.

Für die Malhenniatik gelten die §. 84 ('/) des OifiaiusatiODsentwurfes

enthaltenen Bostinuiiuiii^en, jedoch mit der Be.schrankung, dass auf dem
geomelrischcn (lehiete das AufLiiiden von Beweisen und das Lösen von

Aufgaben, welclie im Unterrichte nicht vorgekommen \\aren, noch

ui^t beansprucht wird. haben dabei die Aufgaben für die schrift-

liche Prüfung den Prutlingen (ji» iefjenheit zu eebcn , sowohl ihre Ge-

wandtheit im algebraischen Rerhiii n (ninerlnlli d. r im angeführten Pa

ragraphe bezeirlmeteu Grari/^eu) und im (>t-i)rnuelir der Loganthmeo,

als ihr be^rüuütitu« Vcrsläudiusü der Geometrie zu beweisen.
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Derselbe MaCntab gilt fOr die t«r Brgiiuung (tor tckiifUialien M*
taug diaataie nndlkhe Mftiog.

Wenn an einem G^mnasiuoi ein dem fljmniHinlMtiriiilili) «iifiM-

rigei Haqpigebfal Mathematik noch oiclit «im Vorliift grtoilwwi

ist» so isl es aoeb vod der* Mhtag tatuamkUmmm, ibsr dkMr Dm-
tUod im Zeugnisse xu bemerken.

€) Rucksichtlicb der alteo SpnclMB bat sich die Piüfung keineswegs auf

das iro letzten Jahre gelesene so beeehrinken , wohl aber ist auf daa

bisher in diesem Gegenstände im ganzen an der SobiiJe gdeiiiele iUiek*

fiebt zu nehmen, und jede unbillige Fordemng lu vermeiden«

Zum Debersetxen aus dem Lateioi^^chen und Grieebiscben und ia

das Lateinische sind eelebe Aufgaben su wählen , welohe die bisherigea

Arbeiteo der Schüler an Schwierigkeit niebi ubertrelfen. Statt einer Oeber-

setzung in das Lateinische, kann übiigene Mieb eine freie Composition

in der Itteiniacben C^nrlm äbir ein ingoniminnn Themt en/Q^sgeben

werden.

Zum Oetufsetzen ane dem Lateinischen und Griechischen find mm
Autoren, veo wdeben in der Schule bedeutendere Abeobnitte geleeen wordeop

aoielie Stellen su wählen, welche in der Schule nicht geiseen wurden.

£e ist darauf zu achten, dass beim tichersetzen aus den alten

Sprachen in einer der beiden PrüAingen, der eobrüUieben oder mfindlichen,

auch DichtersteUen vorkommen.

Siebentens. Der Director eines jeden vollständigen Gymnasiums

hat den Inhalt dieser Verordnung den Schülern der obersten Classe mit

der Aufforderung mitzutheilen , das» diejenigen, welche nicli der IVlnturi«

tatsprüfuug am Schlüsse des Schuljahres unterziehen wollen, sich zu

melden und zugleich anzugeben haben , ob sie auch die Prüfung aus

einer zweiten Landessprache , wenn eine solche als freier Gegenstand ge-

lehrt wird, bestehen wollt-n.

Beßndc'n sich unter den iiigemeldeten solche, bei denen das He-

Sleben dor fiufung unw^itirscheiiilirh i"?t , so ist ihnen vou der Prüiuug

abzurattieu, doch sind sie, wenn sie auf ihr betiarreo, niebt auszu-

scl^liessen.

Achtens. Bis spatestoiis ein Monat vor dem Semcsterschlnnge

hat jeder Director eines voilslaodigea Gymnasiums an die Laodeeschulbe-

bürde einzusenden

:

a) die Anzahl der Sciiüler, welche sich zur nächsten Maturilät.si)nifung

gemeldet haben, mit namentlicher Bezeiobouog degeoigen, denen von

der Prüfyrrp abgerathen worden i8t

;

b) die An^t ly» oh eine zweite Landessprache aJs oblii^siter Gegenstand gö-

leiirt woidt ii ist, oder oh sich Schüler freiwillig der i'rüfuug aus emer

/wtittti Landessprache unterziehen/

Ci ilie Au^^ftheii der Lehrer der beiden obersten Clausen ,
was von ihnen

iiu letzten Semester und was in den vorangehenden aus ihrem Letir-

gegenstände in der Schule behandelt worden $

17»
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d) die Themata , iMehe die Ubnr iOr die tdirillHeheii AfMtaa

grhlagen und zwar mehrere für jeden Theil der schriftlidlfwi MII11191

e) ob und weiche Gründe da sind , die mündliche Prüfung am SchluMe

des Uufenden oder am Anfange «les folgenden üchuljahrcs vorzunehmen.

Neuntens. I<äng9tens vierzehn Tage nach dem Einlaa^itii die^r

Berichte sendet die Schulbehörde an die Directoreo die Themata, welche

> sie für die schriftlichen Prüfungen gewählt hat Sie ist bei der Wahl

an die eingesendeten Tliemala nicht gebunden, wird jedoch dabei stets

sowohl diese, als die von den Lehrern gegebenen Auskünfte über das io

den Leclioneo Miandelte berücksichtigen. Zugleich bestimmt sie, bis 7.u

welchem Tage spätestens die schriftlichen Arbeiten corrigiri uud mit einer

Oebersiebt über die Urt heile versehen ihr sollen eingMendei qmI, mit

tbnolielMr Rücksicht auf die WtimclM der OyiiroMieD» «1 weMieniTaii

die ndüdUehe Mfaog «oll abgehallen werden.

Zebnlena. IKe eebrIMioheB MAmgen sisd naeh 4m Weiaueeei

des f. 81 , 3 — 9 des gedracktea OrgaDiaatiooseDtwurfes of«imb—ii»

Miel lieimeB die aus den Lalebrieebea eder QrieeUeeben ca fibsnetieo-

den Sticke , wenn äe den Sebülern nieht »ir Bsnd elMi , aaeb dietirt

weiden, und et Ist die bim nöthige Zeit in die lOr die Oebcnelniig

aelbet sa Terwendeade Zeil Diobl eiaiiireobMii.

Bei den sehrHIKefaen Arbeiten sind f6r die Miillerefinebe, for die

zweite Landessprache, für die Oebcrsetzung aus dem Lateinischen und in

das Lateinische (oder den die Stelle der Ueberselzung vertretenden latei-

nischen Aufsatz) keine ilillsmittel, weder Wörterbuch noch Sprachlehre

zu ge8ta[t( n.

Ht'i der Kebersetzung aus dem <ii iechischen ist der tiebraij( Ii •mcs

VVorterbuchf's , nirht der emen Sprachlehre zulässig. Für die ni illw nia*

tischen Arheiteu dürfen keine anderen Milfsmiltei als Loganthmenlafeiii l'O-

nützt werden. Oer Zeitpuuct, wann eine Arbeit abgeliefert wonien, wird

von dem dieselbe ütiernelHDenden Leiiier am besten auf der Ari»eit seihst

notirt.

Wenigstens Ißr je 20 Prüßinge nun ein beaufsichtigender Ubrer

tugegen sein; ob mebrere Abiheilungen von Präflingen in einem i^eoiie

gieiebseltigsffbeileu ktenen^ biegt nur von derüesobaffmbeil desLoesles ab.

Wird ebi Sehüer wegen Benatanng unerlaubter HIHkmitte] verivd-

ten, die sebriftlleben Prüfungsarbeiten su wiederbolen^ so bal dsr Dirsster

Am die PHMmgsai^liliben su stellen.

BUftenc Die sobrilHIeben Prfitongpsfbeileii werden dem UkA\^

des f. 82 des gedruckten Entwurfs» gemifi» von den Lebfem oorrigirt

und an die Sebulbebörde mit der dsislbsl yoiyisishnsten tsbsilarissbsn

Qebsisiobl eingesendet.

In dieser Uebersicht ist eine Bubrik för «Religion* binzuzufügen»

und anstatt «Muttersprache* ist i.w setzen: «Mutter- oder Lnierrichls*

spräche.*

Die in die iabelle eituutragenden (Jrtheile kiihI durch kurze, das
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VerbiltiiiM m den gaietBlidiM PordeniQgm bcMiauBt M^bMde Au«-

dröeke in beieiflliBCfD.

Zwdirteof. Dto MÜndtichtt Prüfeii« an 4w fartKateUtoo

Tagen unter der penoolichen Leitung des GynnaiMlinqieelore «bgehnlteiu

und e« find dabei die BesUmmuageo dee |,83, ^7 det gedruckten

Entwurfes su beieblea.

Wenn in einen Kronlaode die grtwere Annhl der Gynnaelen die

penoQliolie Gegenwart dee . Gyronaiialiniiiectors au jedem dersdlien ua-

möi'iich machte, so wird durch den Statthalter ein Scliulnitll ausser dar

LaadeasehulbelMrde sur Leitung *der asäudiiehe» Hatutililspiufuiig eines

eder mehrerer GymnasleB delegirt

Wie viele vSchiiler an eiDem Tage Sa prüfen saieu» bestimmt der

Jeitende Schulrath; der prüfende Lehrer eines jeden Faches tragt das Re«

tiilUt der PfüfuBg in die dafiir bestimnito Rubrik der labsUarisaben Ueber-

sieht ein.

Dreisebntena» Am Schiaase eines jeden Frufungstages ist nach

den BestimmUBUtn der %$. 85 und 86 des gedrucliten Entwürfet nntar

den ans dem gegenwärtigen IBriasse sich ergebenden Abänderungen dar>

aelbeo die Conferenz über die auszustellenden Zeugnisse absubaJten. Das

hierbei aufzuneliinende ProtocoU , welches bei dem liymnasium verbleibt»

bat in der Aegei das schon gehörig redigirte, voUstandige» aiuaui jeden

Schüler auszustellende 2eugiiiss au suihsiten , und mtMS daher genau aiit

den Rubriken des Maturitätssengnisses versehen sein.

Deber freie Lehrfächer, welche nicht Gegenstand der Maturitätsprü-

fung sind, so wie über die BeUgiCHiskeantuisse solcher Schüler, für deren

Glaubensbekenntniss ein Lehrer a« dem GynuMsiUM nicht bestellt ist, ist

die bisher übliche Semestralprüfuag Tonmiehnien und ibr Bifsboiss In

dss Matudtätszeugniss einzutragen.

Dasselbe gilt von der philosophischen Propädeutik und es ist im

Zeugnisse zu bemerken, dass diese lirtheile nicht auf Grund der M<ituri«

tätsprüfung ausgesprochen seien. Bei Privatisten steht der ^buie frei,

über diese Gegen5?tändc eine Prüfung anzuslellen.

V i e r z e b n t e n s. Das .Maturitätszcugiiiss soll ein möglichst genaues

Bild von dem Bildungsütande des Schülers geben und dazu dienen , auch

später noch (siebe 88, 2 des gedruckten Entwurfes^ den Büduagsgaug

desselben erkennen zn lassen.

Demgemäfs sind die einzelnen Kttbrik< n bt-i Km^tner liezeiclirmiig

dp'« Verhältnisses der Leistungen zu den gesetiiiclien i'^orderungea in mög»

liebst iudividualisircndt r \Veise au>7iilülltMi.

Ob ein Üchuler für reif /nni KinUitt in eni Kacultätsstudium zu

erklaren sei, hängt von dem s tratutcrgi Imis^e seiner Prüfung ab: er wird

dafür zu erklären sein, wniti < r bei der Erprobung seines GesammJwissciis,

Welche der l iLnntlif In Zweck der Matiirilalsprüfung ist , so vielt- Kennt-

nisse in ilcii Liiizi'liii'n Prüfung.sgegeiisL'iiulcn und eiiicii i»olcben Grad

fbrmeller Bildung b^un sen hat, dass <^iiue Fähigkeit, ein Facuitätsstudiuffl

der Matur dieses Studiums gemäCs zu beaützeD, angeuommeo werden muss.
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Bei gehöriger Vorberpitimg der Maturitälszeugnisse wird es in der

Regel lieioe Schwierigkeil haben, dass diese noch wählend drr Anwe-

senheit des Schuiralbes aus dem ConferenzprotocoUa Gopirt uud mil der

Dnterschrift des letsleren versehen werden.

F ü n f z e hn l e n s. Für die iVlaturitfit<?priifun^ isl an aus öfTenthchen

Fonden erhiüencn Gymnasien von jedem Examinanden eine vor Betrinn der

mündlichen rnifung zu erlegLnde Taxe von zwei Gulden zu (nlnclilen.

Die Pnvatiäten des prüfeiiden Gymnasiums babea deu dreifach«»

Betraf; zu orlcf^en.

{iymnasicn, die uieht sus otreiitlichun Fonden erhalten sind, hänpt

es von den Corporationen, deren Ans(<ilteu die Gymoasieu siud, ab, ob üe

jeae Taxe einheben wollen oder nicht.

Die Prüfungstajcen kommen dem Director und de« prufendtn Lchiorn

zu deu mit Ministerialexlass vom 29. Augoti v. J., Z. 87 79» bedliwmteo

Xbeilen, zu.

i»echzehnten.<i. Das Formular des Mitiurität^zeugnisses ist aus

Seite 215 des gedruckten Entwurfes zu eiilnehmeii. Ha es die voII<itändige

Charakterisirung der vom Abiturienten erworbenen (icsanimtbildung auf-

sunehmen hat, so ist für den Abdruck der nöthii^en Uuhriken ein ganzer

Bogen SU verwenden. Die Angabc des iSamens uud Standes der Eltern

hat wegiubleihen; dagegen muss der Geburlsorl, der Geburlstag und das

Geburtsjahr angegeben sein. Anstatt der Rubriken Muttersprache» und

«zweite lebende Sprache' sind die Sprachen selbst nn^.ugeben^ s. B. deutsche

Sprache. Eben so ist für die Kubrikeo , freie Lehrfächer» deriureifluiitte

Raum zu lassen. Die Schlussformel des Zcugiiii^seü darf nicht pcscliriel)('n,

sondern muss gedruckt sein. Es müssen daher mit lUicksu iu auf den

ürtheitsunterschied , ob der Examinand für reif oder für nicht reit zum
Beiiuch6 der (Juiversität erachtet worden , swuierlei Abdrucke ?eranstallet

werden.

Anth ersctieml os entsprechend, den Zeugnissen der letzteren Art

die Ueherschrift «MalunläLäprufungs-ZeugDiss* statt «Matunlatszeagniss*

zu geheu.

Der ßeschluss der i'rüfungseommission hat, ohne Unterscheidung

nach Graden der Befähigung, einfach dahin za lauten, da'^s der Kandidat

cum Besuche einer üni?ersitat reif oder nicht reif befuudeu wor-

den sei.

Nur in den Fallen, wo die Prufungsergebnissc eine ausgezeichnete

BflIShigung des Examinanden erkennen lassen, ist in die gedruckte Schlusä-

femel des Blaluritatszeugnisses der schriftliche Zusatz ^mii Auszeichnung

aotsproobeil* cioiutragen. (Ministerialerlass vom 7. Jänner 18.^2, Z. 12667.>

Die Zragoitte haben den Stampel von fünfzehn kreuzeru zu tragen.

(VoratolMlKle Verordnung ist wirksam für die Kronlander : iV i ed e r-

oeterreieh, Oberöeterreieb, Salzburg, Tirol, Böhmen,
Nihren, S^bleeieo, Oaliiien, Bukowina, Steiermark,
IlrntheDy Kreiii, Triett and Kfietenland, Dalmatien.)
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Personal- und Schulnatizen»

(Ernennungen und Beförderungen.) Der k. k. Schulrath
und Profewor der Mallieniatik -m der UniversitiiI zu Inns brück, Mf^rr

Dr. Jo& Georg Böhm, i»l ^uui Direclor der Prager Sternwarle und /.uiu

ontenUidieii Professor der theoretischen und praktischen Astronomie ao
der Prager OoiveniUU ernaont worden.

Der bisherige Supplent am k. k. Gymnasium zu Feldkirch,
Hr fv Frana Bole, isi sum wirklichen Gymnasiallehrer alidort eraanni
uordett.

D«r Gymoatiallehrer zu Krakau, Hr. Dr. Adolf Malko wski,
ist zum Adjnncten der dortigen Oniversitatabibliothek emannl worden.

(Auszeichnungen.) Se. k. k. apost. Majestät hahen mit a. h.

Kijt.schliess'uns vora 5. Febr. I, J dem Stirt^tpriester und emcritirten Prof.

«tu Gymnasium 7,u K r e m » m ü ns t e r, Wolfgang Dauner, iu Hücksicht

aekwr vieljährigen ausgezeichnetea Verwendung im Lehrfache das goldene
Verdienstkreuz allergnidigal tu verleiben geruht.

Der k. k. Gymnasiallehrer 7.u Roveredo, Hr. Franz Fiorio, hat

füU Sr. k. k. apost, Vfajestat für die (Jeberreichung seines vierhäiuligen

Werkes : tiFrose e jfoetie de' migliori ckutici UalUmi* eine goldeue

OticheokmedaUJe togestelll erhalten.

(Todesfälle). Am 1. December 1851 starb auf der Rückkehr von

einer Badereise der o. Professor der Philologie au der Berliner üniversiläl

l>r, Johann Frauz (geh am Juli 1H04 zu Nürnberg), Fortsetzer des

\uu Boekh begonnenen Corpus Jiucrtpliomm^ UerauKgeber der Reden des

Lysias Qtid der Orettie dea Aescbylus, einea dautach griecMaehen Wörter-
buches ia.aLn.; voraogaweise in engerem Kreise dadurch thSlig, daaa er

belähigtere und streb^^ame iunglinge zu vertrauter Kenntnis» des griechi-

schen Altertbumes und zur Fertigkeil im mändlicheo Gebrauche der

ghechisclien Sprache anleitete.— la deomelben Monate atarb au Ghariotteoborg in aeinem 54. Jahre

der Dichter Joh. Wilhelm Mein hold (geb. am 27. Februar 1797 an
Llzelkow auf der Insel Usedom in Pommern), bekannt durch seine ver-

mischten Gedirhk' (Greifswalde 1823. Ifipzi^^ 1R3ri), durch seine p[>i«irhea

Versuche: «Otto, th&chot vom Bamberg'' (ürutj^walde und ,6i:hili'

(PaaewaU 1839), durch seine «BemaldiriMU s Maria Scbweidler* (1S41),

durch sein religiöses Gedicht: aAthanaala* (1844) u. m. a.

Am 7 Februar d. J. starb zti Dresden Robert Rein ick (geb.

am 22. Febr. Ib05 zu Danzig), duri h seine lirhürhen Dirhtungen und

Zeichuuogen in ganz Deutschland bekannt. Lr biidele sich m beriin zum
Maler aua, lebte dami im OfiaaeMorrer KOnalleitreiae und machte von

dort eine Studienreiie nach Italien, wo besoadera in Bom sein Maler-

m<\ Dirhiertalent unter dem F.iiiflusse des schonen sudlichen Himmelg

auf erfreuliche Weise sich entfaltete. In Lesebüchern für die GymnaAieo

erscheint R. häufig als Repräsentant des leichten, gefälligen Liedes.

Am 36. Febr. d. J. tiarb auf seinem Landidlie SloparUm Collage

bei Devizes in England der berühmte Lyriker Thomaa Moore (geb.

am 28. Mai 17^0 zu Dublin), in einem Alter von 72 J ihren. Seine Dt ber-

s^txung des Auakreon (l.otidon 1802), seine Irischen Meh>dieen, vor allem

seine Dichtung Lalla Rookh, u. m. a. sichern ilim als Dichter, seine Ge-

sehichte von Irland ala Gelahrlen, und aeina aaliriacbon Schriften alt

eifrigem YerthekUgar aeiner 6laubeiMgflnn«»ea» der Kaliioliken, «ineo

bleibenden Namao.
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Vierte Abtheilung.

Miscellen.

Zur Methodik des Unterrichtes in der laieioitcheo
Spra che.

Soll TOD den Lehrer aaeh bei dem hesehriiikleii ZeiteuemsfiM die

Aufgabe gelönt werden können, die ihm bezüglich des Unterrichtes in der

latcinischf»!! Sprache gestellt wird, so stellt «irh nnrlf-n^scit«: dir N()th\^ (>n-

digkeil einer metbod iscbeii Ürganisirung demselben um so dringender

heraus, als nur die Zweckniäfsigkeit und lulensität des Unterrichtes ihm
dat ersetzen kaon» was er in «xteniiver Hinsieht verloren hat. Dass ein

solchM Bedorfiiiss hi der That gefühlt und mehrfach ausgesproch<ni wurde,
bezeugt wohl dieMenge und dir Vf'rschicdcnaiiipkfit der F.phrsyHf«^nip. die

sich in neuerer Zeit auf dem Gebiete der Sprachwissenschafl überhaupt
und auf dem Gebiete der lateiuischeu Orammatili insbesondere geltend zu
maeheo suchten. Wenn wir hier so ersohledeoeii, oft entgt-gengesetiten

Richtungen begegnen (tergl I>ünnebier's Uehersetzungsbeispiele» Jona
1850, und Olto Schulz's Tirocinium, Berlin 1B51), so ist dicss ein wei-

terer Beleg für den regen Wetteifer, nach den Umwegen und Irrfahrten

ilterer Grammatiker für das bezeichnete Ziel die kürzeste und bequemste
Pahrstrasse zu gewinnen. Bs liegt nicht isu Zwecke dieser Zeilen, die

verschiedenen Unterrichtsmethoden, die oms in neuerer und in der neuesten
7.f\\ als die besten und r.werkdienlicb«ten empfohlen wurden, Tom höheren
Uissenschaftltchen Slandpuncte aus zu erörtern und zu beurlbeilen; wir
wollen dieses Geschäft dem Philologen überlassen und uns einzig und
allehi darauf heschrinken, an dkselben den Mafsstab der Schule su legen,

und an ihnen die |>raktlsche Brauchbarkeit und AusfQhrbarkeit nach dea
gegebenen VeihfiHni»sen zu prüfen.

Es war von Seile einzelner Grammatiker und Metliodiker ein arges

Versehen, die Quelle so vieler Irrthümer und Widersprüche, die l.chrweise

der sogenannten lebenden Sprachen auf die Behandlung der todlen Spnip

eben zn fiberlragcn. D t^ bekannte ^gui bene distinguit^ bette docet^

halle ineti h)or henchtel werden sollen. Wenn das Kind sehon dem Munde
seiner Mutter die er&len Laute und Töne der Sprache ablauscht und dann

durch zwei , drei Jahre nichts als lautiren , buchslabirrn oder syllabtren

lernt s so dSrfte es, wenn nicht sweckwidrig, doch uherllnssig erscheinen,

den Unterricht in einer Iheilweise analogen Sprache mit einer ausführlichen

Abhandlun;^ der Spracrhlnule und Bucbs' ilH'n , zumal mit ihrer parado-

xen l^intheiiung in h.ilhlaute (?) und .stumme (?) Consouauten u. s. w.,

oder mit einem Geschlechtsregisler von hundert u. s. w. lateinischen

VoeabelD einzuleiten und den Reit der Neuheit, den der Knabe fSr

die neu zu erlernende Sprache mitbringt, auf diese Weise zu befrie-

digeo. £s heissi wohl actum agire (wie wir es in Pu tsche's lateini-
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sehen Gitannatikj deren Vonfigc wir ubrigsnt in mehrfacher Beiiebiwg

auerkeniieu , so wie in Dü n n eb i o r s kurzem Abrisse der Formenlehre

tiiiduti) den Anfänger «ni/ulciten , sich duü ^ominaliv un^leichsylbiger

Worter mit baibiautcm oüur gtituuimem" (stummen) Charakter mit uder

ohne iigand einen AiimU an d«n Warlsttmm tu bilden, ab ob der No*
mimtiv der gegebenen Wörter , wie Aomo, dux^ flWM* efet tooi

Griiiliv oder desscMi Stammr- ,Jioj/i/n-fs , duc-iSy greg-is, monMs nltzn

leiten wäre. Das wiire, wenn nicht »iue zwecklose, docli eine viel xu

künstliche Operation fiir die jmigeu Köpfe. Ucr Weg , den F. i:. i 1 e u d t

und andere Grammatiker hier einschlügen, durfte den EJonentarschQler

wohl am schntHsU-ii umi sichersten zum Ziele führen. Es ist uuveranl«

wörtlich, wie viel scUöue Zeil uiibeiuit/f ver^rhuendet, und wie viel un-

Quthige Anstrengung der Jugend zugein Ulu t wird, theils weil man es ver-

säumt hat , deu Ballast über Bord xu werfen , Iheüs weil man das

Lemoiaterial nicht in einer ferÜgeQ und leiebt in erfassenden Form gibt

Soll die Grammatik sugleich ein Bildungsmiltel , eine Gymnastik des Gei-

stes sein, so muiss sie mehr praktisch und plastisch, mehr ein Ergebnis«

der angewandten Logil« , alü der (ihilosophischen und philologischen Ah-
stractiouen sein. Der Knabe bringt — diess lässt sich im aUgemeiuca
Toraussetien — aus der Volksschule die notbwendigen VorbegrilTe der

Laut- und Sattlehre mit, an die der L'nterricht in der lateinischen

Spraclie nnmitlelbar sich anknüpfen und mit Sicherheit forlführeii l.isst.

Jeder methodische (lolerriclit in einer fremden .S|ir'u.iii jst . wie C u r t-

mann mil iicclit bemerkt, zugleich eine Auübildun;^ der iU Uttersprache,

und wo der Erfolg diese nicht ausweist; da ist das Verfahren anmethodiseh
und verwerflich gewesen Die richtige Methode führt auch hier deu
^>chiiler auf den einfachen ^^•lhII•^vc'_' rururk. Damit der liefirilT und die

beziehuiig sich ans der Keunluisü der Dinge von selbst ergebe, so quält

sie ihn nicht mit dem Üuchstabireu vorgelegter Wörter, mit der kuji^Ui-

ehen Zerseliung und Zusammenstellung derselben. Er musa tiiTÖrdeiat

das Wort seinem ganzen Laute nach und somit den Laut der einselnea

Buchstaben in das Gehör aufnehmen . um den grösseren oder geringeren

Einlluss der Sprachorgaiie auf die Bildung derselben, so wie «h'n aus ihn r

VerschtneUuug oder Umbildung entspringenden NSuidlaut enipliadeu zu

können. Die Gesetse, nach welchen der Lateiner die Consonanten Yer-

lodert, versetzt oder weglässt, so wie deu richtigen Accent, das Sylbeo*
m ir> und insbesondere deu klangvollen Sylbenfall der Flexionen muss der

Schiller vorerst durch praktische (lehunften kennen lernen. Eine ausführ-

liche Laut- und Formenlehrt< aber dürfte, wenn sie den Anfänger nicht

absiMinneo und serstreoen soll, jedenfalls einer hSheren BUdungsslulB vor-

bdüslteu werden.

Soll der Elementarunferrichl in der lateinischen Sprache im Sinne des

Entwurfes und in der daselbst anm'dcuteten Richtung betrieben werden,

eo mu8S dem lüblo:$en btoffc Leben und Seele eingehaucht, niuss die (odte

Sprache für den Knaben eine lebendige werden. Wer das diem et cperwm
perdidi — das meistens fruchtlose Streben des Lehrers, dem Anlanger die

ersten Grundstt/t; einer Sprache durch muiKlliche Erklärungen und Be-

gritUbestimmu Ilgen beizubringen — aus eigener Erfahrung kennt, und
andererseits die wesentlichen Vorlheilo, welche zweckmaf^ig eingerichtete

llelhodenbueber gewahren» richtig in's Auge fasst, wird gewiss mit una
die Ansicht theilen, dass, ungeachtet der grossen Anzahl der bisher er*

Sfhif'iieneu LehrLuclier dieser Art , die Bearbeitung? eines die nothwendig-
''li II KrklarunLren umfassenden Leitfadens für den angehenden Gynniasial-

M^iiuier noch immer ein mehrfach gefühltes Bedürfnis» geblieben ist. Es
wäre gewiss ein acbSnes und dankeoswerlbes Onteniefamen, die padago-

gpaob-didaktitehen Beitrage unaerer bewahrteatan Sehulmauier in aaoa»
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m«lQ ttnd dadurch ihre Benutsung fOr Haas und Sehale tn vemillelii. —
Wenn der sogeiiannle Anschauungsunlerrteht, den wir, wenn nicht aus-

echliehslich, doch vorzugsweise auch für unsere Zwecke in Anspruch neli-

men wollen, uicht in geistlosen Mechanii»nius , in ein blo!>i8es (leherselzcn

und Memoriren der Voc.ilx'ln ausarten soll, so tnuss der Unterricht m früh

als möglich mit dem Ausdrucke des Gedankens, d. i. mit dem Satze be-

ginnen, weil der Zweelt der elemenlaren O^rstellnng einer Sprache nur

das Einführen in eine fremde Denliungsart und deren eigeulhümiichen

Ausdruck sein kann. Diess gibt mir zunächst den Anlass, auf diejenigen

UnterrichttmeUiodea uiteraugäen, die ich hier kun xa besprechen beab-

sichtige.

Nach I> ü u nebt ers Anweisung soll der Schüler die Sprache aus den

Gebrauehe erlemea and die syntakUschen Regeln aus den voritomnieiMleD

Lesestaeken selbst abstrahiren. Wenn wir den Erfolg des ausschiiesslieh-

pnctischen Verfahrens mit Rücksicht auf die beschrankte Zeit des Unter*

richles (denn wie weif reicht wohl die Schale für eine rins dem Leben ge-

schiedctic SpMche aus!) noch bezweifeln und zum Verständnisse der

classischen Autoren eine genaue Kenntniss ihrer Sprachgeselze noch imtnt'r

a\$ eine condUio sine gna rwn betrachten müssen: so ist doch die Ango-

messenheit jenes Lehrverfahtens , mittels dessen die Formen und Regeln un-

mittelbar aas den Beispielen entwickelt und dem Schüler sum Bewusstsein

gebracht werden, so klar und einleuchtend, dass wir uns nur wundem
mnssen, wie dasselbe nicht schon längst die allgemeine Anerkennung ge-

futulen hat. Um so aufTallcnder erscheint uns dio BehaupUmir welche

0. Sch uiz in der Vorrede zu seinem lirocinium aufstellt : «Aucii nicht ein

«eünigw Beispiel ist noch bekannt geworden , dass auf diesem Wege eine

«gründliche Kenntniss des Lateinischen oder aoch nur Sicherheit in den

«ersten Elementen erworben warde.* — Dagegen bemerken wir: Ein gün-

stiges Resulfit wird sich auf diesem Wege in der That nur dann erzielen

lassen, wenn nach jedem Ab.schnille des ( fsedniches, oder wenigstens am
Ende jedes einzelnen Curses die rhapsodisch entwickelten Lehrsätze iu ihren

natüdicbeu Zusammenhang gebracht und durch entsprechende einzelne Bei-

spiele in dem OedSchtnisse des Schülers befestiget werden. Jedes Bedenken

hierüber muss Terschwinden, wenn der Lehrer mit didaktischer Gewandtheit

zugleich die psychologische Seite des Onterrichtes in's Auge fasst und eine

genaue Cehersinht von dem besitzt, wat er dem Schtüer rtmärhst u\u\

zwar in derjenis-en Stufenfolge beizubringen hat, weiche den Vorbegritleu und

der Fassungskraft desselben angemessen ist.

Bei der Bildung und Auswahl der Sfitse wire darauf sa sehen,

dass dieselben einen allgemein wahren» gomeinnütiigen oder

geschichtlichen Inhalt haben. Inhaltlose, kindisch fade, abstruse

und absurde Sälze und Beispiele oder grammalisch und stilistisch ver-

unglückt« Conslruclionen , welche den rTfvschmack tier higend verderben

und den Schüler nicht selten zur blinden Nachahmung verleiten , sollten

wenigstens iu deqjenigen Büchern keine Machsicht linden, welche ihm als

die erste und leiste AuctoritSt sa gelten haben. JilaeoM HUra muroi p»-
eatur ei exira.* Gegen die materUi peecatu — gegen die Soloecismeo

und Germanismen, die sich in einielnen Lehrbüchern trotz ihrer \\ ir«!i-r

holten Aufl>igen norh so häufig (Inden, möchten wir als remediuin purga-

tivuin am liebsten Grysar's Antibarbarus verschreiben. — So sehr es

auch zu wünschen wäre, (Ihss der Lehrer den Sprachstoff vorzugsweise

ans mustergiitigeu Schriftstellern schöpfe; so wird sich derselbe doch

nicht selten in die Lage versetst finden, behufs der ansnweodendeo Regel

entweder selbstSätze und Beispiele zu bilden, oder solche von den Schülern

bilden zu lassen. Im letzteren Falle dürfle man. um nicht Zeil und Mühe su

Teriiereu, dem ttol>ehüfliohen Schüler durch Angabe des «prachiicbeo Slolfee
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UDler die Arme greifen und übrigens der Selbstthaligkeil desselben es über-

lassen, ausgegebenen Wörtern Säl/c m bilden und solche bald iu der Wirk-

iichkeiUiorui, bald in der MöglicbkeiU- oder Bedingungsform u. s. w. dar-

xntMkn, So schwer es übrigens stiu mag , den formelIeD Oebuogen durch-

gehends eioeo passenden und nütslicben Stoff ooterzulegeD, so wird es der
geübte Lehrer doch nicht versäumen , denselben in eine correcle und nach-

abroungswerthe Form einzukleiden, i m nicht zur Verstümmelung geschicht-

licher Tbalsachen seine Zuflucht nehmen zu müssen und um auch hier dem
Untenichle semen erziehenden Eiofluss tn wahren, wird es derselbe nicht

anter seiner Wurde finden , den SpracbstotT thcilweise aus der nächsten Om>
gebung des Knaben oder aus denjenigen Theilen der Ethik zu entlehnen, deren

ali^erneine l ehren sich in der That zu den mannigfaltigsten Redcformen

eignen. V\as den religiösen Stoff betrifft, glaube ich selbst, dass der-

selbe, um ihn nicht in*s triviale bersbxqsieben , l>ebafs den StUübungen
nor cum grma saUs anxowenden wäre. Doch wird ihm der Lehrer im
Augenblicke einer dafür günstigen Stimmung, so wenig als die Römer
ihren diü deabutque^ aus dem Wege gehen wollen. Cebrigenü wird sich

dersell>e, falls er nur einigermafsen mit den Schriften des Cicero sich be -

bannt gemacht hat, um den fraglichen Sprachstoff nicht leicht verlegen

finden. Nicht allem wegen der Kunst, mit der dieser Sprachmeister die

Theile des Salzes ordnet und die Salze mit einander verbindet, sondern

auch wegen der Fülle des Ausdruckes , wodurch er einen und denselben

Gedanken auf verschiedene Weise darstellt, und wegen der Wahl des

Ausdroekes, den er für jeden Gegenstand auf das feinste und natürlichste

ni treffen weiss , können wir seine Werke fast in allen Oattongen der

Schreibart hier vorzugsweise zu unseren Zwecken benutzen. In ihrer

ganzen und reinsten Wesenheit werden sich die altclassischen Sprachen

wenigstens für die Schule erhalten, wenn wir, von den trüben Sümpfen
Umgang nehmend, aus der reine Quelle «;höpfen, die uns der unsterbliche

Genii» der Orleehen und Bömer spendet. —
Der obbcnannle Hr. Verf. des Tirocinium gibt zu jedem Lesestücke

die nöthifjen Vocabeln, die nach seiner Ansicht vor der rebcrsefyting ge-

lernt werden müssen. Gegen diese Ansicht des Hm. Verfs glauben wir,

io gerne wir den Werth und die Brauchbarkeit seines Werkchens im all-

feoMiiMO anerkennen , ims um so entschiedener aussprechen zu müssen,

als wir es Hir ein wesentliches Postulat des Anschauungsunterrichles hal-

ten, dass die Wörter an den Dingen und mit den Dingen erlernt werden,

da der Schüler, bevor er die Worte fassen kann, die Dinge kennen lernen

muss, die damit bezeichnet werden. Werden die Dinge nach der An-

schaottogslehre Pestatossi'a wie Blumoi und Pflansen m einem Garten

kennen gelernt, wie lebendige Wesen, deren Entstehung man sieht, erlebt

und verfolgt: so wird der Lehrer seinen ünlerricht !\\\ch nach der natür-

lichen Eotwickelung der Sprachelemente einzurichten wissen, ohne jedem

efaszehien Lesestücke ein todtes Herbarium von Wörtern zu Grunde legen

zu müssen. Wie die Wörter sieh bilden, eine gute Sprache in ihrem Qe-
füge sich einrichtet, ist den Dingen und der Art der Anschauung derselben

ganz entsprechend. Kann der Gegenstand niehl unniitlelbar in die Sinne auf-

genommen werden, so muss die weeliscIseiliRe Beziehung der Begriffe

(ßUOciatio idearum) dem Gedächtnisse die uöthigen Anhaltspuucte bieten.

8t PauL H. Venedig.

•I«
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^2 Erlässe.

Schulprogramme österreichischer Gymnasien am
Schluäöe des Schuljahres 18*y„.

(Fortsetiuag.)

iXiüiieröstei'iuicii.

3. Wiem* JosephitäidUr Gymna»ium. Frogramm und Jakrei^

bericht des kaiserl. huniyl. Josephstadter GytruwMtumi in Wien für dm
Schuljahr iSöi. Wien, WaUisfiatisser. 35 S. 4. — Die erslcu 20 Seileu

dieses Progi.nnmes enthalleu zwei selhstäiuiige Aufsätze. Der erste der

selbeu, vciiassi \ ua Iii ii. Au^ustiii i>cbwetz (Professor der Geschiebte

uod der deatachen Literatur am Obergymaasium) , l&brt die Aufschrift

:

«Der £iafliu8 des Rodmus auf die studireade Juaend* und hat den Zweck,

«aus der Natur des Romans zu zeigen, in wie ferne (nicht bloss schlechte

und iMisittliche, sondern) r^tich gute Romane (und ISovellen) nachUieiligen

tialluss auf den ForlschriU der Jugend in der Sittlichkeit und Wissen-

schaft üben, und durch welclie Mittel dem üebel der un.>eljgcn lioiuan-

Jeserei xu steuern wäre.^ Der Schulmann habe nämlich aden gefahrlieb-

stea Feind seines Wirkens, der oft alle seine Plane und Anstren^ng«;» sa

Schanden macht, im eigenen Lager zu suchen; dieser gelahrliche Feind'

aber — (leider wohl nicht der einzige? — ), ader sich so häufig die

Miene eines Freundes und Biin(!t^sgenossen zu gehen weiss", sei ei)en die

besagte Leetüre, weshalb es dtfn Jugendlehrer nicht verargt werden

ikouue , wenn er zur Bekäiuplung «dieses gefährlichen Feindes der ihm

anvertrauten Jagend und seines eigenen Wirkens alle Uittei aufbietet,

über die er nur immer verfugen darl.* Eine kurze historische Skisie

des Romanes soll dazu dienen, an den ursprünglichen Elementen und au

der allmählichen Lntwirkeiung desselben nachzuweisen, wie wenig sein

Wesen und seine lugeiilhiimlichkcit für den allgemeinen Charakter der

Jugeud passL Wenn also der Hornau, schon als solcher, selbst wenn er

gut ist und den Forderungen entspricht, welche, nach des Hrn. Verfs.

Ansieht, die Moral an die Poesie xu machen berechtiget ist, jungen

Ltuten in den meisten Fällen schädlich wird; um wie viel verderblicher,

folgert der Hr. Verf. weiter , muss auf sie die Lectürc der schlechten uüd

wahrhaft unsittlichen Uomane wirken , mit denen jetzt dt-r Büchermirkt

übersch\v«'nimt ist. Diese Betraehtunf: führt deu Hrn. Verf. zur Uaupl-

frage zurück, uamiich ; «Ist der liuiiiau von der studirendeu Jugeud unbe*

dingt ferne xu hallen, oder unter gewissen Vorsichtsmafsregeln dem reiferes

Thetle derselben sn gestatten?* Da das erste, bei der ungeheueren Verbrei-

iuug der Romane, geradezu unmöglich sei , so erübrige dem Lehrer nichts,

als zur Zeit, wo der Lehrstoß* in den höheren Ciassen die Erwähnung die^ser

Kunstform nöthig macht, defi Ln"nisti<,'en Aulass zu ergreifen, ura <lii>cli

Angabe des richtigen Gesiclitspunctes , von dem aus jeder Kornau zu bö-

urlbeilen ist, durch umsichtige Behandlung eines oder des anderen kur*

seren Meisterstückes dieser Gattung, theils als sorgfältiger Schul , theils

als gehörig überwachter Privatlectüre , und vorzüglich durch Gewinnung

des Interesses der jungen Leser für eine ernste, gediegene, wahrhaft bd-

dende Leetüre vor der üblen Angewöhnung, zu frivolen Büchern zu

greifen , möglichst zu bewahren, wobei denn natürlich einträchtiges Zu-

i»auiineuwirken aller Lehrer und Aufklärung der Eltern au$ den uuiero

Standen das weitere xu leisten habe. Auch stelle gerade in dieser Besi^'

hung das Bedürfntss wohlversehener Oymnasialbibliolhekeu als besondt rs

dringend sich heraus. — Was der Hr. Verf. hier sagt, ist, wie er selbst

bes(^!ieiden ein^^esteh? , nichts neues, noch unbekinulf-s ; nicht \mr j(*der

Lehrer« sondern überhaupt jedermann, dem die ungestörte ii^Qtwickeiuu^

Digitized by Google



263

jqmHRiaker Ournktere tm Herten Hegt, kennt d!e getehildeHe Gefahr

aod durfte ungefähr zu den nämlidien Mitteln greifen, die r Hr. Verf.

vorschlägt; sein Aufsalz ist daluT weniger (Ins Hr^ullal iler erkAiinten

Nothwefidigkeit ,
irgend einen Gegenstand zur olUnlltclien Besprechung

lu Lriugeii, der von Lehrern und tüirzieheni bii»lier unbeachtet gekliel)€Q

oder ooeh nicht gehörig in's klare gebracht worden ut, ala vielmehr dee

•utjeeliven Ik.inge8, einer gerechten ßesorgnisH, die ihn als theiit:elin)enden

Jtrn;iendfreund vielfach beschi'iftipel , deti mt^ipt-r rhcnilen Ausdrurk zu

leihen. Dieser selbst ist warui und wahr, und gibt durchgehcuds Zeugnisa

von des Herr» Verfs wohlmeinender Gesinnung. Die Gefahr , welche

jungen Lealen an* der LMtfin» TerderMieher Romane, an denen nnaei«

Zeil so überreich ist, erwachsen kann, ist in der Tbat ao groH, daai et

heilige Pflicht des Lehrers wird, nichl nur im allgemeinen davor xn
wanien, sondern auch bcsiimmto Winke zu geben, wie man diesem schäd-

lichen Einflüsse vorl>eugen könne. i)ie Leclüre alles dessen, was iioniau

heiatt oder das Gebiet des Romanea berührt, unbedingt verdammen, hietee

das Kind mit dem Bade verachötlen. Von Homer'e Odyaaee an bis herab
auf VValh r Srott und noch weiter kommt unter dem LesestofTe wfleher der

Jugend zugeführt wtrden kann und soll, so viel vor, was Homan i^t oder

daran erinnert, dass es geradezu unmöglich scheint, ganz darüber hinaus«

ivgehon. Der Roman ist ein sn breiler und mächtiger Seitenarm dei

Strömet der Weltliteratur, als dass es prnktiteb anaführbar, ja auch nur

rathsam wäre, dir Jugend ihn vnllijr verleugnen zu wollen. Sie gelnnt;t

pewiss einmal an seine Ufer; iiinl führt er ungleich mehr .SchlTnim, als

üold, SO Ihut es vor allem noth sie anzuleiten, wo sie Gold tindet,

damit tie nicht aoa DnbehiUIicbkeH an den Schlamm gerathe. Ref. ist

der Meiniiiig, dass die Schule genug getban habe, ^enn sie weder un-
mittelbar, norh mitfelhar den Schüh-rn einen Lesestoff lufiihrt, der ihnen

io sittlicher Heziehun^ schädlich werden konnte; wenn sie an wahr-
haft gesunde kost sie gewohnt, und ihren moralischen und ästhetischen Ge-
acbmack dadnreh ao msbildet , data tie vor jedem Gifte , sobald sie et
herausfühlen, von selbst mit Ekel sich abwondeni wenn tie 7ur rechte
Zeil sie auf den gehörigen Standpuncl stellt, von dem aus sie eine Dich-

tunjr*art. die sie als Kunnlform kenii' u lernen «sollen, als solche, ihrer H»»-

deuiung und ihrem Zwecke nach aulzufassen haben; endlich wenn sie mit
alela wnchem Ange den Bntwiekelungtganir der Sobfiler verfolgt und bei

Wahrnähme des besprochenen (Jebelstandes , der einem erfahrenen Lehrer
gar (trrUt nus mancherlei \iizeichen, z. B. aus dem vern)in(lerten Fleisse

des Schiilers, -jus seiner geschwächten Theilnnhme an einer ernsteren

LeclQre, vor allem aber aus der veränderten Färbung seiner schriftlichen

ttsisan^nben u. s. w. ersiehtlieh wird
,
dagegen eintehrellet, wie gegen

andere Allotria unt! zunächst an die Angehörigen des gchölerttieb wendet«
indem er für fmih heimliche Leetüre, die er in einer hnihwegs gtit fiher-

wachten Schule nicht leicht tn'ihen k.^nn, ynr/na^^N eise im eigenem Hause,
Stoff, Zeit und Platz findet. Eine vurlauUge Warnung verstösat, wie der
Hr. Verf. riehtig andentet, gegen das bekannte ^ifnßti müla €uphh*i
ein naehtriglicbe Strafpredigt kommt leider! gewötaniteh eu spät; ein

wiederholt»".- jfffc niger est: hunc tu — tnretn^ mnrht frotzig oder
Mslern. l rlicrhaupt ist die Sueht, Romane zu lesen, bei jungen Leuten
mehr ^ymptuiu, als krankheil; wenn Haus und Scliule sich vereinen, diese

hindantobtiten, to werden tie nicht noth haben, jenes zu ^bekjSmpfen.*— Der zweite Auftait enthält eine «rr.eschichte des k. k. Joaepbttidter
r.vmnasiums» vom pr t'ircrtor T Sr hl echt, eine recht verdienstliche
Arbeit, vollständig und iii)ersichUich. ohne ')Il7nL'^r»»vsc Ausführlichkeit, in

der Art, wie man allmählich eine Geschichte sammUicher österreichischen

Oymnttien tn erbniten wnntehtle^ na tie einmal alt Orandlage ISr eint
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historisch-sUliiHMhe OetamnitubcrAicbt der Hitldidralen des österr. Kaiser •

staalrs bfiifilzfn zw k"Min<'n. E« ist eine ehrenvolle Thatsache, dass ilirse

seit 1701, nlMJ volle aiHierthall) Jahrhuiif^erte , Ijrstiheiide (.ehranstaU in

diesem Zeiträume nicht nur üLer 12.0UU Zu^iiuge gebildet bal^ üoudeiu

aueh anter ihr» ehemaligen Vonteher und Lehrer all« die Minner aihll^

von denen die ginaliche Reformation der (jymnasiaUtudien, die verschie-

denen Modiflcirungen des Studienplaoes und alle Vorschriften uLer Methodik

heim rivranasial unterrichte, vom J. 17o3 Ms mm J. 1819 herrührten. —
Die übrigen 16 Seiten des Programmen fülleu die 6 chu 1 aac h richten.
lUe ohligaton Gegeulande wurden von 9 ordentUeben Lehrern (SPiariileii-

Ordeneprieetem Frans B r a n 1 1 , Franz Tauber, Dr. Leopold S eh i e c h t,

Zfi^rleich prov. Director, Auf^ustin Schweiz, Franz Wrana, Karl

Braun, iLudwig Just und Leojiold Na gl. und 1 Lehrer welll. Standes,

Yincenz EitI, emer. Fruluä^ur von rfzemysi, Custoü am k. k. Münz- und
Anlikencahfaiete), von 2 Hilfslehrem (den Piaristen-OrdeBsprieelem Caepar
Krzizensky und Albert Roaeuthal) und von 4 Supplenton (den
Piarislen-Ordenspriestem Karl Fe y er feil und Johanti r zf-rmak, und
den Docloren d Philosophie (weit!. Standes) Kranz II och egg er und
Karl Schenk!) gelehrt. Als Kcbcnlehrer fungirten die l'iitriäten Ludw.
Joit (bobm. Sprache) und K. Braun (Kalligraphie) und die welÜ.
Lehrer Matthias St ix (franz. und ital. Sprache), Coustantin M arkovicn
(«n??. Sprache), fnl^ He^er und l.eop. Coo>i (S^ftniirmphie) um! Ten.

Srhitlhelm (Zin Iuhti) Ausser diesen waren durcli rmi^'i Zeit lun-

dureh noch die l'ianülen Laar. Hubert, Aut. Wiuter und Leop.

Heldenmuth und der weltl. Lehrer Dr. Bayer an dem Gymnaeiuin
beschiftigt. Die ordenll. Lehrer hal>eQ im ganzen mit 12!), die Hilfs-

lehrer mit 15 und die Supplenten mit 48 Stunden am linterricbte sich

betbeiligt; von den Nebengegt-u.stnnden ist bloss das Bohmi<;che mit 4,

die Stenographie in beiden Ablheiiungcn des Gymnasiums mit 2, das
Zeichnen mit 2 und das Sehönschreihen mit t Stunde wdehenlliefa ange-

aetat — Ein Veneichniss der Themen, welche zu deutschen Ausarbei-

tungen am Ohergymnasinm im 2. Semester 1Ö*V„ von den Lebrern d^r
deutschen l.ilernlur gegtlHii worden sind, weist im Durchschnitte recht

passende Aufgaben uach, uuier deuea uur ein paar theils wegen zu groa&er

AUgemeinheit (VI. CH. 6. VIL a. 7. VIIL 5), theila wegen minderer Ange-
menenheit des Rmpfindungsausdruckes (VI 3), theils wegen Voraussetzung

kaum zu fordernder Prämissen (VIII. 1) Bedenken erregen. Die nemerkung,
dass unter den freiwilligen Arbeilen mancher Schfiler ein episches Cie-

dicbt: nSlarathonias" und eine poetische Erzählung: «Milo von KrotOD*
die bedeutenderen sind, eranlasst Ref. zu dem Wunsehe, dass die er-

munternde Entgegennahme ähnlicher Arbeiten auf eine Weise geschehe,

die das wirkliche Talent vor Seihstuberschälzutig lie\A -ihre und rs jpt1rr?eit

an das Horaz'sche tQfdfä tn/eniU Aumeri, quid fett e rrcusetU" erinnere,

da.H zweifelhaft Talent aber ja nicht aus Schonung zur Seibstläuscfaung

verleite. — Die uhrigen noeh beigegebenen Verzeiehoisse bringen die

Namen derjenigen Schüler , die in der Maturitätsprüfung das Zeugnias der
Reife erhallen h3!>en, den Ausweis über die I.ehrmiltflsammlnngen . %{nü~

sliäcbe Bemerkungen über die Gesamratznhl der Schüler, der Befreiten,

der Stipendisten niu Angabe der Fonds und über andere Daten, die unsere

Zeitschrift ohnehin in den tabellariseben Debersiehten mittheilt, und die

Angabe der wichtigeren Erlässe und Verordnungen. In Bezug auf die

Vermehrung der Lehrmittel fügen wir der in dieser Zeitsthrifl (Jhrg.

1851 , Hff VI S. r>03) gebrachten Notiz nur bei, dass für das physika-

lische Cabinel llr. Wierer einen Trog sammt Zugehör zu galvanopla-

stischen Arheilen, Hr. Prof. Pey erfeil einen grossen Stemglobua» und
drei Büi^er 30 fl. C M. » für das Naturalienesbinet Hr, Kerner ans

Digitized by Google



BiisceUen.

iMaolani eiM beirtebtliehe Anuhl ,g«lrackneter Pfluiien , and für dit

ßililiothek die Herren Adam ^u8ser, einer. Superior und Pfarrer in der

Mililärakademie zu Wiener ^eust,•ldt , Vrptn? v. \!<mss1, Lehensarchivar

uml Laur. HubeH, emer. l'roi. am akad. G^muaftium zu Wieo, Dam-
haAe Beiträge geliefert haben. I. G. &

Er^eboita der Matorititsprofangen im Scbnl
jähre l«»75i-

Ungarn.

Ange-
I<r- Krklärl Zuri'cl.gewiesen

Jai der Sehole
schie- wurden für wurden

mclilct ucu vollk.
reif

j

auf ein auf '"in
waren sind

ImibtMi J. ganzes J.

^mij der 2. pHil. Jahrg. au
|

V d«r OniTerfliUll » • 103 101 6 81 7 7

ftM^edin» ObergymnasiaBi
1

1^ 12 1 2
Neulra, desgl.

1 8 8
'

8

kecskomel, reforui. Oolh-^. '

1 7 1 r> 1

ErlHU, Lycoum 4 4 o %

V^tdßdtthtüf Lyceom . .

;
4 2 %

Tfr^ii, liyceoiii . . « 4 4

I'rvssburg, evaiig. Lyreum 4 4 3 1

Kaab, Oln rgymnasium 2 1

LfUlschau, evang. Lyceum
SdMomits, etang. Kyoeam

3 3 2 1

3 2 2

titeark
,

evang. Lyeem • 2 2 %
llrünn, Oberpymnasium ) 1 1 1

n»brcr/in, reforni. (^ollrg.
1 j 1

1

1iNagy-Korus, ref. Lyceuna .

;

1

ailrtte'Nteeti, LyMmn 1 i

Oi^iiurg, «rang. Ljfeeom

1 llffllWaaier • .

1

1 8

1

8
1

3 1 4

"Bnmmk \ 173 1 170
1

ö |l32
1

14 1 lö

Unter den 132 als reif bezeichneten sind 43 für reif ohne Zusatz,

44 fSr hinünglieh reif, 45 aus BilligkeiCflriiclMiehtan fßr rdf befunden

worden.

Pe»t> am 20. Deeember 1851.

Dr. Paul T. kovä€8.

Literarische Notizen.

(Auszüge aus a n d e re n Zoi ts ch r i f ( e n.)

Zur Sophocles- Literntur .
— Sopliocies' Ajas, griechisch mit metri-

scher Uebersetzung etc. von J. A. Härtung. Lpz. 1850. In den „Ge-
lehrten Anzeigen der k. baier. Akademie" lb51, Juni Nr. 93 ff. gibt Hr Fr.

Thierseb eine genau eingehende B'euriheilung dieser Ausgabe. Es durfte

für die Leser unserer Zeitschrift nicht ohne Interesse sein
, das Ergebnias

der Recen«;ion von Thiersch in der Kürze zu erfahren und mit der
obigen Beurttieilung (i>. 236—242 dieses lieflcs) zu vergleichen.

Von der Debersetsong sagt Tb., sie gehe den Sinn, wie der
VerÜMser ihn anfgefasst, genau wieder; der AiisdniclL sei im ganxen un-
getwungen und verirre sich nur im einielnen gegen das edle and ge-

Digitized by Google



BlisoelleQ.

wihltA des Origimlt lu gemeiMTer Redeweige ; dio Rhytlmien seien wM
gebaut, nur dass Hiatus und zu leichte Sylbon , ih wo schwere nöthig
seien, öfters aufträten, f'i her den S c h u 1 g e b r a u c h oin»^r Atjsgahe mit
Oebersetzung sprkht Mchiir.Th. bei (telegeniieit der iJ<trlung sciieo Ausgabe
nickt sttsdröcklieli aus; doch können wir sein Oiiheil aus den unmittelbar
orausgebenden \\ orten abnehmen, in welchen er die von W. Dindorf
in seiner Ausgabe des Snphook's eingeführte Weise, dem griechischen
Texte die I a t e i u i sc h e lieberset/ung gegenüber zu stellen, um dadurch
den griechischen Text lesbarer und gleichsam gangbarer zu machen, enl-
aehiedeo missbilligt. Eine solche Verbindung, sagt Hr. Th., dient „nicht ebea
tum Vortheil gründlicher Studien, da dergleieben Ansgalien iuraptsSeh-
lich fTir vSchulen bestimmt sind, in den^'H da.s gegenüberstehende Latein
für las.sige Schüler genu'inbin zum Faulkisscn um! zu einer Gelegenheit

wird, sich das eigene Nachdenken über den Siim des Dichters lu en^pareu.

In SO fem möchten dergleichen Ausgaben , wenn sie sich als Schul-
bücher ankündigen, eher zu vcrpönen als su empfehlen sein.

Höchstens können die beigegebenen Lebersetzungen Entschuldigung bei den
r.horgesängen tinden , die wegen grosserer Schwierigkeiten einer solchen

Machhiife zum Verslaiulniss mehr bedürfen, aber auch da ist die ifälfte

besser, als dss ganze, das halbe vorlfinfige Verstindniss aus eigner kraft

BMDlich besser, als das ganze mit fkremder."

Heber den Ton , in elchem Mr. Härtung abweichende Ansichten
bestreitet, sagt Thier seh gelegentlich: ^Aurh verdient der Ton ernsten

Tadei, in dem er die Ansichten von lierui.nin bestreitet. Dieser ^spitz-
findelt,* wenn eriU*986 f. nicht wie Hr. Härtung deutet, und es ge-
hört nach ihm viel aUentungsküustetei und Leichtgläubigkeit*

dazn, um, wie aiu li Hrrmann gelhan, sich und andern e i n z ure d e n,*

dass Af' 978 (^7tolr,xas einen Sinn habe. An solrhen nbsrhätzijjcn

Aeusserungen liessc sich eine reiche und sehr uncrquicklicue Anthologie

aus diesen übermüthigen Anmerkungen sammeln. Die Atten pflegten der-
gleichen Uebermuth und Muthwillen jüngerer Slanner gegen ehrenwerlhe
(Jrei.se nicht uneben als rin Zupfen derselben an ihrem Barte zu bo
Zeichnen : harbmn seniormn reliere ; und dieses Verfahren, an sieh schon
verwertlich, weil es uns iu diu oiinedem übciberufen«, unedle Klopffechtcrei

der Philologen turückfuhrt, auch ein schlimmes Beispiel f«r
die Jugend ist, ziemt sich am wenigsten für eine Kritik, die meist

auf negativem Standpunete sieh bewegt, und gewöhnlich fehlgreift und
verdirbt, wo sie positiv und herstellend auftreten will.«

Dass der in den letzten Worten enthaltene Vorwurf gegründet ist,

erweist der gelehrte Beurlheiler, indem er auf die von Hrn Härtung ge-
gebene Erklärung und Texleskritik des 4/* V. 866 bis zum Schlosse der
Tragödie genau eingehl, und bei dieser Gelegenheit rinirrt' «^ehätzensw erthe

Beiträge zur Auslegung dieses Abschnittes gibt. \ n hcleni er hierrmf das

tüchtige, was diese neue Ausgabe enthält, unbelangen anerkannt hat,

sehliesst erdie Beurlheiluiig mit den Worten : «tm so nöthiger war es, anf dio

Fülle des unhaltbaren imd verfehlten da hinzuweisen, wo er positiv oder coo-

structiv mit dem Texte verfahrt, und dasl)iltere. ^ erhöhnenftf^ und nliprnii'ithise

seines Tadels zu ahntfen, in dem man oft Q\nQ\\ Cornelius Pauw redirirus

zu hören glaubt. Der tlimiuel bewahre uns vor der Wiederkehr oder Ver-

breitung einer solchen sanksüchtigen Kritik ! Wir sagen das nicht, am
den Hrn. Vrf. herabzusetzen, der als Gelehrter und Schulmann aller Achtung
würdig ist, wohl aber um ihm wn möglich das Pinl iii'^ohe Sprüchlein

zu Gemülbe zu führen: yivoi olo^ iaoi (uc^nivj naXog T»fi>"

(Die Portsetsang folgt)
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Erste Abtheilung«

Abbaiidluiigea.

Heber den Aoschauuogsunterrichl in der Stereomelrie.

Mn dtm 9. und 10. Ueite der öslerr. GymnaKialzeitunf t. J.

Imw wir eine inluilt8r«lcjbe Abhandlan; Aber die Behaiidtaog dei

UitlMTtelile« in der «ogenannteti ^eometHscben Ansdiaaun^ehre*

Maa kann nicht timhin, mil de» da.seüist niisgesprochenen Ansich-

ten votisländig ubereiiizuälinuiien, und e» wäre imt zu wünschen,

dafs die genetische oder analytische Methode in dem malhemati-

sehen Unleifieble eine gröaaere Yerbreitong gewinne« aU leider

aodi imBier der Fall lat. Noch Immer erscbeinen Lehrbficher,

— ich lege ein besonderes Gewicht auf das Beslimmmungswort—
die sich von dir nllen doeniiilisirenrten Methode, an der man so

lange nach dem Vorbilde Euclids in ihrer ganzen Strenge fest-

hiell, nichi zu emaneipiren im blande aind, und in offenbarer Yer-

benning ihres Standpunctee anf einem Wege das Ziel anstreben,

den der denhende Lehrer, gewdhnt die Selbelthitigkett der Scha-

ler zu wecken, nur utigi lu Lelntt, und freudig mit einem zweck-

n&liHgeren vertauscht hat.

Will man uberhaupl mil wenigen Worten eine Haupfttendeus

der ganzen Reform unseres Lehrwesens bezeichnetti so isl es die,

dass sie an die Stelle der synthetischen Behandlung des Lehrstof-

fes, an der unser früheres Unterrichtswesen krankte, die analy-

tische oder, weriü mm will, geneli.sche Methode jjelztt, ein in al-

len KichUingen und Verzweigungen hin angestrebtes Ziel, das eben

ab nothwendige, nicht ahzuwetsende Conseqaenz nach jene Ver^r

indeningen Im Plans mil sich führte^ die man als nrnterielleAeop'

StltMhrifl nu Um 6»t«rn Oya». IS». IV. H«A. |8
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derungeii anzusehen p:eneigt isl, z. B. du/ Aufnahme der Nalor-

wi6S6n6chafteo ia das Gebiet des Uoiergymna^iuins, des geomelrt-

schen Unterrichte« parallel mit jenem der Algebra , der eich na-

nentlieh im Unterg^ymnasiom als geometrische Anschauungslehre

geslallel hat. Ich möchte behaupten, dass die Begründung die^ter

Idee und die Durchführung derselben im Detail mit keinen gros-

sen Schwierigkeiten yerbonden sei, und mit glansendem Erfolge

geschehen könnte , ja dass selbst scheinbar in keinem Zusammen-

hange damit stehende Aenderungen, z. B. selbst die Einführung

der Fach- an die Steile der Glassenlehrer nothwendige Folgen

dieses Principe gewesen seien. Zwar war das Streben einsichts-

voller Lehrer auch noch während des fröheren Systems häufig da-

hin gerichtet, die Mäfjgel de.sselb«m inueihalb des ihnen geblaUe-

ten freien Wirkungskreises — freilich hatte die Individualität der

Prfifecte darauf grossen Einfluss — dadurch zu eraetsen, da»

sie die heuristisch - sokratiseh^ Methode, die einzige, die d«r

Aufgabe eines Gymnasiallehrers entspricht, au die Stelle

der ihnen durch die vorgeschriebenen Lehrb&cher YorgezeichneteB

Methode setzten. Der Verfasser dieses hatte selbst das Gluckt

Schäler eines solchen Lehrers zu sein, und das Bewusslsein, wie

viel er ihm zu verdanken habe, und wie derselbe bestimmend und

anregend auf seine ganze intellectuelle Entwickelung gewirkt bat,

ist ihm die beste Bürgschaft für die Trefflichkeit der Wahl, die

diesen Mann auf einen Posten gestellt hat, auf dem er einen

Wichiigt n Einfluss für die ßeaii^irung des neuen Systems zu neh-

men berufen ist. Auf der anderen Seite ist es wieder nur die Ja*

dividualilät der Lehrer, die gewissermafiien die Trager des neuen

Principe geworden sind, die vorzugsweise angewiesen ist, die Seg-

nungen desselben ins Leben zu rufen. Denn sv bedeui»ii(i if'*l

so wichtig auch der Grundgedanke ist, auf dem die neue Or

ganisaUon unseres Gymnasialunterrichtos iafi wesentUchen erbaut

ist, so ruht doch seine Verwirklichung in den Händen der Lehrer,

und erst in dieser seiner Verwirklichung bildet er das sichtbare

Object der Beurtbeiiung seines Werthes oder Unwertbes. Doch

ist das ein Gegenstand, der mcht in den Bereich dieses Aufsatssa

ilUt, dessen Grinzen auf das enge Feld seiner Aufschrift he*

schränkt sind. Der Verfasser der oben bemerkten Abhandlung,

Ur. Gerne rth, hat die geometrische Anschaunngslehre für die
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M ersten ClmeD des UnlergymniMuina Mmrtj die StereomelnA

degegren, die in dw Tierlen Oaeee so Idveo isl, von seiner

BeliULliluiij^ ausgeschlossen. Ich ginnbe nun. di\ss es nicht UQ-

pas^nd seia werde, die^e einer besonderen Betrachtung und Beur-

tiwilaiig SU untenieheii , da ich mich ubenseugi habe, daee viele

Beiner Collegen ilber die Ar( und Weise der Behandlonff die-

«w Theiles der Geometrie im Unterg^innasium sehr im Zweifel

«ind, und bis jetzt auch kein vom Minislerium unbedingt empfoh-

lenes Lehii>u€h hestebt, das dfm Lehrer fiber das zaviei and

nirenif , selbst Aber das wie ffendgends Winke and Anfaalls*

pufjclu zu ^fbtn geeignet wäre. Wenn inaii die Hilfsmittel über-

sieht, die deui Lehrer in dieser Beziehung zu Gebote stehen, so

entsprich! bis jetzt lieiaes der vorhandenen ginziich dem Zwecke.

Graefe^s Anschaaungdebre ist, namentlich was die Stereometrie

anbelan«,^! , von zu geringen Voraussetzungen und Anforderungen

ausgegangen, aU dass man nicht mit Reciit sagen durHe: der

Bildungsgang des Schulers der vierten Oasse sei schon so weit

vorgerackt, dass ihm der grössle Tbeil des in diesem Werke ge-

botenen nur mehr als Spielerei und nicht als ernste Geistesbe-

schäfligung erscheinen kann, da er bereits eine festere Kost ver-

tragt. Beinahe besser würden far denZweck des Unterrichtes in

dieser Giasse die Lehrbticber von Mo£nik ond Moth fiir die

k. k. Haijpl- und TriviaUchulen passen, welche die Stereoiiielrie

swar mit vorwiegender Betonung praktischer Zwecke, doch nicht

ohne Aöcksicht aaf begründete Einsicht in die Sache and mit

grosser Klarheit bebandehi, wenn nicht noch sie flur eine niedrigere

Stufe der Geistesbildung des iSchüiers beieclmet wären Andere

Lehrbucher sind wieder, weil sie an die Vorbildung der Schüler

sn hohe Anspräche stellen, nicht anwendbar, wenn sie gleich dem

Lehrer als treffliche Hilfsmittel fftr manchen Thell dienen können*

Es erscheint daher der Wunsch nach einem ausschliesslich för

den Zweck des Unterrichtes in dieser Classe ausgearbeiteten Lehr*

hncbe begründet.

Aas eigenem imd fremdem Beispiele weiss Ich, <fass es

sehr leicht ist, an zwei Klippen zu stranden , und dass der Pfad,

der zwischen diesen beiden durchtührt, ein sehr schmaler, leicht

in verfehlender ist. Freilich ist nach nicht za laagnen, dass

fiele nicht in vorhinein zn bestimmende, von der Indivldoaliltt

!«•
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du Lehrere oA uaabliingige Umstiade die ßreite dieses Pfsdes

hestimmen, das« m«B daher eine ein für alleniBl getteade Abgrio-

zuii;^ iiiciit leiclil fe-sNecken könne. Die Vorbildung der Schüler,

ibru besondere EuiptäiigUciikeil für matbemattöche, namentlich für

Baumverbältoisse, ihr angewöhnlicher Eifer, ihre Gewandtheit im

recfinen und andere Uonslände haben daraaf einen grossen EiiAuas

und bieten dem psychologitichen Schar [blicke des Lehrerä einen

grossen Spielraum. Abgesehen von diesen individuellen Yerschiei-

denheiten lassen sich jedoch die Granzen dahin feststellen, daas

man eben so wenig, das Mais der Krftfle des Sehfllers fiberschitsend,

den L<'lirslüff zu streng wissenschaliiicli auOa.^se, noch auch da.SA;elbe

unterschätzend , in blossen Spielereien sich herumtreibe. — Zar

näheren Beslimniiing dieses aUgemeinea Grundsatiss ist es von Wich-

tigkeit, auch die Stellung und Aufgabe in Betracht zu sieben,

welche der neue Unterrichtsplan dem Unlergymnasium anweist;

wenu dasselbe nämlich seinem Wesen nach Vorbereiluug sein soU

auf den mehr wissenschaftlichen Unterricht in Obergymoasium, so

soll es doch dabei sugleich die Mittel bieten, dass seine SckA-

ler mit Erfolg in eine Realschule oder uniniltelbar in das prak-

tische Leben übertreten können. Gegen die Vereinigung dieser

beiden Zwecke sind allerdings Ton geachteten SchuhDännem Etu-

wendungen erhoben (vgl. MtttzeU's Zeltsch. f. Gynm. Jahrg. IV.%

und es ist behauptet worden, dieser doppelle Zweck lasse sit Ii nur auf

Kosten des eiueu oder des anderen vereinigen; indessen kwan ich

mich,. SO schver auch der richtige Weg der Au^ühruttg tn fin-

den sein mag, von der Richtigkeit dieser Einwendungen, bei de-

nen man Wissenschaft und Lehre zu schroff zu trennen scheint,

nicht überzeugen, und stelle mich vor allem zunächnt auf deiiBo«

den des Factums» dass unsere (Jntergymnasi^n diesem sw«i<r

fachen Zwecke Rechnung lu tragen haben, und frage, wie dies«

im vorliefienden Falle geschehen könne, ohne luwu duicii den an-

deren zu beeiatrachUgen. Soll der siereometriscbe Anschauungs-

unterricht im üntergyronasium eine angemessene Vorbereitung für

den wliBsenschaftOch beweisenden im Obergymnasium sein, so for-

dert derselbe eine genaue und streng beobachtete Fest hallung des

Grundsatzes, nie eine Wahrheit oder einen Satz früher mitzuthei-

len, ehe nicht die ihn bedingenden Vordersätze geistiges Bigenthum

4er Schüler geworden sind» wenn auch ihre ßeg rändung niohl
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flif «IM» Urtng wiaMmeiefttichM , soDdern auf «<mm aas der

blossen Anschauung abgeldtclen, oder einem IiuliK-tionsheweise be-

nihf. Inwiefern eben doch die g:leichzeiti^e Rücksicht aiii lins

iwciie Ziel miUioUir Abweichungen, die aber nie ohne Noth, son-

dern tiief nur aus wiclHifea GrOadan «iolralen soUen y fmrderl,

ao daaa ein oder das andere Glied der Kette flbenprangen wer-

den, nnd der ScMer mancbea bloas auf Treu und Glauben Toni

Lehrer umu htiRii ums», wird aus der Skizzirung de^ mir vor-

schwebenden Uuterrichlsgaiiges von selbst erhellen. Ich verweise hier

Torliafig bloss auf die Berecbniing der Kofeloberfliche, des Man-

tels nnd Inhaltes emea abgealutilen Kegeis «der einer abgeslulzl^n

fyramide, asf vetacbiedene, die Lage der Geraden oder Ebenen

gegen Ebenen betreffende Salze. Die zweite Hichlung, ab die

ufllergeordriete, wenn auch nicht unwichtig"?, fordert eine bestan-

dige Anwendung der vorkommenden abstracten Satze auf Gegen-

stiodo der Erfahrung und der Anschauung« die flbrigena, namenl-

lieh im otereometriscben Theile , eine treffliche Uebnngseebule Ar
die Sehärfung des Verslandes dar Schüler bildet, und insofern ein

fruchtbares Feld für den Lehrer ist, als sich von dieser Seile

ausserordeoilich viel wirken lässt ; denn der auf unmittelbare An-

schauungen gerichtete Geist des Schuiert und sein Beobachtnngs-

veruiögeo fndet hier reichliche Nahrung, und während dereelbe

auf den Gebiete des sprachllehen Unterricbte« mehr in Abstractio-

nen sich zu bewehren ^v\]i>\hi(ret ist, ergreift er mit lebhafter

Freudigkeit die Gelegeniieit , sich einmal wieder auf dem ihn an-

siebenden Felde der Anschauung zu erholen. In dieser Hinsicht

theilc die Mathematik nnit de« Naturwissenschanen den Vorlheil,

den diese vor den philologischen durch die grossere Anxiehunga-

kraf) des Objectes für den Schüler voraus haben. Die Erörterung,

an welchen der ihn umn^ebenden Gegenstände der Stnnenwelt der

Schüimr die abstracten geometrischen, namenthch j^tereometrischea

Fonnen wahrnehme, oder wenigstens ähnliche Formen bemerlte,

wie er die Eigenaßbaften und Verhiltniase , die er kennen gelernt

hal, anf jene m bestehen im Stande sein werde, wie es oft mög-

lich sei, die unendliche Mannijrfalligkeil und Vielgeslaltipkeit der

Auüsenweit auf einlache Formen zurückzuführen, was diese Zurück-

iohrmig in vorkommenden FftUen för Vortbeiie gewähre, diess wird

den MiUer oicM aÜeiB im hohen Grade anxiebm und aeitten Ver-
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Stand wliftifea, sondern, waa am wiebfifstan ist, erat hierdorch

werden die ihm mifgetheilten Begriffe mit seinem p:anzen Gedanken-

kreise mannigfach und eng verbunden und in einen sicheren Be-

iiis verwandelt , und der Schüler wird so befähiget ^ dem streng

wifMttSchafUiclien Gaaga, den der Unlerrichl der Mathematik im

Ohergymnaaiom annehmen aoll, Intereaee and Geaehmack abzuge-

winnen. Dahin gehört die Berechnung der Oberfläche und des In-

haltes der Korjjer , sreübt an nrinMiiii: fiilliiren , so viel als möglich

aus dem praktischen Leben gegrilfeneu Beispielen.

Wenn aber der frühere geometriache Unterricht aich biaber

auf Constructionen in einer und derselben Ebene , die beretta als

gegeben «nd vorbanden vorausgesetzt warde, beschrCnkt bat, ein

Boden , dessen Btnützung dem Lehrer und dem Schüler keine

Schwierigkeiten darbietet^ sondern leicht in grösster Mannigfaltig-

keit ausgebeutet werden kann, so tritt der Unterricht non ans dem

Felde einer £bene herana. Hiermit erwichst für den atereometri-

sehen Anachamingaanterrieht eine eigenthnmiicbe Schwierigkeit,

die um so höher angeschlairen werden muss
,

je bedeutender der

Einfluss ist, welchen im geoim tr isclK n Eleiiientaniulerrichte für die

bestimmte und feste Einprägung raumlicher Gestalten und das Auf-

bssen ihrer weaentlichaten fiigenacbaflen ihre Danleihinf darch

Zeichnang «nsübt. In der Planimetrie» für ebene Flgoren, ist

das Milte!, auf welchem man zeichnet, die Ebene der Tafel oder

des Papiere«, indem sie eben zwei Dimensi(n*en repräsentirt, dem

Gegenstande, welchen man darsleüen will, in solchem Mafse ent-

sprechend, daas die Zeichnung, bei welcher man ja von der Kör-

perifchkeit der in ihr fezogeneo Linien ganz von selbst und vn-

wtllkOrlksh absieht^ den geistig vorzustellenden Figuren insofern

als \u\\\i^ adäquat betrachtet werden kann. Für dii Stereometrie

ändert sich dieses jrunsli^e VerhaUuiss. Räumliche Geslailunf^en

von drei Dimensionen sollen auf der nur zwei Dimensionen re-

prisentlrenden Ebene der Tafel oder des Papiere abgebildet werden^

und aus einem solchen, in der blossen Ebene ausgefiihrlen Blldo

des Körpers soll der Körper selbst vorgestellt werden. Die^eUeber-

Setzung des Körpers in sein perspcctivisches Bild und die Rück-

ttbersetzuni^ des perspectivischen Bildes in die Vorstellung des Kör-

pers selbst, sind geistige Operationen, weiche eriahrungsmälaif

dem ungvflblen, an Abatractjoneo nicht gewöhnten Sehdlar ohne
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nellMkcbe Anleflun^ wenn nidit ^nsUch nnmdglich, doch ios-

serst schwierig: erscheinen. Der Lehrer, wenn er ^<ich nicht un-

nüiliiore Schwierigkeiten «chaäeo will, mius daher diet^eo Weg der

Yeränulicbimg im Anfange gani veriaasen, and einen mderen,

onturgenafiseren einacUagen , und hiemit gelangen wir av einer

Seile des VnlerrioKlea, die in der Stereometrie, namenilicb der auf

Anschauung gegründeten., äusserst wichtig isl. Soll namhch der

Unterricht in der Stereometrie nur einigermeP^en jrf'fteihen, so sind

Modelle der Körper eine unentbehrliche Bedingung für demselben,

fiem Lehrer aoHlen daher immer ond überall Modelle der einael-

Ben Körper von Holl in Geiiote stehen, an denen wo mögUeli

auch die durch Sebntlle der mannigrnltigsten Art hervorgebrach-

ten V( i ;imi( runjren anschaulich gemacht werden kiHinf^fi. Ferner

zur Yeriiinfiüchung der Lage der Linien gegen die Ebenen und

der Ebenen gegen einander einige Tafein von Holz und steifem

Papiere, femer Stftbchen von Holz, an ihren Enden mit Eiaen->

spitzen versehen, um sie nach Erfordemias der Demonstration an

den Ebenen beliebig: fc^lzuslccken, überhaupt dem Gange des Ua-

lerrichtej» entsprechende »leieometrische Apparate, die aber freilich,

da derselbe nach dem Bedürfnisse der Schule ein verschiedener

aaia kann, nicht in vorhinein für alle FftUe bereitet sein können,

•ondern vom Lehrer oder von den Scbfilem unter der Anleitung

des Lehrers erforderlichen Falles nach Bedurfniss zusammengesetzt

werden müssen, was oft millels einfacher Mittel auf überraschende

Weise gelingt. Modelle von Holz sind, da die Ecken und Kanten

achftrfer hervortreten, und sie selbst dauerhafter sind, den von

aleifem Papiere verfertigten vorzuziehen. Dcaaen ungeachtet dArfen

diese letzteren nicht Obersehen werden, sondern sollen vielmehr

gleichzeifi*r unter Aiileiluiig des Lehrers von den Schülern verfer-

tiget werden. Der Lehrer lasse daher den Schüler iXetze der man-

DigfaUtgsten Art verzeichnen, und durch Zusammensetzung und Be-

fealigong derselben die entsprechenden Körper bilden. Ein solches

nicht zu unterlassende Verfahren ist mit vielen Vorlheilen ver-

bunden ond, wie der Verf. aus Erfahrung weiss, sehr lohnend

und iiiiterslü'zeiid. Ein llauplvorlheil be Ii !it .schon darin, dass die

Selbstthätigkeit de« Schülers geweckt wird, dass er gezwungen

ist, mitzuarbeiten, wAhrend er die Demonstration an einem m'cht

aaihst verfertigten Körper nur zu leicht mit einem bloss ptwiven
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yerluItMi anf^Riiieliinen geneigt ist. Dm kmwnl noch , dtw die

Lust des Schülers durch die Freude, die er über da» Gelingen

des anfönglicli out einiger Mühe verbundenen Beginiieiie fühlt und

worin er «eine Belobnang fOr die angewandte AnstrnngiiDg indet^

nnd nicht minder «ein Interesse in hohen Grade geweckt wird,

80 dass oft die Begierde in ihm erwacht, auch schwierig^e Gtgen-

stinde zu bewältigen und weitere Forscbungeii ansustellen. Das

wichtigste aber dabei ist, dass der Scbfller bei der Verfertigong

der Netze Gelegenheit erhilt nnd geiiMhiget wird, viele Bigen-

schailen der Körper, die er sonst nur schwer begreift, ans der

Anschaaang gewissermafsen genetisch icennen zu lernen* Aus der

Zeichnung des Neties eines senkrechten Cyltnders sieht er s. B»

bereits, dass sich der Mantel desselben auf der Ebene als ein

Rechteck abrollt, dessen Grundlinie die Peripherie der Grun<i flache

ist, dessen Höhe die Höhe des Cylinders , bei der Zeichnung des

Netses eines senkrechten Kegels, dass sein Mantel ein Kreissector

ist, dessen Kreisbogen die Peripherie der Grundfläche, dessen BÄhe

die Seite des Kemels ist u. s. w. ; er wird daher in der Berech-

nong des Cyiinder- u. Kegelmanleis keine Schwierigkeilen mehr finden.

Erst dann, wenn der Schiller die Haoptarten der Körper

und ihre Eigenschaften hinlänglich durch Anschauung kennen ge-

lernt hat, möge man mit ihm den Versuch maciien, sie perspec-

üvisch auf der Tafel oder dem Papiere darzustellen. Bekanntlich

Terlangt die geometrische Perspective, dass das Bild des Gegen«

Standes auf der Ebene möglichst den-selben Eindruck hervorbringre,

wie der Gegenstand selbst. Der Lehrer unterlasse daher nicht,

den Schüler darauf anihierksam su machen, dass das penpeoti'*

vische Bild eines Kdrpets dadurch entsteht, dass man sich von

eiiietii Funde, nämlich dem Auge, aus nach allen Puncten des hin-

ter der gegebenen Ebene der Tafel oder des Papieres gedachten,

zu xeichnenden Gegenstandss gerade Linien gesogen denkt, deren

Binschnilisponcte in der Tafel oder dem Papiere dann das g^

suchte Bild erg-eben. Er mache ilin in der Kurze mit den hier

obwaltenden einfachen Gesetzen bekannt und übe ihn vielfalllgf

indem er natürlich auch hier von den einfachsten Kdrpem sn lo-

sammengeselsten ttbergeht , und seine Forderung conform mit der

individuellen Fähigkeit des Schufers, die sich in dieser Beziehung

als eine sehr verschiedene kerauästellen wird, einrichteL
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Bei diesfr Geleg'enheit kann ich nicht unterlassen, darauf

hinzuweisen. wcU h wichtigen Einfluss der Zeichnenunlerricht, der

freilich an den Gymnasien nicht obIig:at, sondern frei betriehen

wird, aif d«ii geometriicheii Untarricfak ub«rhaoply uimI Rameiiilicli

dm d«r fmielriMlMii Ansoiiamgfalfhre, tuftvObcn ge^igM

In dieser Besiehnng: wirt sit wflnMheii, dtss ifcli dfo Lehrpr

der GeoTiiLtrie mit dem Zeichnenlehrer in unmittelbare Verbin-

dung setzen, und dass ihnen dieser ihrem Plane gemäfe vorar-

btit«. Ibre Aufgab« wflrde dadurch wesentlich erleichtert, denA

wenn <a auch walu* itl, dass nnr einige Schiller den Zeidineniifi-

ierriclM in beailien pflegren, so wMe doch die Betmehtaag, wl«

wesentlich erleichternd cinifre Vorkenntnisse im Zeichnen, und eine,

wenn auch beschrankte, technische Fertigkeit in dieser Richtung'

bei einzelnen zu wirken pflegen , auf die Geneigtheit der Mehrzahl

der ^chAler, dieten Uaterridbl so beaUxeo, bedeateaden Einflnee

aelmefl, and dem Lehrer der Geometrie dadnreh riel Mdhe er«

apart, und weaentlich in die Hand gearbeitet werden.

Sind diese zwei Bedingungen erreicht, dass sich in dem Vorslel-

lungsvermögen des Schülersein nach allen Beziehungen voltkomi;ienea

Biid d«r eimelaeaKdrper dnrch die Aatcbannng geelaiiel nad beftoti>

gel hat, nad daaa er dnrnh IMge Uebang im Slande Ist^ daa

Bild wenigelens der ehiAiclMren Körper aaf der Biene der Tafel

nnd des Popiercs per?<pecttvi8ch darzustellen; erst dann wird er

zu einem Wissenschaft lieben Studium der Stereometrie befähigt,

and dieaea wird erst dann yob dem gewunacbten und am so eal-

achiadnaeren Brfölge begleitet eeia, je eicberer der Schüler In je»

nen awet Riehtnngen bereits geworden, ond je aelbettndiger er

sich namentlich in letzlerer zu bewegen weiss. Der Einfluss sol-

cher Vorbereiiuni,^ auf das spätere Studium der streng beweisen-

den Stereometrie wird sieb besonders bei einem Abschnitte der-

selben zeigen^ der, gewiss aleht miader wichtig, als die AuS"

messong der TolMndig begrinzten Körper^ seine SehwIerigkeH

hanptsftcblicb darin hat, dass die Zusammensfelhing der Tenlntt^

Hebenden Modelle zum Theile complicirter ist , und deshalb von

ihnen nicht eine gleiche Unterstölzung für den Unterricht erwartel

werdea kaaa, ich meme denjenigen Abschnitt der älereomelrie,

welcher die Sitae über die gegenseilige Lage der Linien nnd Ebe-

nen im Ranme enihdil. Wees Ahrt mkdi wa einem niM Fanale^
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in welchoiD) wie ich glaube, der Unterricht der Stereometrie im

Untergymoasinm von der wiMeDScbaflUcbeii. Behandlung im Ober-

Gymnasium abweichen soll. Während bei diesem insofern ein streng:

synlbetischer Gang betreten wird , als man zuerst die Eleriieiile,

atia denen sich später erst die Gesammtvorsteüung bilden und zu-

aanunensetken soll, einzeln und der Reihe nach yollkonunen er-

schöpfend bebandelt, und erst, wenn difse erschöpft sind, die

Samiuluug dieser Elemente zu Gesamuilvorslellungeii erfolgt, also

xuerst .die gegenseitige Lage der Linien und Ebenen im Räume

erschöpfend behandelt wird, ehe man zur eigentlichen Lehre vom

Körper, als einem von allen Seiten absreschlossenen , überall yon

Ebenen begränzten Räume übergeht; so i>( nach meiner Meinung,

deren Begründung sich in den obigen Betrachtungen findet, für

den Anschauungsunterricht der Stereometrie im Uutergymnasiuni,

eben weil er ein vorwiegend analytischer sein soll, der umgekehrte

Weg angezeigt, wo erst dann, wenn die Vorstellungen der Körper

nach einer übersichtlichen Behandlung derselben durch die Aa-

aohauung aus dem gegebenen concreten StofT^ gewonnen und bis

zu der Klarheit gediehen sind, dass der Schüler sie perspectivisch

in der Ebene darzustellen im Stande ist, zur Untersuchung der

gegenseitigen Lage der Linien und Ebenen im Räume äbergegangen

werden darf, kt auch dieses Pensum absolvirt, so scheint mir die

grössere und schwierigere Hälfte des IJiiterrichles in der Stereo-

metrie geüchiosäen zu sein. Der Schüler bewegt sich binlort nicht

mehr auf einem ihm fremden und unbekannten Gebiete. Er hat

das Feld bereits durchmessen, deeaen Durchforschung filr dieses

Jahr die Aufgabe seiner Thäiigkeit ist. Seine Aufgabe ist nun

eme beschränktere geworden, die Landschaft, die er bis jetzt bloss

im allgemeinen überblickt hat, in ihren einzelnen interessanten

Partieen und Schönheiten kennen zu lernen. Es erübriget nur noch

die Anwendung der Sä ze über die Lage dvr Linien »nd Ebenen

im Räume auf die einzelnen Körper, die Ausmessung ihrer Ober-

fläche und ihres Inhaltes, an vielfai hen Beispielen des praktischen

Lebens durchgeführt, und der Kreis des Unterrichtes für dieses

Jahr ist vollendet.

Nach dieser allgemeinen Skizzirung sei es mir erlaubt über

die Anordnung und Handhabung des Lehrstoffes im einiehiea

einige Worte zu sagen* Da nach dem Organisationaeotwurfe drei
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wdcbeatliciie Slunden Air die llalbeiiNilik''iii der Tlertvii CImm
des Uiitei'inr'nnMtttfiis, vad iron dieflen im ersten Semester eine^

im zweiten Seniesler zwei der greomelrischen Anschauiinp:slelire

zugewiesen sind, so ergeben sich nach Abzug von 8— 10 Wochen

für die Ferieo in dieser Claese 120 Stunden för die Mathematik,

vid zwar im gansen 60 Standen für den geonetrischen An«

sehamingsiinterriclit, ¥on denen SO Stunden auf das erste Semester,

und 40 auf das zweite fallen. Zieht man von diesen Slunden 20

ab, in denen nichts neues vorgenommen, sondern das bereits

vorgenommene wiederholt und eingeübt wird , so bleiben 40

Standen, oder l»esser gesagt 40 Leclionen flbrig. Der ganse Lehr-

Stoff soll daher auf ongefahr 40 Lectionen Tertbeilt sein, so dass

er durch diese oillEomroen erschöpft wird.

Was mm tüe einzelnen Leclionen rinbelanpt, so kommen für

eine jede drei Hauptpuncte in üetracbt, wenn sich dieselben auch

bald mehr bald minder sebarf von einander scheiden; es ist diese

sislens die strenge und prftcise Passung derjenigen Sätae oder

BegrilTe^ deren Auflbssanir Aufgabe ffir die Schfller in dieser

Lection i8i ; zweitens die EriHuli rung; derselben durch die metho-

disch geleitete Anschauung; drittens ihre inös^lichst reiche und

mannigfaltige Anwendung. In einem Lehr buche oder einem

Grundrisse, wo sich ein solcher in den Händen der SchiUer Ande,

wOrde daa an erster Stelle genannte an der Spitse stehen; nicht

SD. beim Unterrichte. Denn seine Aufgabe wird es vielmehr sein,

von der Anschauung der r;iiiriilichcn Gestaltung, um deren Wesen

oder Eigenschaften e^ sich handelt, auszugehen, diese zur völligen

Bestimmtheit au erheben, alles bloss sufilllige des besoaderen

Falles, den man zur Betrachtnng bringt, davon abzolftsen, da*

gegen anzuknOpfen an alles bereits früher gewonnene, namentlich

auch an die zu klarer Einsicht so wichtigen Analogieen aus der Pla-

nimetrie, und auf diesem Wege dahin zu fuhren, dass das ange-

schaute, wo möglich TOtt den Schülern selbst unter der Beihilfe

des Lehrers, in die bestimmten Worte eines Sataes oder einer

Brkifirung gefasst werde. An die Prdcision in dem sprachlichen

Aasdrucke sind die .strengsten Forderungen zu stellen ; sie sind

n'i fit zu hoch , denn man kann und muss den Schülern zur An-

schauung in vollen Sinne des Wortes bringen, dass auch die

scheuibar geringfügigste Ungenauigkeit im Ausdrucke den Gegen^
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Stande em dou tu sich händelC, nicht mehr sicher und bestimmt

bezeichnet. Und wenn auf solobem We^e der Au^rucii in seht

rage Graaseii, zwischen öeaea eMle Wahl suiaiisig mi^ einge-

schräiikt, wem öftere mt eine einxige Form deeselben nie die an-

gemessenste öiler noihwendige gefunden wird, so kann doch dessea

foete Einpragung, die unerläs^lirh «Tefordert werden muss, nicbl

n einem bkxeen Ballaete mr 4aa Ge4idiiniei der Miiier werden;

davor ediQtst, eo weit dieee irgend mÖgUeb ist, dia Art aad

Weise, wi(! der Schüler dazu gelangt ist; sie wird auch nicht

etwa ein Memürir*en de» Schülers ausserhalb der Lelirstunden

erfordern, werni dieae ihre Aufgabe gehörig erüllt haben, die

Schaler m voUstAndiger und genaner Aulfiieenng so Abhren. Dfeee

zu erreichen ist aber noch der drille der vorher unterschiedenen

Gesichtepuncte von Wichtigkeit, der in der äegel erst dann

ior Anwendung kommen wird, weni bereite aur pricisen Mmh
hallenden apracMichen Paesnng des Satze« oder der Brkiimng $^
langt ist , nfunlich die Anwendung des eben gf \v(»nnenen auf die

mannjglailigelen Beis^ie. Die angeinej^sene Wahl derselben kann

man immn eorgAllig genng vorher öberlegen, nber die Mühe fiadei

ihre Belohnnag in der regen AntbierkeamkeU der SahdleT, welche

»ich freuen, mit dem eben gewonmnen eine Herrschaft übir einen

bedeateuden Kreis ihrer Anschauungen zu gewinnen, und in dem

Erfolge des Uoternchlee; denn durch eolcke Anwendung erreicht

man, daee die gewonnenen Kenntnisse fir die Scbiler nkhl etwa

eine blus^e Gedächtniftsache, sondern ein \\ irkliches geistige? Eigen-

thum werden, über welches sie frei gebieten, und an welches der

LehrerHD weiteren Verlaufeeeinee Unterrichu« sieherankoApfon kann.

Nachdem ich mich nun Aber die Behandlung des Lehrstoiv

im allgemeinen ausgesprochen , bleibt nur noch übrig , das ent-

worfene Bild dadurch zu vollenden, dass ich in den Rahmen die

eittgelnen Gonlooren eidfilge, dem Susammeasetztag das Geeamat-

bild vollenden soll.

1. Semester (Lection 1—32).

Kreier Thell.

Allgemeine \'arbegri/pt. Ebene. Finchen- und KdrperwinheL

(LectioD 1 — 4.)

(Leetion 1.) Durah drei nicht io derselben Geraden liegende Punde

u. 8. W. ist jedeamal eine Ebene bestieimt und gqgeben. Jede Ebene Ü*^

Digitized by Google



Heber den Aiwcbauungsuntarridil in der Stereometrie. S19

neb oIm lod« ftvlsetteii. — Oebergaag lot der Plaiiiiietrie iw SUf^o-

etriei Die Stereometrie tritt aus dam Gebiete einar Ebene Imrana» hat

CS mit drei Ausdebnuogen zu thun. Auch sie bat es mit Ebenen su thw,

dock nicht hi» dem uotbwendigeatabalrata ibrer rä«aiUabeii Vorstellungen

und geometrischen Conslructionen , sondern als einem speciellen Gegen-

stand« ihrer Betrflchtung. Der Raum erscheint uns ohne Ende, doch slar

tig, d. k Burigeods natüilirb begranit, aber überall beliebig begränxbar.

Fragen. VV'as ist eine Figur im weiteren Sinne? Wann beissen

Figuren congruant? Was sind die Gränzen der Linien, der Fllaban, der

Karpnrf Was ist eine ebana Ftaob« (lÜMna)? Was eina krUMMf Wo
bemerken wir in der Aussenwelt erslere, wo letztere?

(Leatiao2.) FiächemUnkeL Zwei Ebenen im Räume laufen

entweder parallel oder ak aohaeiden sich. Durchschuittslinie. Flächen-

Winkel. Gleiche, grössere, kleinere Fläohenwinkel. Entwickelung mit Rück<

«cht aaf parallele Linien ood UnienvinkeL Vargleiahanda Betrachtung der

Linea- und Fläckenwiokel.

Fragen in beantworten aus der Analogie mit Linienwinkeln. Was
ist die SehcitoUinie des Flachenwinkcls ? Was sind seine Schenkel? Ge-

rader Flachenwinkel? Ein rechter? Wann stehen zwei Ebenen senkrecht

auf eiiuinder? Hohle, erhnbcnc, Neben
,
SeheitelfläebenwinkelY Wie aiod

letxtare rücksichtlich der (Irössr mit ciimnder vfrplirhen?

fLeclion 3.) Dreikantige horpencittkei und äreiteiäge prism.

Räume. Drei uuter einander nicht parallel» Ebenen im Uaume können

sich entweder in einer und derselben oder in drei verschiedenen Durch-

schuittslinicn schneiden, liii letzteren Falle laufen diese entweder in einem

Puiicte zusammen, dann bilden sie einen dreikantigen Körperwinkel, oder

je zwei derselben laufen parallel , dauü bilden sie einen dreiseitigen prii^

matischen Kaum.

l>ie Durchschnittsliniea der tbenen heissen auch Kanten. Was sind

kantenWinkel? Wie viel Flächeuwiukel hat ein dreiseitiger priiaMlisobar

HaumY Wie viel Kanten hat ein solcher?

(I. (' r t i 0 n 4 ) Diagonalebenen Im» vielkantigen KrriKrwinkel (Kör •

ptrt i kr) wenien liiireh Diagonalebeuen ui dreikantige körperwiukel , dia

?iei*eitigen prismalj.M hrn Häiime in dreiseitige zerlej^t.

Eulstcbuiig der viellvanlijieu Kurperwinkel , und viclsi illgcn prism,!-

tiseheu Räume. Rucksichtlicli auf die l'laninit It ir auf {'ol\;joii': und Üia-

^ouallinien. Was ist nach der Analogie einer i>iagouiiUiuit; eme i>iagoualebene Y

MersicAi der etntelnen Körper,

(Laction 5— 16.)

(Lection 5. u. 6.) Priamen md hjrnmiden. Ein Körper ist ein

uberall bccränzter, von allen Seilen ab^isc!ilo>s( in i Kauii). i.ckiiMc ruride

korper. WeiUut die Korpercckcn duic^ Lbemn giscbloixieu, «ulstebeu
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PyrmhidM. Absekvnte Pyramidal. W«rd«ii die prisDatisebea Rinne durdi

EbeBeä gesehloeaen : Pritmeo. Gemeine Priamen (wemi die atkldm&adm
Ebeneo pareUel aiod), eoDSl ibgekunle PriHnen.

SeiteDflacbea der Pyramiden. Was sind sie fax Fignreot Was ist

die Durchscbaittsflgur? Womaeb richtet sich die Anzahl der Seiten einsr

Pyramidef Was ist der Sebeitel oder die Spitze der Pyramide? In was

für Pyramiden kann eine mehr als dreiseitige Pyramide durch Diagonal-

ebenen seilegt werden? Wie yiel Körper* und Fläcbenwinkel, wie viai

Kanten liat eine dreiseilige Pyramide?

Seitenflacben des Prisma. Was baden sie Mr Flgorsn? Warum?
Was sind die DurehsehnitlsOguren eines Prisma ? Was iat ein 3 , 4-, 5-,

ii-eeitigee Prisma?.Wie Yiel GrfiniflSelien, wie viel Seiienfliehent wie riet

Kanten, wie viel Fliehen- und Körperwinkel hat ein dreiseitiges Prisma?

Venteiehnung des Netses einer drei- und gleiohseiligen Pyramide, eioss

dreiseitigen gemeinen Prisma. Der Sebuler versuobe es ohne Anleitmig,

das Nets einer 4- , femer einer 5- und gleichseitigen Pyramide, sodann

einea 4» und 5-seitigen Prisma cu veneichnen.

(Leetion 7 u. 8.) lüget und Cffander. Denkt man sieh eine gs-

tade Linie In dem einen Endpunete befestiget, und um diesen nicht Ih

derselben Ebene, sondern überhaupt Im Ranrae sich so herumdrehend, dam

Ihr anderer Endpunct einen Kreis beschreibt, so begrinien diese Kreisfliche

und die durch die Reweguog dieser Geraden beschriebene kmmme Fliehe

einen Körper, den man einen gemeinen Kegel nennt

Denkt man sich eine, von twei parallelen Geraden um die andere

sich im Räume lierumdrehend , so dass die beiden Endpunete Kimse be-

schreiben, so begransen diese beiden Kteisfliehen nnd die doroh die Om*

drehung der Geraden beachriebene krumme Fliehe einen Körper, den man

einen gemeinen Cyltnder nennt.

Wae ist eine allgemeine konische FlScIie? ein allgemehier, vollstän-

diger nnd abgekunter Kegel? Wir haben es bloss mit gemehien Kegeln

EU Ihun. Gylioderfliche? Allgemeiner Cylinder. Voller. Abgekunter. Wir»

haben es bloss mil gemeinen und vollen Cylbidem zu thuo.

Was sind die konischj und die Cylinderflache für Fliehen? Alan

der Kegel und die Cylinder für Körper? Eckige oder runde? Verseich-

nuDg der Oberfläche eines senkrechten Kegels. (Vorläufig sage man dem

Schuler: ein senkrechter Kegel sei ein solcher, in welchem die von der Spitze

des Kegele auf den [lalbmesser der Grundfläclie gefällte Senkrechte in den

Mittelpuuct des Kreisel fällt.) Verzeichnung des Netzes eines senkrechten

Cyiiuders. (Vorläufig der, wo die die Mittelpuncte der beiden parallelen

[warum parallel T] Kreise verbindende (Wade auf den Uatbmesser derselben

srakrecbt sieht.)

(Leetion 9.) Kt^el. Die Kogel entsteht durch die Umdrehung

eines Halhkreiscs um seinen Durchmesser. — Mittelpunct Ualb- und Durch-

mesaer. Verzeichnung Ac^ \olzcs einer Kugel.

(Leetion 10.) Die ein Karpereck bildenden Linienwinkel betragen
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MnnuDen weniger als ABeebte. (Zo TenoselieiilieheB auf folgende Weise i

weoo man 4 rechte Winkel ans Papier aasselineidet, oad sie mit üireB

Scheiteln susammenfugt, so tkUen sie schon in eine eintigeEbene saaaminen.)

Rneliblicli auf die Planimetrie. Wie groes ist die Summe aller Win-

kel am Umfange eines Polygons? Wie Ondet man also die Grösse eb>es

Winkels eines reguliren Polygons T Wie gross ist demnach ein Winkel

eines gldcbsdtigpn Ureieeksf Kdnnen 3 solche Winkel ein Körperecfc bil-

den? Ja. Auch 4f Ja. 8o anch 5. 3 Winkel eines Quadrates? Ja. 4?
Nicht mehr. 3 Winkel emes regulären FOnfeeket? Ja. 4? Niehl mehru.8.w.

(Lection It u. 12.) BiB^lmäfU9€ M9rp». So wie man im Kreise

legaläre Vielecke sich denken kann, so kann man sieh auch hi der Engel

reguläre Körper denkeu, deren OherOiohe aus lauter congruenten und un*

ter gleichen (Flächen ) Winkeln zusammenhangenden ebenen Figuren so-

ssmmengesetzt ist. Es gibt nur h regelmifeige Körper: 1) das Tetraeder

Q. 8. w. FiitwicLolung mit Hüfe der vorigen Lection. Warum nicht mehr?
Wie viel hat ein Jeder dieser Körper Seitenflächen, Körperwinkel, Kanten?

Der Schuler versuche das Nets eines Tetraeder su Teneichnen,

eines Octaeder , HexaMer , fkosaeder und Dodeka&ler, lelstere awel ans

der Betrachtung der milgetheillcn Figur.

(Lection 13.) Jeder derselben hat einen Mittelpunot, und kann
aus solchem in so viele congrucnte Pyramiden zerlegt werden, als sfine

Oberfläche congrucnte Figuren hat. Entwicklung dessen mit Rückblick

auf ein reguläres Polygon. — Wonach richtet sich die Anxahl der Seiten

dieser Pyramideu?

CLection 14, 15 u. 16.) Geometrische PerspecOft, Geometrische
Perspective und Mittheilung ihrer einfachsten Haupigesctze. — Mannigfal-
tige Versuche

, die bisher beschriebenen Körper auf der Tafel oder den
Papiere io der verschiedensten Lage und Grösse ahsohilden.

La§e 4er Linien utui Ebenen im Räume gegen eimaukr,
* (Lection 17— 22.)

(Lect ioo 17.) Eine Gerade kann einer Ebene nur in efaiem Puncto
(Pumpunete) begegnen. Sie macht also mit allen durch diesen in der
Ebene gezogenen Geraden Winkel. Sind ÄWei dieser Winkel rechte» so
steht die Gerade auf der Ebene senkrecht. — Versinnlicbung dieser S&tj»
am besten durch Eiiislcckung eines Stabes auf einem Tische oder der
Tafel. (Uass die Richtigkeit dieser wie der folgenden Sitse nicht durch
streng wissenschaftliche Beweise zu bewähren, sondern durch methodisch
pelciipte Anschauung zu begründen ist, bedarf nach den einleitenden all-

gemeinen ßetrachtutigen kaum einer besondern Bemerkupg.)
Welche Gerade ist die kürzeste von allen aus einem Fnncte anf

eine Rbene gezogenen Geraden? Die Senkrechte? Warum? Sie gibt also
die Entfernung dieses Puoctes von der Ebene an.

(Lection IH,) In einem Foncte einer Ebene, und aus einem Puncto
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aitner ilir kann auf sie bloss eine einzige Senkreoble eomtrojit mdOL
Blithim zwei Gerade nd aiMr £bene senkrecht, so sind sie unter aieh pa-

laUel* 8leht eine von zwei parallelen Geraden auf einer Ebene eenkreeli^

«o a.s. w. Sind swel Gerade mit einer dritten im Räume penUel» so «• t.w*

Hinweieang auf die anakigeo Satze in der Planimetrie.

Aufgabe 1. Aus einem Puncte auf eine Ebene eine Senkrechte zo

flOlea. 2. Alan benätse diese Aufgabe in Verbindung mit dem dritten Satze

oben, um auf einer Ebene in einem Puncte eine Senkrechte zu errichten.

(Lection 19J Eine Gerade ist mit einer Ebene parallei, sobald

eae mit einer Linie dieser Ebene parallel läuft Sieht eine Gerade auf

zwei Ebenen tugleieli senkrecht, so sind die Ebenen parallel. Steht eine

Gerade auf einer von iwei paialielen Ebenen eenkrecbt so n. e. w. Zwei

parallele Ebenen werden von einer dritten in parallelen Linien geschnitten.

(Lection 20.) Prcjection der Goraden in der Ebene. Neigungs-

Winkel der Gereden gegen die Ebene. Oieeer iei der Ueinete Winkel,

den Q. s. w.

Die Neigungswinkel zweier parallelen Linien ndt einer und der-

nelben Ebene sind gleiche. Warum?
(Lection 21.) Neigungsw^inkel zweier Ebenen oder dem Flächen-

winkel entsprechende Linienwinkcl. Veranscbaulichung an zwei sich

schneidenden Wanden oder Pnpierblaltern. Das \la£l det Fiäohenwinkeb

ist durch das Mafs des [Neigungswinkels gegeben.

Wann stehen diese zwei Ebenen senkrecht auf einander? Was fSv

einen Winkel bildet die Schcitellinie eines FiächeawinkeU mit denSoiMi-

kein des Neigon^winketsy Warum?

IL Semester. (Lection 22 — 40.)

Nähere Betrachtung der einsehien Koiper. Berechnung ihrer Ober-

flache und ihres Cubikiohaltes.

Der Schaler erhält hierbei vielfache Gelegenheit die Lehre von den

Gleichungen, die ebenfalls in das zweite Semester der IV. Classe fallt,

anzuwenden, jenachdem in einielaen Aufgaben immer andere Grössen

iJe bekannt gegeben sind, andere als unbekannt gesucht werden sollen.

(Lection 22.) Prisma. Grundfläche des Prisma. Höhe. Senk-

rechtes, schiefes Prisma Seitenflächen. — Was sind die Seitenflächen

eines jeden gemeinen Prisma? Eines abgekürzten Prisma?

(Lection 23.) Parallelcpipedum. Recht winkeli^^es l' ar all< Irpipe-

dum. WurfeL Enlwerfung des ISelzes eines rechtwinkeligen Paraüelepipe-

dum. Aus welchen Figuren l)esleht die Oberllärhe i^t «scllu-n? Mannigfal-

tige Aufgaben über die Berechnung der Obertlai Ik omes Würfels, ferner

eines senkrechten Prisma. Berechnung der Si iini olierfläclie eines senk-

rechten Prisma, indem man den Umfang dar GruudÜäche mit einer Seiten-

^nte multiplicirt. Warum?

(Lection 24.) JuM eüte* FriMmtL Was ist der Gubikiohalt
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(Tolumen) fiberhaoptf Orr Guiilkinhilt dm« Prien» wird gefandeo, ir«Mi

nin feine OraiidflSehe mit eetner Hobe nuttiplieirt.

lüttbeiltuig der gebrtuelilielitten KörpeimelM. Rfiekweieuiig auf rfm

Weg, ku( dem man in der Planimeliie den Flichenlntaall einefi Paiallelo*

gramms gefunden hat. Gans analoger Weg. auf dem man zur Iterfehniing

des Gubi|Linlialtei des Prisma gelangt ist, indem man naehwies, dast sieh

jedes Prisma in ein rechtwinkeliges Parallelepipedum Terwandela ISssty

dessen körperlichen Inhalt man untersucht und gefunden hat.

Wie findet man den Cubikinhalt eines Wurfeis, und da man hk

etaem rechtwinkeligen Parallelepipedum jede Seitenkante als Hdhe be-

traehten kann, den eines rechtwinkligen Parallelepipedum? HanidgMligf

ans dem praktischen Leben gegriffene Beispiele lur Auflösung.

(Lection 25 und 26.) Cffltnder. Ein gemeiner Gylinder kann
* als Prisma betrachtet \^ erden , dessen Grundfl<^che%tn reguläres Polygon

von unendlich viel Seiten d. i. ein Kreis ist. Daher wird der Inhalt desselben

auf dieselbe Weise gefunden, wie der eines Prisma. Axe des Gyiinders.

£iatheilung der Gylinder in senkrechte und schiefe.

Wie findet man den Inhalt einer Rühre f Wie lisst sich diese Formel

darch Heraushebong gemeinsebaftiicher Faetoren TereinlkcbeD. MannigiU-

tige Beispiele zur AuHösung.

(Lection 27.) Die Grundflächen eines gemeinen Gyiinders sind

Kreise. Die Seitenfläche (Mantel) ist h^'xm senkrechten Gylinder eiuem

Rechtecke gleich, dessen Grundlinie die Kreislinie der Grundfläche, dessen

Bohe aber die Höhe des Gyiinders ist. Letzteres ist bereits aus der Zeich-

hnung des Netzes eines senkrechten Gyiinders ersichtlich. (Der Inhalt d^
Mantels eines schiefen Gyiinders kann nur mit Hilfe der höhern Analysis

gefunden werden, die Berechnung desselben bleibt daher naturlieh hier

aovgeschlossen.) Mannigfaltige Aufgaben.

(Lection 28.) Pfframide. Gniudflache. Höhe. Scheitel der

Pyramide.

Eine mit der Grundfläche parallele Ehcne , welche die Pyramide

schneidet, bildet eine mit der Grundfläche ahnliche Durchschoittstigur.

Warum ?

(Lection 29.) Abgekür^e Pi/rnmfde. Abf^ekürzle Pyramide.

Höhe und Grundflftrho derselben. Man entwerfe sich das Netz eiuer sol-
*

eben. Wie berechnet mau die Obernäche 1. einer Pyramide, 2. einer ab

gekürzten Pyramide? W^is wird eine senkr^'rhle oder gerade Pyramide

sein? Was für Fi.uirii lildeu die Seitenflächen einer geraden Pyramide ¥

— Aufgaben zur Auflösung.

(f. cell Dil 30 und 31.) Zwei Pvnmidpn sind einaiuier gleich,

wenu sie gleiche Grundflächen und gleiche Hohe IiaLit n Henu schtieidet

man zwei gleiche Pyramiden in gleichen Enirernijtiiit ti von ihrer Spitze

durch hbericn, so sind immer auch die Durchschnillsliguren einander

gleich. (Zwar nicht ganz streng , aber doch überzeugend.) Führt mau
ferner in einem dreiseitigen Prisma iwei bchuilte vou einer kante eiuer

ZeiHrkrift fOr dir <»terr. U^rma. |tid2. IV. U«ft. J9
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Jeden Oraudfläche nach der gegenuberliogcnden Ecke der andern, so wird

deeeelbe in drei einander gleiebe Pyramiden zerschnitten. Also ist jede

dreiseitige Pyramide gleich dem dritten Tbeile eines dreiseitigen Priona

q, s. w. Jedes Prisma und jede Pyramide kann aber durcti Diagonal*

•oiinjtte in dreiseitige Prismen und Pyramiden serlegt werden« Jede Py-

ramide ist daher der dritte Tbeil eines Prisma von gleicher Qmndfiiehs

und Höbe. Man findet daher den liihaH einer Pyramide ii. s.

Wie findet man den Inhalt einer algekuraten Pyramide 9 Ist aber

bless die Qöbe der abgeliu raten Pyramide gegeben, so theile der

Lehrer den Schfilem allenfalls die darauf betugtiche Formel im allgemei-

nen ohoe wissAoschaflüche Begründung mit, und lasse Aufgaben darnach

(Leclion32.) A'egel. Einen gemeinen Kegel kann man sich

als eine l-'yrauiiile dtiiken, deren Gruiidll.iche ein reguläres ünendliciiviel-

eek (ein Kreis) ist. Daher einen aljf;ekürzten Kegel als eint- abgekiirnte

Pyramule. Der Inhalt desselben win! lemaach wie der einer Pyramide

gefunden. Axe, senkrechter, sciuefer Kcuel.

Was ist die Höhe des abgestutzten Kegels? Wie bcrccboct man

den Inhalt eines solchen? Allenfalls werde die Formel mitgetheilt, wenn

bloss die Höhe des abgestutzten Kegels gegeben ist. — Aofgalien sor

Auflösung.

(L e c t i 0 n 33.) Kegelmantel. Die krumme Seitenfläche eines Ke-

geis (Mantel) ist beim seokrecbten Kegel einem Kreissector gleich, dessen

Bogen die Peripherie der Grundflache > und dessen Radius die Seite des

Kegels ist Man findet daher den Inhalt derselben, wenn man die halbe

Peripherie der OrundOaclie mit der Seite des Kegels multiplicirt. Da aber

oft bloss die Höhe des Kegels, und nicht die Seite desselben gegeben ist,

so k«inn letztere mit Hilfe des pythagoreischen Lehrsatzes ans der Betrach-

tung beatimmt werden, dass die Höhe mit der Seile des Kegels und dem

Halbmesser der Grundfläche ein rechtwinkeliges Dreieck bildet. (Die Be-

rechnung der Mantelflache eines schiefen Kegels bleibt aus demselben

tirundü wie die des Mantels eines schiefen Cylinder hier ausgeschlossen.)

— Aufgaben zur Auflösung.

(Lection 34.) Kugel. Jede Ebene sehneidet die Kngel in einem

Kreise. Grui»i»le Kreise der Kugel. Axe und Tole «Ii s Kugclkrcises.

Was hat ein grösster Kreis der Ku^el mit ihr geuu-inschafllich?

(Lcction35.) Di< Kti-clzone ist immer gleich der Cylinder-

zone. daher die ganze Kiigcloberfläche nMcm.il dem ganzen Cylinderman-

tet eines um die Kugel beschriebenen Oylmders. dessen Grundfläche ein

grösster Kreis der Kugel, und dessen Hohe die Höhe des Gylinders ist

(Die geometrische Begründung bleibt natürlich ausgeschlossen.) — Man

findet daher die Oberfläche , wenn man n. s. w. — Aufgaben zur Auf*

iösong.

(Lee Ii on 36.) MkaU Oer Mlugel Den Inhalt einer Kogel findet

man, wenn man ihre Oberfläche mit dem dritten Theile des Radios mol-
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tipUdrt Zu diesem BemKate fuhrt die Belrachlung, dass die Kugel aus

ooeodlich vielea unendlich kleinen Pyramiden besteht, in die man sie

•kli TOB ihrem Miktelpuncte aus lerlegt denkt, und demnach die Summe
aller Gmndfladieo dieser Pyramidchen, das ist die Obcrfl/iche der Kugel

mit dem aus allen Summanden herauigehobenen gemeinschaftlichen Factor,

ninlieli dem driUeo Tbeile der Höhe, also hier des Mugelhalbmessers,

ttltiplicirt

Riiekbliek auf die PlaDimatrie. Wie hat man auf iboliebe Weise

den bhail alaat Kffinit gefunden Y Aufgaben sur Auflösung. Wie findet

naa dan Iniiall ainar bohlen KugaL Yarainfacbung dieaar Formal dnreb

Heraoabebnng gemeinschafUiebar Paetoren. Aufgaben.

(Leelion 37.) Aigeiuci&r, Segment, CaMte. Bareehming dar-

aalbaQ. Anfgaban.

(Laotion 30.) Baraebnung daa Inbalfat ainat Kogalaaeton ood

Kogelsegmantea, dM aratere« indeon man aleb ibn a]a ainan Kegel denkt,

dessen Orandflicha dia entsprechende Galotte, desaeo Höhe der Halbmaasar

dar Kngal iat; daa latataran, indem man von den Inballa dea antapra-

ahaodoD Kqgetoaetory den Inhalt dea Kegeis abaiabt — Aufgaben sur

AnllöaaDg.

(Laetion 39*) ß^MoiroHl. Ein SphaeroTd eniatebt dareb die

Uaidrahuog einer halben Elbpaa um ihre erste Axe. MiUheilong der For-

mel IGr dia Berachnong daa Inhallaa deasalban ohne malhematiseha Ba-

grondung. Aufgaben aur Auflösung.

(Laetion 40.) Fdawr* Hiltbeiluog einer Formel für dia Baraeb-

nung den Inhalts der F&ser. Alleofalls auf Grundlage des Salles : Jedes

Faas ist gleich der Summe dreier Kegel von der Höbe dea Fasses, von

denen iwei den grösslent und einer den kleinsten Querdurcbschniit dea

Pasaaa nur Orundflaeba haben. Aufgaben sur Auflösung.

Van fasse femer die fax die Berechnung dea inhaltaa und dar

Obarflietie der Körper vorgekommenen Formeln lusamman, und atella aie

Wie findet man den Inhalt einea au keiner Glasae der angegebenen

geborigen und auch nicht in solche serlegbaren Körpers ? Nicht mehr auf

geometrischem, sondern auf die bekannte Weise auf mechanischem Wege

mit Zuhilfenahme daa apacifisebao Oewichtea des Körpers. — Aufgaben

nr Aultöaung*

Anmerkung 1. Ala aehr brauchbar fiv Lehrer und Schüler we-

gen der Mannigfaltigkeit derAufgaben und deamabigen Preises wurde ich vor

andern in dieaer Beziehung StrebTs «Aufgaben aur Bareebnung dar Fla-

eben und gaometriachen Körper* empfehlen*

Anmerkung 2. Wenn die Sitae über die Congruena der Körper,

insbesondere der Pyramiden und der Prismen hier übergangen wurden,

M geschah diess deshalb, weil diese Sitae weit geringere Anwendung

finden, und nberdieaa grössere Schwierigkeiten darbieten, ala die analogen

Sitae der Plaoimatrie über die Gongruens dar Brei-, Vier- und Vielecke.

19*
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DiMfl wftn somit dm Skine für itn sImoiiMiriscbeii An-

8chauun2:sunterricht in der vierten Gymnasialclasse; es versteht

sich, dass durch dieselbe nur die Anordnung des Lehrstoffes

und ne uflgefäbre Abgränzung bezeicbaet ist; die Art der

Aa«f uhmiig dafefen, Ober welche mir hier und da eine An-

deolong beig^llkgt wurde, iet ans den dieser Skim Toransge-

adiekten einleit«idea Bemerkungen zu entnehmen.

Iglau. Tomaächeck.
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Zweite Abtlieiluug.

Literarische Anzeigen.

Lateinisohe Sebulgrammatik«!!.

1. Lat SprachUhra etc. y. Dr. F. Schalti.
S« Kleine lat. Schal^ramnu t. P. S. Feldbanach.
8. Gr&asere lat. Gramm, r, Dr. G. B. Potache.
4. Lal. Gramm, tob JöIi. t. Grober.

(PorUeUuDg uod ScUuts too Heft U S. 27—40.)

Die unter Ifr. 3 ugefOlirto talaiaisebe Oramoiatak liat iich der Aaf-

Mhme an mekreren der ötterreidiiMdMo Gymnifton ra erfreuen gehabt;

«• kklml sieh deshalb wobt der ll&h«, der Beacbaffenbeit dieiet Baebef

«ine beiondere Anfnierknmkelt mauwenden. Da dar Hr. Yerf. in dür Vor-

rede 8. IT erklirt, daH er die Formenlehre nnverindert, wie iie aieb ia

feiner früher effwhieoeaen kleineren Sehulgramnatik vorihide, In diese

grossere wieder aofgenoninien habe, and jene bereits in diesen BUttem

und auch anderw&ts ihre Beurtheilung geftinden hat; so sehen wir dies*

mal von derselben gSozlich ab, und beselirinkeD unsere Beurthellnnf auf

den Haupttheil d^ Buches, die Syntax. Oeber die Anordnung uod Be-

handlong des dahin gehörigen Materials hören wir vor allem deu Hrn. Ver-

fisser seilet Yorr. S. Yll : «Was die wissenschaftliche Eigenthäosliehkeit

des Buches und sein Yerhaltniss eu den beiden einander sehroff^ entgegen-

stehenden Behandlungsarten der Syntax betrifft, von welchen die altere

noeh von Zumpt befolgte den syntaktischen Stoff nach Mafsgabe der

Formenlehre in Regeln über den Gebrauch der Casus, Tempora und Modi

ordnet» und alle anderen, nioht gut au subsumirenden Hegeln in einer so-

genannten Spntaxit omata zusammenfasset, die neuere aber die von Fer-

dinand Becker begründete £intheiluog der Syntax in die Lehre vom ein»

fachen Satze und vom sosammengesetzten Satze nach Mafsgabe des prä«

dicaliven, attributiven und objectiven Satsverhällnisses befolgt, so habe

ich beide Methoden mit einander sn Tereioigen gesucht und allerdings

zwar die Syntax, der Formenlehre entsprechend, in drei liauptstücke (vom

Itomea, vom Yerbum» von den Partikeln) eingelheill, innerhalb diesei drei
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Hauptstücke aber zugleich jene drei Salzverbältiiisse borücksicfitiget , so

dass in den beiden ersten dem liltHKiilarunleifichle angehorigeu Haupt-

stücken die für den Anfänger mehr frceianete ältere, in dem dritten für

euieu höheren Cursus beslinjinten Hauplstücke dagegen die in da*? innere

Weseu düs Sittzes und das Verständnis^ der Sprache tiefer eiui^eheude

Becker'schc Bebah(lliini;-,nrt vorherrscht.*

Die AuordnunK, welche Hr. P. seiner Syntax gi geben, ist folgende.

In dem ersten Uauptstiicke behandelt er die sogenannte Casusb-hre nebst

den Adjectiven und Fürwörtern. Wo es angebt, wird etwas vom attri-

butiven und prädicativeo Salz Verhältnisse, wie in der Lehre vom

Nominativ und Vocaliv, oder von dem objtcliven Satzverhältinsse, wi«

in den Regi-lii von dem Gebrauch der casus Qbliqui ^ m den L'eberschrif-

ten vorausgeschiciit, oder auch im Text der Regeln selbst darauf Bezug

genommen, ohne dass man absehen K nnie, wie für das Verständniss der

Sache durch solche Namen uud noch manche andere aus der ßecker'&cheu

Grammal ik entnommene, wie factiliver und passi ver Accusativ u. a.

etwas gewonnen wurde. In dem zweiten Hauptstücke werden die Tem-
pora und Modi behandelt, und obgleich S. 174 angekündigt wird, dass

die Lehre vom susamraengcsetxlen Salze erst im dritten Hauplstücke bei

der Lehre von den ConjuucLiunen zur Sprache künunen soil^ so gi till ^ich

der Hr. Verf. doch jeden Augenblick vor, und bchaudelt in Regeb: uml

Beispielen mk lit minder den zusanimcugcaetzten wie den einfachen S.ilz.

Was ganz n.ilurlicl» ist, indem die Bedeulnng der Tempora uiul ?»5odi es

mil sich bringt, d iss* man zu ihrer Li kUaung jeden Augenblick über den

einfachen Sal/ luuausgelicn muss. In dem dritten Hauptstücke »lauu, w el-

ches in das liefere Versliindniss des Satzbaues einführen soll, kommen

nach einander die Ailveibien, Präpositionen, C.onjunclionen und au tliese

geknüpft der zusammengesetzte Satz zur Sprache, jedoch su , dass auch

die lleialivsalze mit bereingczut^cn werden. Cebri^en^ ist dieses Capiiel,

das mit eilf Seileu abgemacht wird, ziemlich dürftig ausgefallen, weil das

meiste biehcr gehörige schon bei den Temp. und Modul besprochen wor-

den. Diese Anknüpfung des wichtigsten Theiles der Satzlehre an die

Goi\jutictioaeD ist sehr willkürlich ; denn auf die Erklärung derselben kano

dorli die der Sativerhältnisse selbst nicht gegründet werden. Inzwischen

würde Dan «n dieser Anordnung der Baupistucke weniger Anstoss neh-

men, nur ioDerhalb derselben die Gruppen der zusammengehörigeii

B<^ela in einer einfacheren Ordnung zusammengestellt waren und Auf-

fassung und Pebersicht erleichlerloi. Dem ist aber hlufig nielil s«. Her

Ur. Verf. gehl niciil selten von Gesichlspuncten aus, von denen man das

susammengehSrige nicht ulierbiickl, oder steßl auch wobl, was als abge-

leitete Bemerkung angeführt sein sollte, als Hauplregel hin, und vmge^

kehrt Kinige wenige Proben mögen zum Belege meiner Aussage dienen.

S. 289 beginnt die Lehre von den Temporibus. Mit dem Präsens wird der

Anfang gemacht und iwar so , dass der Gebrauch der Coiyunction dMW
besprochen wiid , welehe auch dann mit dem Prisens verbunden werde»
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wenn aie im Deutadien (wihrand, iDden) neben dem hnperteeUMi

Mei. DiMi wird hinsugeMitl, umd habe dices «1e eia fnmtm AM^
Hewm aotaeebeD (I). Daaa nuD mit dieier einidiien fiber dkm gegebene«

Bemerkung die Natur dei Ftisem niebt in der rechten Weite erklirt Mb
aieht wohl jeder em; aber noeh selttaroer ist » non in einer Anmer-

bong Tier beiondere Anwendungen dea Prisena beaproehen werden, gleieb-

aam alt ob aie in- der fiber jene Conjunetion aorgestellten Hauptregel bn-

griindet wiren. In dleaer Anmerkung erst Ist die Rede : 1. van dem prm-
tau MMMetm, % von einem prae$giu aorUHcum, womit eCwna tll^
leit and gewöhnlich stattfindendes beieiebnet werde, S. einem

der Teiigangenheit und Oegenwaft sogleieh angehörigeQ PrIienSy A, yob

einem das Pntnr tertretenden Maens. Hier ist es doch schwer tu tSKsn^

wie diete Tier Tersehiedenen Prbentla in der alt Hauplregel bfaigeatellten

ihre EiUiruBg linden aollen. — 5. 290 werden in dem «Oebmneh der

IVilenta* Gberschriebenen Capitel die drei Tempora, das hittoriscbe fer-

feeiy dat imperfect, Plnsquamp. susammengestelll und In bekannter Weiab

erklärt Anflbllend ist et, dast dat in der Bedeutung von dem bitlori-

achen Ferfectam weaentiich sieb unterscheidende eigentliche Pert,

oder wie es Hr. P. nennt » fierfi proaem. , in diese Reibe der PriUerÜa

niebt mit aufgenommen, Tielmehr in einem kleingedmeklen Sueatie

nebst noch swei anderen Bedeutungen desselben, die er perf. turttUetm

und dat statt det Put. II. geeetxte Perfectum nennt, so besprochen ist, alt

ob diese drei Bedeutungen nur besondere llodifieationen des ala Haupl-

psffpotum aufgeAhrten seien. Pur die deutliche Auffassung det 8eh3lert

wäre ea weit iweckmäbiger gewesen, wenn dat fiber dat perf. prmHm
gesagte mit den über die anderen PrSterita aurgestellten Regehi alt efna

gleich wichtige Tempotform lutammengestellt, und daa VerbKltnim det

einen tum anderen etwaa acbarüBr wäre bezeichnet worden. — 8. 301 wild -

im An&ng der Lehre Tom ConjunotiT, unter der eigenen OeberteiniR der
Conjnnctiv der Annahme, dieser gleich in den eitlen Zdlen in

twei Arten getchieden, welche der Hr. Vert timkmetinu pote$UMI$ und

cmUUoMaiiM nennt. Jener soll nicht bloss eine mdg I i o h e A nna h m e»

eondem auch eine Möglichkeit überhaupt beseichnen , dieser nur eine

Bedingung andeuten, und twar blom im Iroperf. und Plusq. Torkom«
Bsn Dann wird weiterhin gesagt, det potenilaiii bezeichne nicht immer
klew eine Potgemog mit der Andeutung, data die Wirklichkeit ihr ent>

iprechen kann, in welchem Falle et der Potirntlaiit der llfig^

liehkeit tei (alto wohl die Möglichkeit der MoglicbkeitI, aondern auch»

dam die Polgerung sich aut der Amiahme mit Nothweodigkett ergibt, und
werde dethalbiwIMWVe der Not bwendig keit genannt In den wei-
(erhio folgenden Beispielen und Zutfitien ist dann fast durchweg Ton dem
fiedingungssatio und aeinen Tersehiedenen Formen die Rede, to dan man
sieht, es toll dieter ganze Passus «Gonj. der Annahme* überschrieben, den
CewUtionalmtt bauptaficbUeb zum Gegenstände haben Ob aber die an
die Spiice detseibeu getteilte Onlencheldttng, auf deren Beurthellmig ich
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mich hier nicht einlasMi) will» zum Verständni«« dieier jSaksCorm verhiUly

bezweifle ieh durchaus.

Was die Auswahl der Beispiele hetrifil, mit denen die aufgesteiUe«

Regdo begründet und erklart werden, so können wir es nicht billigen,

dait sicli Hr. P. nicht auf di« Prosaiker der besseren Zeit beschrankt hat,

vielmehr a»it besonderer Vorliebe Sitse aus Ins t in, Suetpn, Cnrttni^

Taoitns anfOhrt. Viel lieber sUmmen wir dem Verfahren MadTig*s

bei, der» um eben tu einem gans üMten System von bestimmten Gmwl-

sitsen an gelangen, sieh hanptsieblieh an Cicero gehalten und aus diesem

allein mehr als swei Drilthelle seiner Beispiele entnommen bat Mes an-

dere Verfahren führt denn» wie sich erwarten ISsst, oft genug zu Ergeh*

niseen, welche dem besseren Spraehgebrancbe gerade snwiderhinfen» vnd

demnach nicht als eigentliche Sprachregeln aufgefasst y sondern eher ab

Abweichungen von dem regelrechten in besonderen Anmerkungen hallen be-

sprochen werden müssen. So wird S. 345 die Angabe, dass in der indireclen

Rede auf das historische Perfectum oder Impi rfectum ein Präsens stall

des Imp. , oder ein Perf. stall des Plusquauij). folgen könne, ans Taci-

tus erwiesen. Ebenso wird §. 319 ausSnetnn. Au^?. 26. Ort. i a c( abat,

sai celerifer fleri
,

quidquid fi a t satis öene
,

angeführt, aber daraus

wird man doch eine Hegel för diesen Gebrauch des Präsens nicht abstra-

hiren dürfen. Auch missfiUlt es, dass bei der weit grösseren Anzahl der

Beispiele die SehrüUlellcry ans denen sio entnonuncn sind, gar nicht go-.

nannt werden.

Ferner sind manehe ErkUningen in kunstlich nnd gesncht, nnd

befördern das Vefttandnin der in Beda stehenden Sadio bei allem philo-

sophischsn Scbeino weit weniger als die bekannte, wenn auch mitnnler

. etwas SU einlach aussehende Sprachrsgel. Was ist a. B. damit gewonnen»

wenn Hr. P. S. 218, um uns über die Natur des Qenitivs an belehren,

sogar auf die etymologische Bedeutung dieses Wortes eingebt und diesen

Casus nun so cbArakterisirt «Der Genitiv ist der Cssus des ersengen-
den Objects, indem er einen Gegenstand heteiehnet, der eine Thälig-

keit erzeugt, hervorruft oder yeranlasst. Der Genitir wird aber nicht bloei

als Object zur Erweiterung des Prädicals, sondern auch als Erweiterung

des Objecls oder Subjecls als Atlril)ut gebraucht und alsdann Attri-

butiv (umtiv genannt.* Aber gleichsam als hätte er es selbst gefüiiit,

dass iDil Allfn diesen Worten gar nichts aus^^ richtet ist, kommt Hr. P.

gleich ilarauf iii tkn folgenden Paragraphen auf unsere allen Bekannten,

den Suljjects-, ( ts- und partiliven Genitiv zurück, und von jenem Er-

zeuger ist weiterhin nicht mehr die Kede. Dasselbe möchte ich von

mehreren Eintheilungen und Unterscheidungen behaupten, die, wenn

man sie auch nicht immer unrichtig nennen kann, doch zur ErUirung der

lateinischen Ausdrucksformen nicht das mindeste beilragen, wie z. B.

dies. 407 gemachte Unterscheidung der AttribttUvsatse in definireade
uud näher bestimmende, von denen dann wiodomm joneCorrala*
tiv-» diese blosse Relativsatso genannt werden. Dia dnndi solche
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«nothig gdifiiiflMi EkthflUtnigeii iMcUigilBhrlMi vieko oft nnrentiiid-

ÜchM Ikseieluiiioim kdiiam daii Miiler nvr T«rwirrai xaA ihm dasAidbt-

aan 4er Saiiie «ncliwaniL

Nidit wenige Begeh ond BegfilbbertiDiDinigeQ , die wir geradto

ickt wielitig nennea welles, mSelile mm dodi eiwae wiliilfiMiiger ge-

gAm mhm. Penn lo iiWg eineneits die »ggUclielt Prieiaion in jed»

weder graaunetieclieD Bcserkimg iet, eo «nerlierikh iet ee to» der an*

derea Seite, deee derin allee das aagegeben werde, was so einer grafl-

geMlen Oebenielil alter Pille, a«r walehe der beapröeiieM Gnmdeati an-

feweadet werden aoil» erfi»rderlieh iit Nor einige wenige JtfQge dieier

All will ieh beraoilielien. In der Iielire von den Oerandien s. B., die im

guten anf eine befriedigende Weiee erkürt wenien, bleiben nanebe

taeto, welobe nolb^fandig m ererleni waren, gam nnbe^recbeu. Ee

kt ^Uch dieee Vcrballeni hm Oebimneb auf TielMieWeise beeehriabt

8e, nm nnr einiges annfikren, ist es oieht geetaltet, dem Oerandian,

welehea Br. P. gaai tiehlig ab den cmm üNigmu des IMln. m:t ht-

lieekCet, wiediesem ein eigenes Suljjeel beiangeben, eo da» man niebtsAgen

derft a^iAu mm patrem wmUndt. Eben ao wenig darf mii dem-

Oemadlna ein Partidp oder eine ftidieata - BesHmmimg verbunden wer-

den, I. B. 4fp€nm iakmä Otcermm comulem creando isl foblerhafly

ebgleieb emuMUm cnart ein gnler Ausdmek ist Aueb käbn man niebt

nwAvr mm pacta Mio confecto componendtu sagen , schon aus dem

Grande nicht , waU eolche Participial - Bestimmungen in das Gerundium

aiebl efaigeflochten werden. Maaehe Präjiositionen lassen nur die Verbia-

duog mit dem bleasen Gerundinm, ohne allen weiteren Zusatz, zu^ wie

Mer. Han «ag^ wobl inter coenandum^ aber niebt iater kgenOäm Mme
ißnm. Gegen diese und ihnliobe Diage Terstossen die AaHnger eben

am liauilgsten, und doeb sieht man sich in nuMrem Buche vergeblich

aaeb einigen Angaben um, durch die sie vor Febigriffen dieser Art be-

wahrt wünlea.— Unvoilstaadig ood sagleieb ungenau sind auch die Be-

grilFsbeslimmangen mancher Präpositionen; und doch kommt es gerade

bei der Lehre von der Anwendung dieser in der Sprache so wichtigen

Hedetbeile so sehr auf eine echarfe und völlig zureichende Angabe alier

wesentlichen Merkmale an, weil ohne eine eolche es dem Schüler völlig

anmögltch is^ die sinnverwandten gehörig so noterscheiden. Ongenau ist

m t. B., wean 8. 802 unter den Bedeutungen von clrc« aneh die an-

geführt wird, da98 es eine ungefähre Zeilbestimmung angebe

und ebenfalls im Sinne von in Betreff gebraucht werde. Aber keine

von di^aa beiden Bedeutungen hat diess Wort bei den besseren Pro-

»aikt rn , die es nur in örtlicher Beziehung anwenden. Das Beispiel, wo*

mit die temporelle Bedeutung erwiesen werden soll , ist aus Livius ent-

nommen, und vielleicht das einzige -dieser Art, welches bei diesem Schrift-

steller vorkoromU Die späteren haben es allerdings häuflg so gebraucht.

Die andere Bedeutung erhält das Wort erst bei Tacitus und Quintilian,

aber darebaue nkbt bei den früheren. Die einaige Stelle bei Gioero, aus
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der mau diesen Gebrauch hat nachweisen woMon, ist entschieden verderbt.

Vgl. ilaod. Tursell. II. S. 67. — S. 203 heisst es von ob, „es komme io

causa 1er Bedeutung vor und heisse wegen; gleich darauf von propteTy

es heisse ebenfalls wegep, und werde gebraucht von nahe 1 ieg en-

de ji (ii lind eil." l>ass dig in derselben Reihe mit angeführte per eben-

falls die Bedeutung von wegen in gewissen Verbiodungen haben kann,

i«t gar nicht angegeben. Aber wie soll der Anfanger die beiden anderen

Präpositionen nach jener mangelhaften Erkiaiung iiu Gebrauche auseinan*

der halten, uud wa^ unter den nahe liegenden Gründen sieb

denken ? Es kommt doch wohl propter auch dann vor, wenn die Gründe

zienj!i( Ii fei ne liegen, z. B. TerenL Euo. IV, 6, 6. S<r/l4 tu, turbam hone

propter te esse factam'i wo der angeredete Ciiiemes nur die entfernte

Veranlassung:; «h s entstandenen Tumultes ist. Aber die seltsame Erklärung

röhrt wutil daher, weil propter in eigentlicher Bedeutung nahe bei

beiast. S. 205 wird zur ilrkiärung der Pr. versm nichts weiter pesagt als

«nach ... hin, verwandt mit tertere, wjnl seinem Accusativ nachgL'j>eUt*

Gleich darauf ist super behandelt, und z^var wird es so erklärt, es sei

das Gegentheil von sub ; von suö w ird dann wcierhin gesagt , es sei

das Gcgentbeii von super. Die Grundbedeutung btjdtr Wurter w ird nicht

angegeben. Auch ist es unrichli^, wenn behauptet wird, nur ju Bedeu-

tung in Betreff werde super mit dem AbUliv verbunden. Seltsam klingt

es, wenn es dann heissl : „ Hei der Angabe des Tebermafses vou Noth
und Leiden (!) werde super durch ausser übersetzt. Wiesoll ich denn

diess Wort übersetzen W\\Ä\.\\, Super so Ii tOi Aonores {acta iß

Circo ^si posierisque dutus ad specianäum. Ueberhaupt ist die gum
Partie des Buches, in welcher von den PräpositioDen die Bede, mit einer

unbegreiflichen Fluchtigkeit behandelt.—

Ausserdem stossen wir nun auf eine Menge lOU Dnriehlig|l0it0il

den einzelnen grammatischen Angaben, die sicberlkll iMitt in fiSto

der Bearbeitung, als in der Cnkenntnlst det Bfn. ?crL Hwcnl^niiMl bibca

mögen. S. 176 wird über das dem Yerbom iO oft alt SttiQeol «d«r 0^
ject statt unseres es beigegebene ree folgend« MlldertNife EcWroDg ge-

geben: dwenu es die Sache bedeutet, so «M wdorehfietoutgedraek^

B. es ist so weit gekommen, re$ eo pefwenU»* Wanim ioHt ieh »bw

«es ist eine preiswurdige Sache, düS Vaterland la verthcidigen*, weM

übersetzen durch laudabile eti paSriOm tueril Dto Regel ist also wio-

derum, wie so manche andere, nicht bealimni •genug gefasaL Ba bitt*

heissen sollen: «wenn es die Notar einaa SubataDliva anitioint und ala

Subject oder Objecl mit dem VerlmiB terbiroden wird, ao daaa ohne An-

dcHtui g desselben der Sata. nicht vollallndig wäre, musa ea durch W
oder ein ähnliches Wort b«^obiict «erden, %. B. rm eo ptTdUeeri, w
miAi tecum est. Das braucht aber nicht immerm aaMiBs genügt

das Wort nur angedeutet wird, wie bei CVr. ad 0». Vill. 8. fom^
eum Caesare est negotium ^ wo freUioh «nah rat alohcn koimta^

^
169. Anm. % Wenn man «ich zugeben hMn, daaa in cinigw wanis«
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fkmett dt» «ne imd aadara lDtniiHiti?iiiii mit «inem ObJeeU-Aeeuiill?

TariNnden wiid, wie vAmt« vikun^ €mren CMrsum, Mcr» huhm, mr*
wttMim $er»it€ «. a., m ist doch im ganiett dieaar graaaiairaida Spraeh-

gebrauch in LatainiachaD ongawöhalich und noeli nähr die io daraalbcn

Aanarkiiag baaprochcnaAuadraakawaiaa, naefa waleber daalDlnma. naiieii-

aal dia Natur daa TranaitiTiim anniiBiiiI, md wie diäaaa abaiifaUa alncii

QI»jeetiva-AeeaaaliT raiperl, t. B. mnifore ttnam, wmre ämhikvt»

AofdroakaforDiaii diaaar Art billaa durahaua ahi aaitana SniiaMiaileBi

aieht ala etwaa öftar vorkommaDdaa baiaiehiiat wafdan mOaaaii. Von afr-

wu andarar Art ^ Hr. P. Deant diaaa Vaclia aSumlliah halbtraaat-
ttra " aind jadoeh die Y. OßkeUv'e, 9anr€, rtdoUm i. B. «Mtf^ttMi-

lm\ dann dieae Tariiaraii die Natur daa Intranaitivnma durahaiiB aiahly

aad eant dar davon abhiagiga Aaaoaati? nur mit dem In aalebeo YailiiiidimfaB

Ibfidian Ablativ Yarwaabaalt In KriigarV lat Gramm. S.407, ana dar

& hier baaproehane Anmerkung groaaenihaila antnommeo in aain aabeial»

dad dieae tmahiedenen Gonatruetlonan abanfalla niabt aabarf gaoqg van

ciaander gaaondert. ^ 8. 276 wird von «nHgauHM md itlflKt bdianptety

Mde Worter nsteracbaidan aieh vofp atlqttlU nur dureb den Begriff der

gröttem Allgemeinbeit, der dann In uegativan SStien dar vor-

kenaehende aai. Daa obenan atebeode Beiafdel, ana dem diaee Badeatnng

erwiesen werden aoH, iat aua Smeea äe Drang. 11 entnommen t CMNIi

ftM aeeidare^ gttoä etUguam poteU. Aber die apdberan aind gerade

im Gebrancbe der Pronomina böebat ungenau. Salbet bei Quintltian Uaet

mh der iBfalarbafte Gebraueh dieaea Wortea naabwaiaen. DabenHeaa iat

die angeführte StaUe ein Jambiaeber Senar, wo daa nach dem beaaerea

Sprachgebmuch nothweßdige CU^Um ala Greliaoa nicht bbielnmfagai

var. Die übrigeu Beispiele laaaeo aUe eine andere Erkllmng tu und aieb

aaf dia l»ekannte Bedeutung des quUquam zurückführen, nacb der ea

mit dem Begriffe der Unbestimmtheit den des verneine ns und

keaweifelna verbindet. — S. 265, Zusats 1 wird dar Cnteiacbied swi-

aebaa ipie und dem fieflaiivum im abhangigen Satze so gefaast, als ob

erstere dann eintreten sollte, wenn eine Zweideutigkeit durch daa

k\iU r\- entstehen könnte und die Saciie dann an folgendem Beispiele er-

läutert. Dionysius a flliabus ferrum removit iMtUuU^ ut canderHi-

^af iugtandium ptUaminibu» bwröam sitti ndtirerent. Nun meint lir. P.^

^ müsse allerdings siH heiaaen, w eil die Mädchen ja keinen Rart hätte%

und mithin das aieh nur auf Dionysius beziehen könnte. Wenn ea-

hiesse a servis removit, so müsste folgen fpsi aäurerent, weit 1mi

titti es zweideutig wäre, ob die Sciaven aieh oder ihm den Bart absen-

gen sollten. Aber auch im letateren Falle muaa ea MH heissen ; der Oe
brauch des ipse dagegen ist ganz anders zu fassen. Es tritt diese Pron.

cbfiHo oft statt iSy wie aucii statt ae eüi, iu allen den FällaOt in wel-

chen es einen Oegensala mit ulwas auderem in demselben Satze enthal-

tenen oder auch nur hinzugedachten bildet. Z. B. Caes. ö, g. /. 40, Cae-

^ mmts üieuiMU, atriU9ua9frmu müde ipsius m^gmOa ät-
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^fefwrm, Oder Cto. ffvku. fit. /» /. Ea wmUüiulmparr^Mem ämt-

mti, ^mu ip$0rum (Ge^oiisats IMH aUmm) oMSpm mmT eminett,

Auslührlieh isl das TerhilliuM von idßee tu dem Beflaifmn in loldNa

SlUea besprochen in des Bef. lat Th. L 8. 163. — 8. 314 findet eich

in ZoeaU $ unW b die Angabe, «anetatt tf# kann hü /teere, feH, &eet-

dere^ e^eiUte n. a. auch 0§dd stehen, tind ewar wird lieber elf wt

gebraucht, wenn die Verba des thuns und geschehene eine adter*

IhaI« Bestimmung bei sich haben." Nach den Anfangsworlen sollte man

fast glauben, der usus promiscuus beider Conjunclionen sei nach den in

Bede stehenden Verben gestaltet » während doch nt allein das richlige

ist. Das weiterhin gesagte befriedigt ebenfalls nicht, obgleich der Hr. Verf.

• etwas ganz richtiges hat sauren wollen und 335 etwas besser aus-

gesprochen hflt. Denn wahrend ich ganz richtig sngt* rede fcicis gUOd

Platonem legis , muss es trotz der adverbialen Nebenbestimmun^ beisara

pertuberUer facio ut Plattmm Uffam.

Die Erklärung dieser Gonjanctionen hinter obigea Verben lässt sich

auf die Bedeotung der Satzformen mit 9Uod und ut überhaupt gar leicht

Buracfcfuhren. — 8. 333 wird die eo oft besproehene Frag», wie mit

' dem Relsliveatie naeh den Verbeo , welehe eineein, gefundenwer-
den, en tateben ansdraeken (jimi; reperHmiur fMi) an yerfahten lei,

dabin eniecbieden, dase geeagt wird, es stehe naeh ihnen in der Begd

der Gonjonetlv, nnd iwar, weil die Eigen thttmliehic eil deeSnb-

Jeetes denn durch Angabe einer ans demWeien deeselhea
hervorgehenden Folge (1) beielebnet werde. Von der Od*

heJtbarfceit dieser. Angabe, welehe dartntbun ein tdehlea w£re, sehe ich

hier gänzlich ab, und mache nnr darauf aoAneriLsam, dass nnn «neReibe

von Beispielen folgt, welche ganz verschiedenartig sind und auch ter-

schiedenu Erklärungen aothwendig machcu, Lei denen man aber mit der

eben angegebenen gar nicht ausreicht. So wird man doch wohl Saltt

wie mfU qui censen?it, QUis est qui non oderit, nuUum est animai Quoä

hatteai, utms erat qui jxtilUerettiry nicht als gleichartige zusanuuenstelleD

dürfen — S. 349 gehört die Angabe, da.<is das statt des Imperativs Dicht

ungewöhnliche Futurum den Befehl milder ausdrucke, zu denen,

welche sich aus einem Buche in andere wie eine feste üeberlierenmg lort-

pflanzeo, and doch ist sie unrichtig. Wenn in dem Futurum oft ein mil-

derer Ton zu liegen scheint, so ist das blosser Zufall. Das Futur bezeich-

net vielmehr nichts anderes als diess, dass der befehlende oder ratheude

mit emer gewisaen ZuTersicht erwartet, der angeredete werde das ver-

langte thun. Dabei kann der Ton, womit so «stwas aosgesproeben wird,

gana versehiedeo sein. So spricht doeh wobt Scipio bei dem Friedens-

eehlnss mit Aotioobius su dessen Gesandten gebieterisch genug (Li'

vius XXXVlIi» 45), naehdem swei Imperative Torangegangen,

0b9ttmte, Ailaque quae eie Tmmm est n^stiiuief daranf; pre imfft^

Mmh im heUumfitetU guindeeim miiiia iaienhm Miiie. Noch ge-

bieleriscber klingt der Orakelspruch l>ci Liv. V, 16. COPe «ffflM
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Hu^ßtitatt^me rMt €xUmpU4 1> 7Um tu» •»äomm mipium gd mm
kmpia p0rtmio. In dicm Sitzen werden die Futura mit demselben

lUefadniek wie die damit insammeBgestellten Imperative ausgefprochen.

Wenn die Grammatik des Hrn. P. hier und anderwärts viele 1 reumle

fte^'onnt'H , mj }i,'it da-ss wohl fecincti Gruud in manchen eiliielneo treff-

iicfaeo Berod kuiigtü ^( habl, deren Vorhaudensein auch mir nicht entgan-

^ren ist. Man vgl. z. B. das S. 368 über den AccusAtiv neben videtufj

duitur, S. 398, Zusatz 2 über die Vertausr hiing Uee» nulh(S mit

S. 399 über den Gebrfiiich des et rmn, S. 402 über die Verlmidui)^ meh-

rerer Substantiva durch l^raipositionen gesagte. Wenn man sich aber mit

(kr Einrichtung des Buches im gaozeu lufriedeu geben soll , lo bat der

II Verl bei einer etwaigea nochmaligen Deberarbeitung für eine einb»

Aire ADordoimg nnd besondere für grosse rt^ Fnsslicbkeit und Genanig«'

bit in dea gruninetieebeii ABgebeii und fiegriflsbeetiniiDiiDgeD Sorge su

tar Hr. Verl von Nr. 4 kSndigt in derVorrede die Bichtnng^ wil-

er bei der Anearbeitmig feiner SefanlgmiDatik geDommen, eis eine

nldw an» daee man glauben moclitey er habe ee daranf angelegt^ die la*

löriKhedranuiiatilEsoTiei wieniei^ebiaeiner allgemeinenSpraeh*
wisieneehnft in erlieben. Ee eoU nindldi bei dem gaaien grainmati«

Mhm Ihiterriebte das Denkvermögen geweckt nnd geübt werden , in der

Ai^ dam derselbe neben dem mathematischen gleichsam ein Surrogat der

vniger zweckmäfsigen philo«. Propädeutik werden könne. Daher will

faHr.Verf. die allgemeinen Grundbegriffe entwickeln, die nicht

kte&s den lateinischen, sondern sämmllicheü Sprachformen zu Grunde He-

gen, und ohne deren Auirai>suug der grammatische (Jnterrichl nur etwas

BBemonisches, bloss eine Abrichtunt< zur AufTassung einer ein-

zigen z. B. der lat. Sprache sei. Ej> soll vielmehr durch die wissenschafl-

licbf Behandlung der lateinischen Sprachlehre die «rammatisrhe Einsicht

überhaupt bedeutend gefördert werden , und damit zugleich eine grössere

^«Wguog zur Erlernung anderer Sprachen, namentlich auch zur gründ-

iidtereo Kenntniss der Muttersprache enielt weiden. Nebenbei wird es

Kfaarf getadelt, dass man die Maaw des grammatischen Stoffes sowohl in

^ Formenlehre als Syntax su jsehr gehäuft habe und sich hier gar vie-

les finde» was der Sdiuler nicht in wissen branche, und dem texikou»

Biegeee «md sdbet den akademischen Collegien vorbehalten bleiben

mm. Hemnaeh ist der Qmlhng dieeee Buchse denn eehr beschrinkti

dis rormenlehie iet in den ersten S, I— LXXVI, die gerne Syntax

& enthalten. Diese Kurse wollen wir gern eis ehien Vorsug des

^Mhsi anerkennsni aber die Uanptirage ist» ob der Hr. VcH. wirklich

^ durchgreifende logische Begründung der Sprach*

*'iebeinun g e n überhaupt, und insbesondere der lateinischen in sei-

Mr Grammatik iierbei^crührl hat. l^r liefert aber weit weniger als er

^ern^icht, und als man beim ersten bioeinbiicken m das Buch glauben
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296 Lateioiscfae SohulgrammaUken,

ag. Oman iMiehm entlillt der dritte Abedmitt nidits aoclerei ab die

belannleeten lynon^iseheQ und stiliiHscbeD BemfiioDgra über den Ge-

bnoeh der eioielnea Redetheile, wie sie too anderen Grammatikem in

der iog. nwlnrl» onuta, oder auch in der Fomeolehre oder thdlweiie

in der Syntax selbst angebraeht sind. Der erste nnd sweite Abschnitt ha*

beo etwas mehr Schein von Eigenthflnilicfalceit durch die vielen nnge-

wohniichMi Konstansdraeke und die eben so wnnderiiehe Anordnvag;

aber «nch hier ist der Br. VeK. nicht aber das System der gewöhnlichen

Syntax hinaussshommenJt das wir hier unter swei nicht nnbela»mlflO

Rnbrikeni der Lehre von der Congruens und der von der See-

tion, und einer diitlen, welche die Lehre von den Debergangsfer-

mon heisst» jedooh nichts anderes als einige Regeln 8ber die Genen und

Tempora des Verbnms und die eamßoraito adieeUH enthalt , bald wie-

dsiftiden. Dass dem wirklich so ist, konnte ich durch specielle Nachwci-

amigm leicht darthun; da diess Buch jedoch hier in wenigett Binden sdn

dfirfto, glanho ich solche unerquickliche Erörterungen Untertassen sn

Ahgesebso aber von der untweckmilsigen Anordnung kommen hi

diesem Bucha in den einseinen Angaben nnd Behauptungen manche Ob*

liehtigkeiten vor, von denen ich einige der aulbllendslen hier anfShm

wW. S.S7 hesprlcht der Nr. Verf. den Begriff der Irreal itül, und ver-

steht offmhar dteunler das Gegontheil der Wirklichkeit, die I^icbt*

Wirklichkeit. Penae a €raeei$ Heti nmt ist ein Satt, welcher

Realitit ausdrfickt, Bertai a Gr, n»m 9uni tUH ist das Gegentheil nod

steht im YerhSllniM der Irrealitit. Der Modus dalOr ist der lodientiT.

versteht sieb mit dem Zusatse einer Negation; nicht aber, wie drr Hr.

Vert meint, das Imperf. und Plusq. Go^junciivi oder gar die em^gätio

per^Mnufkm mit dem Faturam auf nu oder «Aft. Es ist hier offenbar

die Verweehselaog der Begriffe die Veranlassung zu einer so seltsamen

Angabe gewesen. Man kann nimlich die Wirklichkeit auch dem bkN»

gedachten oder der Vorstellung entgegensetzen , und die Beseich'

nung dieser letsteren haben wir dem Conjunctiv als eine seiner Haupt-

ftroctionen zuzuweisen, nicht aber bloss dem Imperf. nnd Plusq.» sondem

auch den übrigen Temporibus. Penn in nuUug est gui dicat oder meMUt

est tacer0 0um dicere aliquid ^uod aä onmiim tmp ro^etu r, druckea

die Conjunctive doch wob! eben so gut etwas gedachtes aus, wie in dm
vom Hm. Verl: angeführten Beispielen: si amicus non feeisMtty vite-

r ei oder ulinam vir er et. Der Unterschied der Tempora macht eine

hesondere Erklärung nötbig; aber hiDsichllich der Bedeutung des Conjunctirs

Stimmen alle diese Beispiele uberein. Dass der Ur. Verf. das N i e h t s e i n und

das bloss Gedachtsein mit einander verwechselt hat, vermuthe ich um so

mehr, da das letztere, welches seinen Ausdruefv doch jedenfalis im Conjunctiv

findet, unter seinen ErklSrungen dieses IVIodus Leinen Platz gefunden hat.—s. 30

wird der Unterschied der Verba, welche bald den Dativ und bald den Ac-

eusativ regieraot wie MUtture, emuMUrgaiicui und «lleiMW so geiastt,
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ümiaehtto* «ine Bahr, teDtliv «h« ni440r •Berpriseh« Tbi-
ligkeit beMiehne. Um/mk «itel«, ww^ BcAestung von mHner^
Hiebt kmte, doch wobt gbmbea, mcIL üUoH beiaM eiiitu etii wesig
ffircbtoB, ßHiiKm VW einem io grosser Angst sein. BiMe
der Hr. Verl mir die trivialslen Angaben fiber die Beclentnng des finliia

nnd AeeasatiTs fesigebalteii, er würde eine beiaer anlratfinde Brfcliivng

dieser Verba gegeben beben, ^ S. IM wird nnler C, d. L in der allge-

meinen Regel aber die indireete Rede gelehrt, die Angabe von
Aenssernngen oder Oedankes anderer in eriAhlender
Perm meebe im latoinieeben wie im dentoeben den ConjuoeliT nölbig.

Denn werden dieser Regel die Fitte sobaoBiirt, in denen nanh den Verbie

bitten, fordern, ratben, erinnern u. s. w. ein Co^innetiT ohne
9t folgt Warnm bleiben difse Sitae nieM dem Goi4unctiT dce Final*
begriffm, onler dem sie §, 72 wieder anliiellihrt werden, allein mgswieesnt
Die Anslaasung des Mi kann doeb wohl Ibra AuAmbnie nnler die aurmM9
§$itgMa gebörigen FiUe nomöglieb bewirken. — 93 Nr. 7 findet man
die Bogel aufgesteUt, der Co^innotiT eei notbwendig aar lleseidinimg der

Wiederboiung in der Ecsablung, in so ferne die Wiederbslang, kenien be-

stimmten einielnen Fall beteiebne — was seil ieb mir aber

hei einer Wiederfaolong deoken, die einen einselnee Fall beneieb-

net t — ond einige Seiten weiter 8. 97 beisst es, pmm siebe mit dem
Indicativ zur bezeiebnong einer Wiederboiung. Wie men die

eine Angabe mit der andern aosammenreimcn soll, iit schwer sn sagen.—
S. 100 wird eine Art des Gonjooetivs unter der Rubrik Resebaffen-
beit oder Gradbestimmung aoligeffihrt Die angeführten Beiepiele

husen sich aber fast alle anf den Regriff der Folge tnrüeblubren, wie

s. B. mmg fuU umta MeraiUatt^ ut nemM ^iOgnam Me§&rtt. In

anderen tunl gui cenumU oder quii €tt gui» teiai ist weder B e s c b a f-

lenheit noch Grad sn erkennen. — S. 109 wird folgendes iiber den

InfioiliT des Perfecta angegeben, er stehe immerfort wo wii das jRraeSMi

iHftnUivI Selsten, nach den Ausdrucken iucat me, pudet me» satis miJki

€itf $aiU kabeo, contentus sum^ auch bei melius esf. Dies ist durch-

ans falsch. 1^ ßuUen sich vielmehr die Influilive d.'g Präsens eben so oft

neben diesen Verben, wie die d^ Perrects. Es kommt daiauf a», ob die

Handlang, welche das durch diese Verben beseicbnete Gefühl erregt, bereits

vollzogen, oder noch fortdauernd oder erst hevon^dhend ist. So sagt Cic. \.

D. I, 3Ds Pudel me dicere. QumUL YK, ^, 128. CotUentut tum in-

dieart, Uv, in, 70 Terga impugnare hosthim satius vttttm

HL Cle, ¥trr. //, 2, 36. Repertus est nemo gui dicerel mori sa-

tins esse. ac. Quint, fr. II, 13. Te kilnri esse mimo ine ralde

IKMU. Wenn dagegen Liv. praei: ssgt: iuvabit tarnen memoriae principU

terrarum popuii et me ipsum pro viribus consuluis se, so deutet

er mit dem Perfectum auf das bereits vollendete Gesrbichtswnrk hin.

S. 126 liest man den Satt i «Das Gerundium ist also eine pas-

sive Form mit impersonelier Bedeutung und der ftection
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feines Verbvmti* und twtr wird derselbe aus dem Umstände Ag»-

leitet, dass in elnigett wenigen und QlieidiesB noeh eine liesondere Eiiili-

ruDg zaiassenden Beispielen das Gerandinm sdieinbar mit passiver Bedeo-

timg gebraucht wird. Wenn nämlich Aep. Attic. 9 sagt: 9pe9 retti-

tuen (Ii nulla erat, so sieht doch jeder ein, dass restituetuii kein Pa*-

sivum ist, sondern dti Ausdruck ^ibgekür/.l und xata a-oviaiv zu erklären

ist, fore ut senatus eum rtsfUueret, Ks sagt zwar der llr. Verf.; an

scrtöemii sei nicht die Kunst des Schreilx'n s, sondern scrfbendi sei

der Genitiv des (ierundi\ \n\\ scriäemfttm est, und mithin die Kunst, w ie ('0

geschrieben w e r d f ii mu s s ; ferner iegendo dfscfmus hcisse ; nicht

dnrch lesen, sondern durch die \ o t h w e n d i g k e i t des lesen«

Ismen wir. Aber stuäiosus auäieiuti wird doch wohl nicht ubersetzt

werden sollen: «begierig nach der Notiiwendigkeit des Hörens;* denn

wenn die Nothwendiglieii des Hörens schon da ist, so ist ja damit der

Begriff des ttudtoiUM gans nnTerträglicb. Wer überbanpt solcbe Dinge

dem Schaler Tortragen kann, dem hat man snr Widertegnag seiner wun-

derliehen EinfSUe gar nichts mehr sn sagen. — S. 169 bef^mdet die Be-

hauptung: dass in der indirecten Bede alle Besiehnngen auf den redenden

iellMt durch des ReflectiTum slH i», die Beiiebungen auf den in-

geredeten meistens durch suwellen durch ilUi die Betiehnngea

auf dritte Personen durch if gemacht wurden. Die Onlialtbarheit dieser

Angahe scheint der Br. Vert selbst geflUdt su haben» indem er gteidi

darauf hinsufQgtt wo kein MissTcrstlndniss möglich sei, werde oft sack

f9 TOn der angeredeten Pereon gebraucht. Ob aber in der indirecten Rede

der sprechenden Person eine andere von ihr angeredete oder über-

liauj)l eine dritte entgegeiigeslelll wird, das macht für den Gebrauch

de:i rroiiomens gar keinen Ünlcrschied. Es wird eine solche b.iii! durch

is, bald durch ///^, bald durch fpse bezeichnet. Der Lliilerj.clned im Ge-

brauch dieser Fürwörter ist gnnz anders zu fassen. Bei Caes. b. g. A

Helten is Caesar respondit, si oösides ab iis sibi ücntury sese cum in

pacem esse facturum , ist das tonloseie ü gebraucht, weil hier kein

ürund vorhanden, mit besonderem Nachdruck auf Helvetiis zurückzuwei-

sen oder das pron. mit irgend etwas anderem in Gegensatz zu bringen-

Dsgegen 6. ^. /, 4Si 4oceäat Caesar, illum (sc, Artatistum) beneftcio

9U0 ea prtiemia esse assecutumy steht itlum nicht , weil er sieb gerade

auf die angeredete Person bezieht, sondern weil es im Gegensatze mit den

vorangegangenen pauctM cantigim das nacbdrucksvollere er dageges
Vertreten soll. An dieserSteUe wSre tum tu schwach. Cnd k. 9. V//, «1^*

V§rciti0elortA mßom^ fuod cswDr« mo9Ut9i, fiteäm tue liupiä

Mi, eikm iptit AorUmÜkui^ ist 4wlt nicht su verwechieln mit dem

einfachen üig denn es ist s. v. a. fif ^nity sie selbst; weiterhin eher

0Um etUm ipMii rmUiere ^iiperHm ete, ist der vorangegangeneSaU*

impeHltm 9e a CauMmre nutltm per protilUanem äntdenire nicht 1«

übersehen I denn mit will Verciugelorix es hervorheben, dass er eben

»einen Undsieuten das Ui^erhm suruckgeben will. Diese heran«-
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bebende, troi»iiende Bedeutung das 4m9 iit ti Manul, alt d«M iah

litr noch Beweiae uMteta ausste.

Ref. glauht, dast tfeaa wenigeu Proben, denen jedoeb aina gataAn«

aihl ähnlicher Veralötia sieh aaraibao lieme , hinreichen waiden , ien

In. Verf. in Bezug auf aeine grammatischen Kenntnisse ra beurtbailaik

Ob saiDe flrammatik überhaupt liir daa Oabraoeh m den oberen Oymn**
wüclaasen sich eignet, wird man, auch ivenn von der in maaahaa Pnaa-

Ifla verfehlten Anordnoag und den in einzelnen Angaben vorkonnBendaB

Onrichtigkciteo «bgaatbea wird , schon desshalb baaweifeln rofissen , wei
gir viele der feineren sprachlichen Einseloheiten , wie sie in den oberaa

Cia&^en bei i^rklirung der Schriftsteller jeden Augenblick zur Spraaba kora-

men müssen, in uayoUatAndig erklärt und mitunter giBzücb ObargaaeeiiaiBd.

Ltteiiiiiche Schalgranmatik Uta- die mittleren und oberen Gymna-
litlchaaen, entbalCeod: Die nnsAhrliclie Syntax, eowte die

QcinsNtiteleiira^ die Metrik und die bedeatendeten Bigranlftfim-

BclUteitea dee poetischen Sprachgebraacfies, nebst einigen An*
bangen, von Dr. Hern. Middendorf ond Dr. Friedr.
Gräter. Mftnsler^ Coppenrath. 1851. 8. XVL u. 831 8.

82'/^ Ngr. » 1 fl. 81 kr. CM.

In dam Augenblicke, wo ich aban dia Ansajga ebigar vier iataini-

idnr Spraehlahran baandagat habe , kommt mir daa in dar Ueberacbrift

disHT ZaUaa genamila Bach in Handan, daa in manebar Baiiahung wohl var-

dlsnt, nacblräglich hinlar dan vorbar baurtbaillan BQcbam baapfoehan la

vcfdM. Dia HanranVarf. haben den erstan Tbail ihrer Schulgrammatik, dar

blam diaPoraMnlabia ond dia wiabtigsten sjmtaktiiohan Ragaln aotbilt und
IGr dia ontacao Oymnaaialclaaian baatimmt iat, baraiCa imlabra 1849 (G>aa-

(eld. t TUr.« 1 fl. 48 kr. CM.) barausgegeben, undliaramnan hiermit dia Fort-

letiang, in Baiug auf deren Gabraucb aia in der Vorrada S. XI bamarkan«

daia der gante Stoff auf die dritte und vierte Qasie su vartbeilan und dann

in der fiinftao und lacbatan dam Badürftaiaia dar Sabfilar gamafa noab ein*

BNd In aumnMrisebar Wiadaibolung vortunahman aei Ea sarfaUt nSmIich

dm gMita in drei Abthattongan» daran Anordnung, waa die aban angadao*

tetsa Ontarriehlaatttfan batrifll, aban nicht ubal baracbnet aabaint In dar

«itaa Abihailung tit dar amfaaha Sati babandall, in dar Art, daaa im er-

itflo Abtabnitta dia Gcrngmeoilehra, im awaiten dia Laiire vom Gebrauche

dw Giiua dargailaUt wird (hier iat auaiar der Labra vom Qabraucha dar

Pripaciuonan auab dia vom äeem$, inf. dam Gamndium u. Supinam

aniMgebiaabt) , im dritten eine Aailia von BamarkuDgan ober dan baaon-

dm Gabraucb der AdjeeÜva und Pronomina angaiaibt, ond im vierten

<Ua Lahra von dar Grundbedaotong dar Tempora ond Modi aufgaalallt

aM. Dia awaila Abth. bat es mit dam luauamengawtstan Satte tu tbun,

md twar bandalt dar arata Abscbnitt von dan Satten, walcba im Varbali-

ate der Beiordnung, dar twaita von denen, waleha im VarbaltnlM

<lar €ntaror^nang stehen. Dieaa letiteran, walcba von dan Harren Varl

Nabanal tza genannt wardan, aind in drei Hauptelassen aingatb«lt, in

XtilMkffih fir ato a»Urr. Q^mn, IM IV. Haft.
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m UtoitoMie SchalgrMBiiiAtilwiii

CO n j u n c ti 0 n a l e . relAliveund interrogative. Die L<»hre von

der conseciitio toapiirum ist im Anfange dieses AbschiaUes zwisdieu die

aligemtine Kiiitheilung der uiUergeordntien Sätjie und ihre spccielle Be-

handlung eingeschoben. Daun folgen noch drei besondere (^pUd, voo

denen eines üb^r die Abkürzung der Nebensätze durch Partie ipiet

handelt, dos «ödere die indirecte Rede und das dritte die gram-

matischen und rheto risoken Figvrett erläutert Der gaoze Ab-

schnitt aohliesst mit der Lehre, von der Wort- und Satzstellung. Die dritl«

AMeiliiog enthalt im ersten Abschnitte die Qn«ilil£le-» in iweitco die

Veraleiire nder Metrik« im dritten die Lehre «nm poeliiehen Spraefag^

btnnefae^ weleber nneh einer allgemeinen Vnikemerkung nnler ?ier btion«

deren Rnbriken beB|»ooben wird, 1)m den fiigentlMloriicbkeitMi m Ge-

branebe.der Casua« 2) im Gekrenche dee Infioitivs, 3) Im Oebranche der

Nomina, 4> in der WorlateUung. Diese aonderbace Anordnung des Steif«

ist ea vor allemt was uns an dem im übrigen Heissig und ?enl£ndig sm-

gearbeiteten Buche miaiJSIlt. I^as ganse will sieb nicht in einer eiiMm
und leichten Debersicht ordnen i doch möchte ich auch im einseinen einig»

Bedenklichkeiten zur Sprache bringen. Wenn die voliständige Lehre veai

Accus, c. Infin. gleich hinter der Gasuslehro vorgenommen wird, so wer-

(^en Uicliciien Verf. dalüi als Grund angeben, dass sie den Inßn. als Nonii-

natu und Accusaliv des Vtubums betrachten, und demselben nuUiiii hier

seine gehörige Stelle angewiesen haben. V\ enn man aber bedenkt , das«

die meisten der unter diese Kuhrik gehörigen Sätze, ztimal wenn sie noch

mit anderen ihnen eingofloehtoueu dii-ss Verhältniss» augenfülliger machen,

den u n t e r g e 0 r cl ü e l e u Sätzen angehören, so wird man es nur lu^e-

• heu können, dass diese Sätze etwa dem zweiten Abschnitte in der Ablh. II.

weit zweckmälsiger wären eingeordnet worden. — Die Lehre vom (Ge-

brauche der Tempora ist in zwei bcsondeie Partieen zerlegt, von denen

die eine» ich meine die Lehre von den Tempera im einiaelien iiauptsatse^

der ersten Abtheilung, die andere von der eoUMCUtto temporum der zwei-

ten Abtheilung zufallt Befremdlich ist es» dass in beiden Capitebi nor

vom Indicatiy und CoiyuncliT die Rede ist, uiebt aber ansehiandergsselit

wird, welche Geltung die Tempora im Infinitiv und Partidp haben; deaa

dass diese beiden Modi in BetrelT der Tempera mit dem hidicativ überein-

stimmten» wirff doch *webl nicht behauptet werden. Auch ist da, wo die

Lehre vom Inflnitiv f. 356, und Particip f. 515 vorgenommen wird, dime

Frage nicht bedacht'— Was Abthelt. III.» Abschn. 3, über den poetiscbcD

Sprachgebrauch vorgebracht wird , iKi , wie sich aus den oben angegebe-

% nen vier Deber^luriflen ergibt , nichts weniger als eine vollstindige Dar-

stellung der Sache. Schon ans diesem Grunde w8re es iweckmärsiger

gewesen, wenn die bei den Dichtern üblichen Abweichungen vrvn dem

Sprachgebrauche der Prosa in besonderen Anmerkungen unter dru Lt tref-

fenden syulaklischen Heiit-hi w ircu angedeutet woiileu. ijiio solche Ein-

richtung hat auch uucii das gute» dass der Schüler» weuu ihm solche
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IMnge eiiifeln ontl alimihlich vort^! Imltcn werden, das prosaisch - richtige

mit der poetischen Licenz verp;leicheji , und '^ich somit das eirn- und das

andere besser einpragtii kann. Etwas anderes wäre fs f^euisen, wenn

die Herren Vfrf;tsser von dtr poetischen Darsleilutig (iIum liaij|il , z. R. von

der Auswahl der poelisrhuii Wurter und Phrnj^en ,
yoii der Art, die Ideen

ia dichterischer Weite darzustellen , von der Composition des poetischen

SatSM o. 8. w. — das wäre eine Art von poetischer Stilistik — hätteil

reden wollen. SoJch ein TiieiiM ist allerdings eio gaoft SpecielleSy und et"

faltet auch eine gani abgeMod^rte fiehandiim.?. —
Was die unter den eben angegtbeiien Rubriken besproebMo B^ltt

NHHt beltMl, «o haben die flefreo Veiteer Ober die Behandlung denelbea

Voift. 8. VW. ihre teudnit seftit mit diewn Wcuten beieiehneis «Wbr

IMlMi 6t' At mun Aa%iri>6, dima all« welMunSgan Erörterungen,
MHl nadi oaeren Bifabfnngen aeRen dam Lahrer (ff), nie abeif dem
SehSler gedient iit» fai einer dnrehana einihehen und detftHchen, das gleiche

lanier f^eiehnfiblg anadniekenden l^oroi den gnten* 9prac1igeb rauch
dvaulegen , und diea« dnreb die elaaaiaeben Stellen su beweiaen. Daaa

nir «nah hier wieder den MQtem das Behalten durch Reimregeln (!)

n erleiebtem auebten , und m d^ im ersten Cnrstis der Syntax bereits

ter^ekommenen noch mehrere neue hinzugefügt haben, tlird hotTentlich

Dtchl missbilligt werden.* Das heisst, sie gehen die Regeln ganz kurz

and einfach an, enthalten sich aber aller rntioii,i!pn Begnlndung derseli)en.

So wird z. B. di . wo vom objectiveii (jcniüv die lieilc ist, zuerst die

Regel im alliiememen so bestimmt: rrcr gebe die Ftrson oder Sache an,

vorauf eine durch ein Substantiv, Adjcrliv, Verb anp^edeiitele Thaiigkeit

gerichtet sei, und werde im Deutschen gcwöhnlicli durch Präpositionen

ausgedrückt." Dann werden die ^ut)St., Adj., Verben, Welche man gewöhn«

lieh mit diesem Ohjectsgenitiv verbindet, im einzelnen* aufgezählt. G^geA

dloae durchaus auf den praktischen Zweck berechnete Weise Jat, wenn
mm sie auf den unteren' und mittleren Stufen des rnterrichtes anwendet,

gevMa nichts einzuwenden ; weniger aber mag diese Methode befriedigen,

wem, wie doch auf den hOheren DnterrichtagtnfAn IKn^ dieser Art.W
ipadben weiden «lüM»; Ar «inen * und deoaelben Aiiadhick nb'el^reie

yacMiehu Cenaliualioiaan vmftonnMn;- und ea nuH'Aufgabe wird, die fei

anen und oft nicht gnna augenfiUligeri' Ünlerächlede anav^ben. Da reicht

mm m% dieaen lleiairageln'niebt mehr aiia, und ea mula die erö rte r nd

e

aidbegrOndeBde <S|Mr«elieriil8rttng angewendet werden. Ea Ist nicht

aüUg, daaa man dahel^ileh in- breite Expositionen verliert; ea können

fielmehr gramaaatiaehe Mrlerungen der Art, wie Ich sie hier Im Sinne

hke, ebeuMhf in gadC kurier und praciser Fassniig gegeben werden. f<:ine

einzige Probe mö«e hinreichen, um da^zuthun, dass man mit dem mk i ita-

nifichen Durchführen einer zu allgemein gefassten Spracbre^el nicht überall

die genügende Erläuterung liefert. S. 237. 41)9 stellen die Herren Verf^

<be B^el auf: »dasä der Relativsatz mit dem ßegriffe d r Folge die

20*
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AuwenduQg des ConjuDCÜvs nölliip mache.* Auf diese nn mid für sich

richtige Regel führen sie nuu als eine daru gehörige die unler 500

aufgestellte zurück : «< s sU In ebenfalls der Conjuncti? der Folge nach

den allgemeuuR'gativeti Sät^eo neffw , ttttilus, nil est u. s. w. Aber in

die»iii Sätzen liegt nicht im mindesten der Begriff der Foi^c. E.s muss

der Conjuncliv hier gaaz anders» begründet werden. Der CoujunctivsdU

enthält nach solchen Wörtern allemal etwas bloss gedachtes, nicht

wirkliches. nun 3ö0 die Hrn. Verf. selbst den GrundsaU aufge-

stellt haben, es sei der CoujuncUv der eigentliche Modus für die Bezeich'

nuii^ des bloss vorgestellten, so lag es hier nahe, diese Construc-

tion anders zu fasstu uuü auf jenen Grundsatz zurückzuführen. Femer

soll ($. 502) der Conjuncliv der Folge auch ui den Belativsälzen stehen,

welche nach den unbestimmten Ausdrucken swU, imeniutUur qui ü(ier

pauci, multij iiomuUi sunt qui folgen. Auch hier dürfen wir dem Be-

grilTe der Folge nicht Raum geben. Ks komuit lediglich dniauf au —
und darüber verlangen wir nun nuL lUcliL eine grammalisr lie ICruiteriing

— ob der redende bich nach suichen Wörtern cm b e :s l i iii t c .s uiler

ganz unbestimmt gehaltenes Subject denkt. Wie wollen sonst die

lleri cu Verf. einen Satz, wie diesen bei 0fr. de off"- A 2, 5. Sed sufU non-

nuUae discipUnae^ quae propatitU bonorum et malorutn ftnibiis of-

ficium omne pervertunt, erklären? Denn hier ist doch wohl mit dem

Indicativ auf die bestimmte Secte der Epikureer hingedeutet. — Eine

recht willkommene Zugabe ist die unter dem Texte der Regeln angebrachte

Sammlung von Beispielen , die fast alle recht zweckmäfsig ausgewählt

Bind, und sich dem Anfänger dadurch besonders empfehlen, dass es kur-

tero and für dis Verständniss keine besonderen Schwierigkeiten enthal»

tonde SStia tiod. Die meislflii sind aus Terenz, Cicero, Cäsar, Nepos u.

Lhioi «ntnOBiffleDi doch ImImhi «ucb Sobrifttteller wie TacituA, Curtiui,

Seneofty Plioim^ Iiistin und seUiit Pkntai oiuicIm« Boitpid bergesobfO.

Za ihrer RMbtfertigung haben die Helfen Yert (Vemdei) bemerkt» da«

atteh die aoe den loietit genannten SehrifliteUecn entnomnenen Beiepiele

mit der guten Preea fibereinstimmten. Diese «gnommea« mödue ieb

doeii nidit liür die AuAiahme eolcber Beispiete stimmen. Denn der Sehn-

1er, welcher die elassiseben BCellea, anf die er beeenden vertrauen seil,

ans BebrinsteUem yerseiuedcner Zeitalter gemieebt eieht, nuiss nolbwendig

des Glaabens weiden, dass es in spracbliehem und etilislisohem Besugs

beinen Cntersebied swischen denselben gebe; und dneh sott ihm von Tone

heiein kein Grundeats sehirfer eingeprägt werden, als eben diomr, dem

er nur in der Prosa der besseren Zeit sein Muster m erkennen halie. ^
Ferner ist diem eine treSliehe Einricbinng des Bnehee, dass auf die Bei-

spidsammlung jedesmal mebiem mit der Bauptrcgel in Verbindung ste-

hende Bemerkungen folgen, die iheils gmmmatisehen, theüsanchstÜisUssbm

Inhaltes sind, nnd nicht nor bei der Erklärung der laleioiseben Sebrift^

steiler, sondern noch weit mehr beim Oebersetien in'e Lateüiische, dem An-

fänger über Dinge Auskunft geben, die er im Wörterbuch und seinen icn-
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iH|{Mi BitftinlltelD • niclit inwier angvgebeii ÜDdot Avdi wifd nuD m
nidkl uriMbitligeo kwatia, dais» wo die apftdiKclMD BigMlbaiiiiMlilMitaD

dM litejniwhwi mit &m |rieehi8obeii Spncbgebritteh« siiMDak6Q0timiiMii»

di« flflTMD Verl in NolcD «ntor den Twte du gani« Ba«b hüidwob Faial-

litol«lleD m dem.grieeldsdMii aiigelShrC> und somit den einen Spmeb*
gebnnch dareh den «ndeien lo eriiUren eich beatnbt haben. —

8ofiel über dl« Einriehlaog dieser Grammttik Im ganien. Unter

aaneheo elnselaeo Pwelen» in denen Ich mit den Berren Verf. nidil

cittTentanden sein kann, möchte ich folgende beiondere liervcrhehflii. Weim
& 9, f. t6 In der Anm. gemgt wifB , hiofig treten tu der den cmvuno-

Henalett Nobensats Tertretenden Appodtion die Pkrtlkehi sT, M*tf« Hui-

fuam , fU0$i hinsn » eo debt dieee ao ana » ale ob aa Im Belieben dea

Sebriftatellera al&ide, aolobe Wdrter hintatuaetaeo und w^gtulaeaen. Doch

geben die Herren Verl daa Stattinden elnea Qntorachiedei lu, denn acnit

bitten ne nicht lu einer nochmaligen unter dem Texte angebrachten Nolo

die Frage aniwerfen bonneni wie sich iMfMi ut fitm mtterianm «a»»

«Mdlm, und wmrtm finm mit. 9x9* «ilsrtcheide. Ea bitte übrigens

dieeer Onlerscbied, da er aua dam ftber die Appositicn im allgemeinen

rasgeeproebeneD sich nicht ergibt» hier einer Erkllrung um so mehr bo«^

dürft, da derselbe von den 6rammatikerD viel besprochen, aber auf eine

höchst verschiedeoe Weise aufgefasst wird. Am einfiMhsten möchte sich

die Seche so feststellen laasen. Wenn ich in der Apposition das angebe,

was der besprochene Gegenstand wirklicli ist, so darf keine Partikel

hinzutreten. Wer also mortem ftnem miteriarum sagt , deutet an , dam

der Tod nicht nur von ihm, sondern allgemein filr daa Ende aller I.eiden

gehalten wird. Ist aber das in der Apposition aasgesagte nicht allgemein

als gewiss anerkannt, sondern stellt sioh eben der redende die Sache

nur so vor , als oh sie gewiss wäre , so ist der Zusatx von ut pöthig.

Wenn ich also sage : tU ftnem mUeriamm , so deute ich an , dass i c b

oben den Tod als das Ende aller Leiden ansehe. Bei dem Gebrauche

TCn tmtuam und quati wird bloss eine Aehnlichkeit der bespro-

chenen Saehe mit der Apposition voraosgesetzt , und demnach eine Ver»

gleichung zwischen beiden angedeutet, z. B. inspicere in vUas hominUM

tanquam in tpecutum. Das Leben anderer kann nur vergleichungs-

weise ein Spiegel genannt werden, in dem man sein eigenes Bild erkennt

;

weshalb hier lü unstatthaft wäre, so wie in dem obigen ßeispielc tanquam

ftn. wUm. unzulässig ist. Mit meiner Erklärung stimmt so ziemlich die von

Seifert in der palaestra Cicer. S. 84, weniger die von Krüger, lat.

Gramm. S. 796 aufgestellte Ansicht. — S. IßS, ^. 377, Anm. 1, wird in

Bezujj auf den Gebrauch des Kut. exactum im ll.iiii>tsatze bloss bemerkt,

dass df^rsetbe zulässig sei, nicht ?iher erklärt, unter welchen Bedingungen

diese Form >tatt des eigentlichen Futurs eintrelon kann. Auch sind die

anpefühi tili Beispiele nicht von einer und derselben Art; denn während

in Jor Sl llr bei Cic. Aftic. IX, 5. Dum tu tmer (fges, tiium ego foT

taue ctmoemro das tut. ex. seine eigentliche Bedeutung behält, kaou es



iBUhMm MoignuiiBilflpifr

4ioe)i kpi Ctc, ßcad. 11, 24, Quid inpmUm MU^ ßaulo fmt videre

n. f. A> nicht io derselben Weise erklärt werden. -7- 378, Aiim. 2, wird

^pt Oebraueb des Präsens im conditionAlen NebensaUe mit einem Futurum

im Hnuptsati« eine Vertauschung mit dem Futur in tiMf Wfise dar«

^tellt, dasH mau das letalere als das rege^ffebU anaeben muss. Es be-

steht jedoeh firtschen dem Gebrauche des Fräsens uiul dem des Futurums

|m Nebqniwli^ «bertiaupt der Unterschied, dMS der redende das Präsens

ipwendet» wann er ein mit dem Momente, wo ac redet, ^leicbaeitigei^

(das Futurum «Imt« wenn er ein mit dem Futurum im HauptsatKc ptoich«

zeitiges Factum ausspricht. Wenn Ott. ad dit, III, 2 sagt : QuwM tu

q$ioqiie eandem de mea votwUttte erga te tpem hab ea^ m te jmtfeeta

mm^uain faUetj so rückt er offenbar daa tpem kaöee in die Gegenwnrt,

Süd es könnte hier nicht einmal das Futurum stehen. Aber selbst in (icm

von den Hrn. Neri aus Liv. V, 4 angefahrten Beispiele: Perßcietur bei-

ium. ei ur gemu$ oHßSiOS ist das Pr.^gens nicht ohne ßruud gebraucht;

4enn der Heducr deutet an , dasi^ er nicht erst io der Zukunft , Hondero

ÄUgenblicklich dip Vejenter gedrängt wissen will. — S. 169, (5, 380, wird

der Grundbegriff des Goujunctivs richtig' als ein solcher angei!;eben, durch

den das Prädicat dem Subjecle bloss als etwas ^rd achtes, aU tiiio

V o r s t (• 1 1 n n beigelegt werde. Neben dieser Hauplregel wird t)un gleich

der bprachgebraucb besprochen, nach welchem im Lateinischen noch ia

den oausalen Nebensätzen und denen der Folge neben nt und f/ui, ob-

achon sie auf etwas thalsäclihrhü« gehen, der Coiiiuiictiv aiii^ewendet

wird. Es ist nicht recht ersichtlich, warum die Herren Verf. diese liomerv

kung gleich an die Hauptregel anknüpfen, indem nicht nur nicht aus

derselben ab^elriid werden kann, sondern ihr gerade widerspricht. An

einer Stelle, wo die Oruudbedeuluii^tit der Modi, wie es in diesem T^pitel

geschitht, festgestellt worden, scheidet man alle Ausnahmen füglieh au«,

Und hält nur das allgeaitioe im Auge. — S. 197, 428, handelt von

dem Perfectum des Conjunclivs im Nebensat /e liei oinera Priterilum im

Uauptsatxe. siehe dieses Perfeotum, heissL es hier, wenn das Faclum

Bichl in die Vergangtuheit, sondern in die Gegenwart als esc he-

ilen gelegt werde. Diese Worte sind etwas ungenau; es hat viel-

leicht heissen nullen: «^wenn das Faclum z,\vn ak vergangen, aber bis iu

die Gegenwart fortgesetzt gedacht werden soü.'^ Das ist denn das eigent-

liche Perfeotuui. Zu dieser Erklärung passt aber nur das eine Beispiel

aus Cic. Brut. 88. Hortemim urdebat diceiuU cupidiUUe, ut in uu/i»

UnqUHUi jUigraiUiUS Studium Viderim (bis jetzt gesehen habe). Aber

in den übrigen Beispielen ist das PorfiM tum als (in a o r is t i s c h es aufzufassen,

und der Gebrauch desselben nach g.uu fuuieren Grundsatsen zu erklären, wie

Hef. E, B. diess in diesun blallern Jahrg. 1851, N. 605 if. eu Cbun vet^uehl

hat. — S. 232. $. 487, heisst es: «In der Erzählung stehe neben quum

mit der Bedeutung als oder da der Conjunotiv , wenn die im Neben»5.il7i'

mit QUUUl angedeutete Handlung miL iler des überi^Lordoelen Falzes 111

einoui Z usaui m e n b au ge stehe. Da io den vuraugugongcuea Para«
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grapben das quum causale^ coticessipum und selbst adeersntlrum als

besondere Fälle von dein m diesem Parapr. in Rede stehenden abgetrennt,

und ebenso im folgenden 488 das wann in» Sinn« von so oft als

bei Wiederholungen als etwas besonderes angeführt wird» so liommt

es hier tl irmf an, wie der Ausdruek: i ni / u sa m m e nbange stehen,

gedeutet v, ird. Ein innerer kann nicht gemeint sein; denn das wÄre

ja ein causaler, der ja auch wohl mit unserem als nicht angedeutet

werden kaim. Es ist al.so wohl nur ein äusserer Zusammenhang g**

meint, d. i. ein zufälliges ZusammentrefTen des einen EreignisafNi mit dott

üderen. Da aber in Sätzen dieser Art bald der ConjundiT und bald wie-

der der Indicaliv gefunden wird, so hätte vor allem eine Norm angegebea

werdra sollen, nach welchem im Gebrauche dieser Modi sa vsrfahrea itt

Die TOD den Herren Verf. angeführten Beispiele sind fiuil «De ?oo 4m Alt,

dMi die Sätze mit quum immerhin als solche sich fassen IMMB» In toM
die MliiiBte Veranlassung des im HauptMiie ausgesagten ortlnllea ill^

Ml eine Art Toa causalero VerbaltsiMe angedetttil ^tivd. flolL alM

der AMdruok: im Z«ia«nienhang etebeiii TM EraigDieMii YentBii<>

dw weiden, daieii oanuilta Saeaimiiengebonii «elliger dMrtlieb henrciw

Mit, io Ueibt air äie Frage übrig: wie dem der Goigoiieli? in Neben

lÜMi vea rein tenporelief Natat, i. de. pro. Säilm i$. . Büc
ttmp0r€ 9« 9 Mrd9rt$ annim tmOäntto, qmm ÜHttlHm 9pt€'

4€rttmr ad etfgrrtftMW «M Mii fliHf an eriü&ren iet An

mm giiiawaannhaig dee mH SkHb fidi mit dem in den beiden Neben-

anffedealeien M ja bier m eo weniger in denlteot da Gieero dnreb

di« nige eben allen Imammenhang dee ebten mit dem anderen wegling-

OL ~ & 83d werden die EelaUftflie aufgezäbH, in denM im lat der

CMVmieliv ibiieb iet Bier beftemdet ee, da» iwei FiUe Gbergaogen

dad, ebgleiah der Cmganethr in ibnen ebenee Regel iet| wie In den bier

mgugsbenen* Einmal nimlieh iet der Goa^ bi allen den Bebdifaitfen nö»

ft^ welehe niebte faetleebeap iondem nnr etwas YergeatelUee
ealbdtQn^ a. B. de* äim, #. Otpmmee tm Mr> ffMMi mMf tpmtMt
im M mi, gvi adftmm meeuiet (d. b. anklagen aoll, defm.der wirkr

lidie Anklager iet noeb niebt da)i dann iet aneb ni aUen den Jlehtiv^

iSlMn, welebe eine weeentHebe Bestimmung dee vnrangebenden No-

MBi enthalten, a. B. Or. jw gen. /. Mtnert poMle eo», Mn$ cum
maiu^ eum bmUe «MilNw nmp* pfßtetam exeitarint^ tot ate.

Der letitere Fall mumte um eo eber lur Spraebe kommen, da ee aneb

eine grocse Menge TOn Stellen gibt, in denen der Indicativ beibebälteb

wirl Bs seheiat iwar nacb den unter % 499- angeiCbrlen Beispielen,

dus die Herren Verf. die bierher geborigen Pille unter die Bnbrik der Folge-

siUe gebraeht haben i denn dien sollen wohl dj^ im % am Ende ange-

bnchten Worte «wenn U oder Hutmodi yvorhergebe odi^r binxogedaebt

werden k^une* andeuten. Aber dam man mit dieeer Angabe nicht aus*

eiehe, um alle vorkommenden FiUe in erklSren, dafür spricht scbmi das

«He unter diesem % angeführte BeispieL <¥r. Bat, £8. Ncm t» eum, qui



306 Corneliiui Nepos, crkl. von Nipperde y.
'

ki9 ätiteiarMimiar immin»UteHM, guaenottta» mHmu dtierrent
migue anocunt ü reäffiim» Waram BoHle oSmlich bei iUtrii Dkkt

Hiumodi \nunged»M werden kSmieD, und doob bat Cicero den bidie»'

U? beibebalten.

Der Abschnitt über den poetisebeD Spraebgebraiich iat sicherlich

die echwiebste Partie im ganzen Bache i denn er enthalt niehta ala die

bekannteeleD Angaben deaeent worio die Dichter von deo ayntaktlaehen

Begeln abweichen^ ao geCuat, wie man sie in allen lateinischen SpnA-
lehren, nur ohne Zusammenhang, wiedernndeU Und doch hätte man in

einem Bnehe^ worin dorn poetiaehen Sprachgebrauche ein besonderer Ab*

achniit tngedachl wird, am ersten eine mehr voUatandige und anf die Er-

klärung tiefer eingehende Darstellung desselben erwarten sollen^ zumal da

die hier einschlagenden Bemerkungen in reichem Vorrathe tbeils in bo>

sonderen Monographien, theils und noch mehr bei den Interpreten der Iat.

Dichter vorliegen, und zu ihrer awedunafsigen Zusammeostelloog nur ein

fleissiges Sammehi und ein verslandigea Sichten des gefundenen erforder*

lieh ist. Wie wenig die Herren Verf. über das triviale in solchen Angaben

hinansgegangen siud, das begnüge ich mich an einem einzigen Bcispieln

nachzuweisen. S. 309, 612, beisst es in Betreff des poetischen Plurals«

«Die Dichter gebrauchen oft den Plural eines Substantivs statt des Singu-

lais, s. B. Ovid meL //, 47, Cwnu regat iUe paUrwn.* Damit isi die

ganse Sache abgelhan. In wie verschiedenem Sinne aber dieser Plural

aufgefasst werden kann, welche Nebenbegriffe er in die jedesmalige Vo^
atellang bringt» darüber kk\i es gar nicht an Nachweisungen. Man vergl.,

um nur einige zu nennen, Lübker zu Bor. Od. S. 118, 216, 3i^; Ja-

cobe Blumenlese der lat. Dichter, an v. St., und die besondere Abhand-

lung von Jacob, de usu numert plttratiM igmd poetas iattnas, Numb,
18H. Vielleicht darf Referent auch auf seine Note, Theor. des lat Stils. ^
S. 107, verweisen, wo wenigstens die Grundzuge dieses poetischen Oe-

brauches in aller Kürze gegeben sind. — Manches ist auch mit einer anl^

feUoMlen Dürftigkeit behandelt , wie z. ß. die Lehre von dor poetischen

Composition, welche in einem ganz allgemein gehaltenen Satze in fünf

Zeilen und einer dea Beispielea .wegen angeführten fieihe von Versen nh-

gethan wird.

Wien. • G. J. Gry aar«

Comlnis Nepos. Erkiflrl tob Dr. Carl NIpperdey. Kleinere

Ausgabe. Leips. Wetdmann'eclieBafilihdL 1861. VL 158. S.8.

10 Ngr. sss 86 kr CM.

Die grössere «für die Schüler der untersten Gymnasialelasssn und

für Freunde des cla.ssischf n Aitertbumes, welche nicht Philologen 6ind%

bmtimmte Ausgabe (1849) des Nepos von Hm. N. konnte dem ersten

Zwecke hauptsächlich deswegen nicht entsprechen , weil ausser dem un-

angamesssneo Conmuntar die das ganse Buch dorchaiehende herbe Be^
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Coruetiiu Ilflpos» erkl. von Nipper <l«y.

«rfiieilung dm MriftgtoHm BadankM trregeD ttHMtey daiietke ggWIira

i» df« Wado s« sabeo» weklM ämtm Imeii tolll«ii, M Ckmlkw-
Abgaben für dm SelmlgilNtneli kann M kMne aadoi« Wahl gelbeo alt

•wiaelMn naflkton TtH imd sir«ekBilUgeiii GoMnailar; angehöriga An-

narkiMgea adndaa nur, «ad hemoMB dao ForMMitI oder wreMahi woU
gar in Toraoa die BfQhe dea Lelirefft, dofefa den «brigeae aaeb der beato

GauMlar adneii Warth ffir die SdMila aial arMUB* auMa. Dar Gon»
MBtchNT hal die gleiehaD laetaiobiMi lo beachten wit der Lehrer«

Dia klaiMre Anagaba hat der Br. Hanoigebar dnnh kein Tanratt

afaigsfiiliK; aa iat damaeh aannahMi, daaa aia dhaalba BeatiiHMng

hat WM dl« giiiaaiap and «abaiaMlera in dar Band daa Sahttlen nabal .

dar vOD aalbat ventandenan Onnunatfk «ahi gntaa latalnlaahaa Handwiiw

terhoah fnwaaetit» Iah lieha bei ihrer ieiirlheihmg nnr ftn Brnnab*

barimtlQrdIaMnIaCItrwelebealaanahnnah ehMr tnfdem üaaehlage abg»>

dmaklenAaaaigadarBOTfahandlanghaatiHtMX andsmrhi^Maiahliahlftf

dia M^lian hi Battaehtnng i nnd indam ich die Mnda^ wadnNli Bir«

Siehelia im Bingtwy ^ Venmriea tn aemar Anigaba dIa Nothnren»

digfcail ainaa BIIIMIIeto «r die Mpaiittan naehvelit, all arMrange»

Mig whandan nntefaehralha, mnm kt beiHiend anf die Nanhait dm
gegenviitigeQ Org^rinüini nneerer Gymnaaien Uadealen, wn die Mp»>
nlian aahMlieh eMerwirti ond dniahnna baraMa in dam erwünaihliahaa

tage Ml hew^ mnl m dam von Um. SiabaHa angaltthrtan neah nn*

gaarphnten 6«braaeho einea Laiihan waAd biuflg auch Nangel ainaa aal*

ehaa oder wenigila» am« gntan MmAmuA
We Einlaitang eblhfll bi gadrf^gtar Mise (anf Her MIen) «m

aHaraetiiweDdigite über Com. Nepea nnd erint SabrMlen. Ihr idemUah

tieakaner Teiv dnreh wdehan niebia weniger ab Baehaebllinng dm MiUI*
ateima Undurebhliekf , iat wenig gnignal, Aalünng gegen denaelban b«i

der logend so erwaaken , anmal da aeine Pehiar gegen die bi Sahallan

gealflilten Tonnga alebtli^ harfoigeheban werden. Wann Br. N. aagti

«Die geietige Badentnng und iUne Büdeng dm Attiam^ ae wie dar Sehebi

toOendetor Tugend, mit waleham dermlba aleh an nmgaben wneata, rim

den Nepaa za uobediogtar BewoDderang hini er aah niebt,. dam bei afleb

gnian Bigenaehafleo daa Bauptprineip aehna PMumIw die Erhaltong n»>

gmtörter Sicherheit aeiner Penoa «ad aainmTermBgMn war$* ae miaafat

er den Inuik, der den Schüler erquicken aeU, im varana mit bitteren

iMpfeni nnd er konnte dnieh eine miMere Perm nieht aar dto Schülern»

eoodetv auch den beiden geseichneten gerechter werden. Das Urtbeilt

«NapOB war miltelmHIrtgen nnd liamlieh beschränkten Geialm», iberhanpt

sn aehroff hingeetellt, kann in einer Ausgabe fir BeMUar der unteren

€läeaan nw iiefremdcn, «Aneh ist er in den granmiitiaflhan Cenaime»

tioneo nicht als Muster su betrachten* , ist zu allgeoiein gesagt;

nüt welchem Vertranan kann der Schuler ein aolches Bneh in die Band
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MI Cornelius N€i|>o$« erki. von Nipp«rdey,

UMi «I kniMt «Wir J»MMikflo tein^^MlMr, It^iait « «m Scblime

dw BiiMtiiag. dwtil^di« Jugend -tie mmMs. .Sa duef ftbtr.dunli di«

BrkcMilajfl» dwMita iik ihr Inln.Nakel wMgl wtnleiu ViMiMlir niw
iie iiib iMwoMt Mj% dati N<|m« troto tlkr «nioer Flphltr: JkmIi üv
Mit 9 «id anr hahf . fiifrftaiig.. wd die gr9ii|0 AMtrcagoiig wsgoMlolh

aele SolirUlitalltr mws^* ^^v^w nL.biUi§NKle AbädHi^doeh inüii-

Mi die Fehler Ja einer «oderao Weiee bemerM nvdm, jle dieie die^
leitoDg Chal md erwirta lieH; eoMi dftrile die Weinipiig:JMdi dem.pr
ehehepcn JuHnaied. Be Juan nicht MehdHiekUeh..geaa§ eii die Macht

dee Beiipielei erinaart weiden, des geinde neeh dieaer.^elle ^ gelSte^

fiehitea wiitt^ Beaobeldeaheii.uad daeOefentheU lerat-iler Sohular ven

Leheeri oft ohae deei beide ee ahnea. Da« deewiiekdir anmeepreebaae

Zweeh enaiobt vad die lugend aa Jeneai fiewaesMa. eriiaben arenK

dee an beavhea, iet eben die Aai^e fir -den. Goaupienlaler .wie fiir ded

iehnr» Cemawater oad. antertieht mdaien la dflMer Brheontaiia tStam,

ahne da» eine anediaekUebe BHanaraag naihweadig «di»{.aa deae» «eaa

endlieh au faehter 2elt die Wehrhaii.avigaaproehen wird, dieee dadoreh

den gehfiler ale etwa« bereüi arhaanlee nur an deutUeheieni Bewanteeli

gehiaaht wird. Wir bSaMa daher die in dem^arworla anr^griaeeien Ana*

den Laser an sweisclci befilhigea BMns« anm fereHadnise and »m Benr-

theflnag dee SahriflaleUsn*, i&r nasaaett gweak anr adl de^ Binsehria«

kMg gelten laseea, dass das Veiatiadaias varhsrgehsi nad aaiesen den

Lehrer dringend wemeap daee er die Beartheihnig ja niobt sn fiiih nfh

aaleese^ weil dieee nur dareh grSndÜflhee Vecitindnise aaö^Beh wiad, nad

wean sie ans deaneihen aisht lon eelbet sieh ergibt, anf eia aMeagta
uabegMaer Worte beeehriafct bleibt Das VenUndnies aber kamast Im^
sam, und anr Beartheilaag iQbren Ariele Stabil ; damia hat der flomaiea»

tator lilr die Sehale liaapisiobliflb jenes an arieiehterai was er fan dedi

swaiten ThaUe der Aut^Hbe failen Uese; Ihnl der liehrar hinan. >

Dieses Verhaltoies ist ia de« CoiaaieDtar der vorUegeaden .daegAa

nioht beobachtet. Zwar siad die Gitale dee groesMen aebet der Bdnilhag

auf andere Sebriftetellef weggdassea, die geeeUehtliehen Benserhaagih

anf eia geriageree Mafi aarficbgelGhrt aad die sfraehlichen TeraMh>ts..eher

noch iamr ist fSr taeliiohte nehr, fOr Sprache wealgir als-nölhig ge-

tbani die BenrthiiluH hemebt ter ader eresheiat fiShaebr.jalS Baapl-

aweek, nad swar, weaa aneta bat fieiea Steilen ohne Anstoss^ sajd^.Bicflt

eellea in an harter Forai, aad suweilea gesnefatt Abslasaead ist s. B. die

Forai der fieriebtignng an Onm 3, 2 §rimmm üt^enoor «pMl ßmm
m^pmum, Weaa hi Lysaader «das atlgeoMiaa OrlbaB dee II. s» Anteige

dieeer laebeaAesebrsibaag nagereebt* geneaat wiidi ed wwde weier

«aMV<^* aoeb «aMiCr* gewfiidiget, wie die flindealnng anf die ms
Aloib. S sich srgebeade Kinghelt («daae Lyaendees Ilogheit aiebt

ohne Antheil am Sieg war*> offenbar beweist* snaMl wenn man ea
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Coroclii» Nepos» erkl. von düpp^rdoy. Mi

mm emmSh mwUttM 0mmmmiBJIrmgekm* Miraff igt in Tlmotli«

1 (Kt Mob «smfM MlliP* folsvirie PuiilHiftMng. So fboc S, 5

üt BMHrko« w ««/HC ««9*, imm in BmnOM 1, f «t n «4M.*
<p>f8ckiiflhmM 4ail0tod» ApiM«lM wie «^u kt.aariehtig, angtndit^

loM in toletaBioiMn liieliA faMlli^^ Dm Ortlieil ibtr Altt*-

klingtwii.Kitoltennig ciaBt nUbl «Itiuiptectiwidm Lob«* (.tbat gew4ii
fb« to irtftl€i iiill.ft9(ibtiBlil anrmm V«fliMil*>i m sMUl toeb 4i«

UMraog TOD ^cmamam^r ^ MIlM «Mil voMotballti

Mm tefI flintetawg «if MrfHAit nwl fviMtair (ffiü^üfttf, fiv^lHltX

iif «iMlitea lad qiitriMibtaa VortM win bwter «b Fktse« AMMMt

.

gdi' VM det AtdUUnog der «weniger .«biMtVBllM CrUWlwquallM* dM
AtliMt (14, d)t wo fkloMbr Aote v^iteg^ t«a xko SiUM der StH M
ipiiefaMi — Mniff Itt toMr a. in Thmiiit 7^ • dki lleiiNilEaB§ n
«eiMir rmpMN*f in MopidM 5 dit «i «mMmbü*« oil wHiaMif

MüiMit idipMhiidbM» i* TiiMiL ft, J dl» n mc§nt^ &m fibiIgMS

ebm so gut fleb «lidiiini tfsst, wi» i» fi^nlk T, t dM—riiihMd^

* liMolDt »MMihMBgM ifcid thiüo ibeihüipft MUilhig» fMi fete

MlvMliv. DflbertttMig emhijil In Thruyb. 1 , 9 -dM ra ^gmä' mmUt
mimnmf^ geü^tai in Mm« d» 6 dir ZqmIi g^idlift am AMrl
nfunnKl^l in Spuk 7^ t dio Bomoiiang id «AM*, data 3t • Mi

^rmlurm^p weü dio Bridiniig bn f 5 folgt, woan iooh niebt

Unter der Mponlion dio Kopetüion ttü UhNr itflbdo. ^(hm
bi Amhu 5> ( bMft Mon «nriob^g fiadM, wm mm gemdo Lml hol»

od ffir diMM FoU »MO dio Bonorbooe Mi wobl ond«M lontM aloc

«M flivooio «M bolMM t N. itl dofob dM ftrigradM ilaioUoooti irro-

goleitot* In Oiobr. 1, 2 wild nit dM Uiari «/MmAmh» geoagti

«der Sobflftolellor boolieiohligio «rsprungUab -doe foigeade AI mmm hier-

ü w forbindM» otwo m n. ». w.^i m war boiinlSflM, woram m m
okbt Ibol^ Mid woran dio geseigio Voridnduog mit cum mMmI etatt

MMT; wenn oneh grammotieeh rfohüg^ dennoeb niebl Bnllnig wiro»

Aller Noib let «bgobolfro dnrefa die LcoeaH >UMr. lUe fiili*|efang lu

mmm iol Oborilueoig. GegM die Bomoibong in «am AIP in Honnib.

7, 2 loert oieby dio Stelle dM TextM genon ongoiebM» monebM obi-

Weudeii.

Boot tD sprtebIMher ffineiobt der Oemmeotar den Anftngor ak vei^

wt, mSgew} ' abgeeebM vdo den nnerblirtra PnUdpioNUmolnictiooeD,

&. MgeodO nnber6brto Steileo boweloeDi praef* 9 lPi- etMrtkUie oor-

mn^ 8 fima peneguii MUt/f, 9 deHdmOmt, 0a cmmUrmt, 9 th
€tp9t frmpera fiattrag 9^ 9 dki» eepttj 9, 9 eui vutentutf 9, 4
fienanm ämlmaum tt perkutoi g, 9 or tbkorr^i 4, 9 immltuf

C 9iar§immi^ ^3teM. #, 9 mUet» fimm^m mtoIm»; 9, 9Mmmt



310 Kiepert, hUtoriscb-geographiscber Atlas.

9 AtemOUf Mtr. / «orte» I» Mtf fflwra Mki It, 4 äe ät9

rHt$t H g$aä §0ri «uMMrii. — JUe0, 9^ 9 m «aw r^mum «Ii Ai

tflMOtfe mitterets l3NkX / iVMf ^mni muinm grahm wtatmt

6, 1 ttimiaig patriae ^ 2 neqim §amm wwi — Dkm, 6, ifbrtuna wm^
9UMaU Uta, Hierin das Mab la ffeÜBB M aikrdiogs das schwierigste.

•IlaMgvas sind die meisten, graoMMliieben sowohl als lexikalischen

Bemerkungen trefTead ^ echarf und kurz , manche aber freilich durch ihre

Kürze für den Anfiiager dunkel , u 8* Aiciö. 2, 3 paUora ; 7, / dornig

Tänu. i, idiMt§9n, 4 aöU rei; Pkoe. 1, 4 wtata impentit, Einxelnes

konnte tbeile genaner, tbeils bestimmter gegebeo werden, t< B. Mifi. 5^4
pr^ii^ahiUi Tkem. /, 4 ätiMürnUtkui CM. /, 9 ^wcares Prädieat xu

ducere* ; Timoih. 8, 4 Ummmlm warn rmtam «mit leichtfertigem Ver-

Iriiren*; Epam, 7, / numeromüiäi «als Soldat», 2 tmllam adhifmit

«MWrfom cgestottete er tei Andenkea keiaeo Eiofluss; * Am. 9^ 2

wm e^gfedUtinim, S pntecepttm twmU (konnte wegbleiben).

Daher Grammatik ist Mtf Zumpt und Midvi^ verwiesen , wetehtt

Bieber deouiaeh in den HSiidea der Schüler sich befinden müssteo.

Nachrichten über Personell, SUleo imd EiariehUwigeo sind den Grie-

cheo (als am der.Geeebichtc vorausgeeelit) nur ausnahmsweise (z. B. Arkh-

taraanei, JUi^pAernet, Fisander, Eumo^idae) beigegeben, fehlen aber

bei Hamilcar, Hannibal, Gato und Atticus nicht. Bin «Index for fleO'*

gtephie und Quantität der Namen' ist sweekmäCsig angehängt.

Im Texte Enden aiebeiiiielBe Aenderungeo, s. B, MOL 9^ i gßMui ft»-

99M$ 9U9rum mbimn perpetua dederai la^feHOy genauer als Iptanm
der grosseren Ausgabe^ Ffir ein logeeliodniss zum Zw<eeke eehnelf^reQ

Verständnisses darf man nehmen, dass die Glieder zusammengesetzter

fiilae durch Beistriche getrennt sind, die in der yöaeerenAnsgabe Milea.

Die äussere Ausstattung ist anständig.

£a Meibt demnach bei der TrefOidikeit der Aoesahe m sich zu be-

dauern, dass auch sie den Beduiftiiaaen der Schüler zu wenig entspricht

und hauptsächlich «us dem angegebenen padagogiaelMn Grande für dea

Gebnuch detaellien nielü an eaf^pfaklea iet.

. TropfNML A. Wilhelni.

1. Historisch-geographischer Atlas der alten Well, zum Schul^ebrauche

bearbeitet und mit erläulemden Bemerkungen beg^leilet von

H. Kiepert. Neunte verbesserte Auflage. Weimar
,

Verlag

des ^eogr. Institutes, 1851. XVI Karten u. 44 S. TeiU. gr.

Royal, 4. — \% Thlr. = 2 fl. 15 kr. CM.
2. Orbi.i antiqui dexcriptio. Inusumacholnrum cdidit Th. Menke*

CJütliae, suinlib. JusU Peitlies, 1851. XVII Iiarteii quer Folio

; u. 4 ßl. Tej^l m — IV. Thür. =. 2 fl. 16 kr. CM.

Der verdiente BeifUi, weleher dem unter Nr. 1 genannten tieflUehen
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Eiepert, bistoriicli-^sognphiaGtitr AUaa. 311

Werkehao von vitleo Seüea ni 1M1 geworden ifl, kH sebeii nach der

knrMQ Frist yini ksoiiiM ialmn eiao mw Auflage hervorgenifon. Ha-

Inb wir demalbeo to uioer früherao Gaatalt aoaef« foDe Anerkenmmg

ni HmU« wwdao knan, ae Uooao wir oter guoatigea OribaU j«Ut nur

vm ao mehr wiedeffhoteo. Br. L hat sohoB jalal aaeb eigeMn Stodiea

vod doioh aofgfiUtige Bamitiuiig der sewilatt iiiar tjuaablagidfii F«r-

•ohngan aaisar Arbeit in Karlen und Teil ohne BrUbmig dee Preieee

eiaa in oMiirbcber Binaiebt ?eibeaeerte und TaUendeCera Oaalalt n gaben

vannoehL Zaniefait eehsn wir trela der Beibebaltung deeeelben FerMlen

«d ?oinaMWi doeii doreb eebr aorgültlge Baantaung dee laiunea eint

aeeb grSeeera Volletindigkeit, ele bei der verigen Anthge errielt, nanenl-

Bcb bei den ganx neogeMleboelen BUtteni 1, XII, XIII, XIV, welobe in

der vorigen Auflege noch von WelUnd bar beibebeKen waren. Alf

BL I iat atitt dar ErdtaM das Eraloetbenee eine grtoere elbnograpUeebo

Oebeieiebt der elten Welt gegeben, Bl. 0 eneeer Teigroesening des Utt^

Habea anefa ele Gerlon ebe BarsteDong der Sprachverachiedeabeilan von

Italien (neeb der ebenfoUe von Hm. K. geselefaneleB Karte bei Tb. Monm-
seas Dnleritai. Dialekten verfcleiaert) bbiingekonMnm, Bl. Ul eine ge-

oanere Daratellong dee gaaxen nordwestliebea Afriea bie inr kl. Syite er*

aiSgUebt, Bt XIV 6alUen and Britenalea in einem BiMe vcffbuadeat ohna

dass daa lettlere wie Drüber in einen Carlen veiwieeen m werden btanehle.

Aasserdem eeben wir BLVIU fOrieebenlaad) gaat aen geaaicbaet, ea deia

aach Tbeaealiea tmd Epima hier eiae genauere Oaiatellaag Ibden, weleba

bei der vorigeu Auflage fehllei eadlieh irt BL XVI ebie Doppeibarte dee

roodscbea Reicbea gegeben , um dasselbe aaeb naeb eeiaer epSlerea Bia-

tbeilang seil Diociattan orlübrea in köaaea. 8o ist im gaaaen eine ValK

stindigkeit enialt, welche besendors ffir den Scbnlgebraaeb wenig n
wonscbea übrig lassen wird; hier ead da faitlen aadi einige bistarieeb*

merkwürdige Puaete lugeiagt werden kteaea, wie wir i. B. auf Bl. VII,

wdcbee beeoaders dea Schanplati dee Pdoponnesleebea Krieges darstsBep

seil, die AfffimutiieMm /Midi» aach iltoMwi bei AbApAsn ungsro

missea, ebeaso Bl. XII (Spaniea) Gmtredttt und JdMMto, welebee bi drr

entsprechenden Karte frfiber nicht feblle. Auch iet der WIederalMiniek der

schon bei der vorigen Auflage beaulitea Platlaa, beeoadera bi Hbisidit

der orographisehea Veffafittaiase, ha gsaasn weniger echaif gerathsa» wib*

read anf den neugeseichnelea Blattern Hr. K* sieh in eebr aaerkenaena-

werther Weiae bemüht bat, die fSr dea Sebnlgebrauob nneiiissliebeBeai-

Uebkeit nad OebersidiUicbkeit der BaieteUuag megHehat lu bebea«

In Betreff der maaalgfaehen Beeseruagen nnd Beriebligaagen im

emidaen sehen wir auch die klemen pedeakeo, weleh^ wbr in der frühe-

isa Beortheiluag ittseertea, Cut alle gehohea, aur dassCbriA;« auf Bl» IX

noch bamer groesteatbeits als Cartbagieehe Besitsuag ersebemt. Bi XM
Ist JfelCflrAi am fretnm Gadtlanum aachgetragea, iadessen öetlieb von

JuiUf ItmuduMt sUll westlich. Bei der Aneetiaag von AHme Bl. II



312 II ask e, orbto tiiliqiii detertfifla

ial vmk Hr. E 4le tr^ditioMe Anriebt beibehalten, die dasselbe dem

|i«itti|BMi Mmni gegaadber an der Slitte des Xenophontischen Mespfia

(i. Bl. VI) iiMhti aolten wir hier bioht unbedingt Layard's Berictiten

M«ea, der weiter södlieh bei Nfmruä {LarUm bei ÄenopJL), m de9

MAndung des grossen ZibOaiNe dkl aMest« und ilauptstätle der assyri-

geban Haoplstadt nachgewiesen, wenn .luch vielleicht naeh seiner Ansieht

4» gantf Raum toü MttßUm bis anro Z^l fluftse von der Stadt in ihrer

grösrten Ausdehnung eingenomnten v^ ar? I Inig« kleinere errala sind,

Bl. XI, Im ob. Carton Ctprius ticus, Bl. XV Teneteri, Bl. XV}, ob. Abtb.,

BimHitü r^ 1km begleitenden Text sehen wir der (Hüberen Auflage gegen^

iU>er aelbst in ein noch geriugeres Volumen xusammengedrängt ; dennorh

smd ihm bei iDögliofaal knapperBenutzung des Raumes neben mehrficheD

Berichtigungen aottb manche neue Znsitze und Vervollständigungen rn

Theil geworden. Nen benutzen konnte der Hr. Verf. jetzt besonders die

Werke von Lepsius aber figypt. Chronologie und Movers über Phö*

nicien. Ob die Lyder, wie Hr. R. fQr wahrscheinlich hält 12. Vgl.

Bl. 1), iGr ein Huiagermanischet Volk gelten können, wird bei dem Man-

gel an sprachlichen Ueberresten immerhin sehr zweifelhaft bleiben; wie

illinebe Gründe sieh anderseits gerade für eine iemitische Abkunft der«'

selben, besoodefe von Seiten ibier Beligion und Mythologie her , geltend

machen lassen
,
aeigt die Honogmphie von G. H u p Te I d exercUatfomtm

Herod. pari. Iii. #. rtnm i^f^Umm patl. /. Marhurgi i85t. 4. — In

Bo/.ug <iuf die Orbevölkerung von Spanien, welche Hr. K. der Chamiti-

ichen Familie zuweist , haben ihn seine Untmtichungen auf dasselbe Re-

sultat geführt, welches wir jetzt auch, obgleich weniger bestimmt, in

Niebuhr's Hwty*. üb. aUe L§mL Völk.-Kunde «nsgesprochco sehen.

Grotefend's Ansicht über den keltiseben CJrspmog der altitallacfaeD Si-

keler hat Hr. R. jetzt vorsichtiger Weise verlassen.

(Die Verlagshandlung kündigt zugleich die Aufgabe einen 8 u p p 1 e-

mentheftes zur vorigen Anftage an, welches die sechs neuen Rarten

der 9. Aufl. mit einem besonderen' Abdrucke der Zusätze und Rerichti-

gougen des Textes enthalten solle; bis jetzt iitdasaelbe dem Ref. indesnefl

aoeh nicht zu Gesichte gekommen.)

Zugleich kann es nns nur freuen , dass auch die in kartographi-

scher Rfnsicht rühmlichst bekannte Verlagshandlang von 1. Perthes in

Gotha es unternommen hat, ein besseres Rartenwerk über alte Geographie

für Schufen zu liefern , als der von ihr verlegte sgn. Stiele r'sehe At>

las gewährte, der auch in seiner neuesten Auflage von 1851 doch nur

immer als ungenügender Auszug aus den schlechten Rei c hard'schen

Karten gelten kann. Hr. Menke, der Bearbeiter des unter Nr. 2 genann-

ten Atlas, hat seine .\ufgalje mit Geschick durchzuführen rerstanden? muss^

ten hier auch oft Hrn. Kieper t's Arbeiten sein Vorbild werden, so se-

hen wir «loch die Selbständigkeit des Urtheils bei eigener Vertrautheit

Bit dem Gegenstände binlanglieb gewahrt. Detat Gescbicbtafreunde wird
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Menke, Orbis aatiqui deMripliOi SIS

mUmI dar Mli diMi- AÜis oebfn 4m Kieperl'ite oImmII«!-

IM Min» 4^:hmmikn «Ha «wohielto AamraM' dar damwIiUfliidao Üb-
dar «Bd'ZaitiMiiiale IfeeMteb toD dar dort gegebaiiMi «kwiidit «m1 t»

Md»,ilBb gegenseitig aig^MMB ud iramHrtiodigeo. Von deo 17 %uUm
OMnrei Ate «tellw-Bi I «od IVI Palitiina w nd Moh dorn Biil

dtrs BL a dw iN» itnmmm antiqwm lar Ml du anyriichdB Ert-

»

ciMt Cim Clitei*dift bi^loBlicii« Aeidi), Bl. Bi dm pmM^ Mb Wf
•«f Beradot, . VL ud VIL die iwHliehe Mielie Wlfle de« epHeteü

imaiMlMD und Aleuodemiehee, m dis Moh« der BiadeelMi. Bat

gwemnle iefcaiipieti des pelopontteriecbai KHegee enoheiDt BL IV» dit

Me«f>iiiehs Grieebcnlaiid atteia Ulr din gleiclteo2eitpunfll Bl. V» miiCii^

taMw lltfea, Alb* und der AkropoUe. lUNen itl BL IX I8r üe iltei«

Seit bii'460 «. Cfar: dargesUilt» dam ID grüaMrem MallMlibe io iwal

UftM Bk-'X -iDd XI mil ffabeaUrten mLatfius, OampAnien, Bmi, den
afin. teM wd'Synoiia. In aebr peeeender Waiaa lat Oalttao Bl. XIV

oMh Oiaar, temaaiea and Brilanaiea BL XV naeb IMttia bearbaiteli

•a da» ÜMl aHe apitarea iOr das Miel der Bebnie obnebin Mb« gleleb*

^Higen OrtdMiafehnnngen anageeeUoeaen abid (daige der «iebtigeren

ebid mil feinerer Bebrift sogefügl). Bea Maaa&lgelpiel das rlaiiaeben

Baktew Angnst eaeabebii in twel Hüfteo BL XU^XUl alt Carlaiia

lan Gailbago and Altiandria, Bl. XVH daa gaaaa IQr die Zeit foa An

gaat bia Oioelelian mit eiaem Cailon fir dw Biatheilang im 4. Jabrban-

dert a. Chn

Im eioiehies bietet aaa beeoadera die vaa Hra. M. beoabaeblela

Sdmibaag der Namea Qeleganhall sn einigen BeaMibaa^n, bidem wir

hl« aad da eiae •giteera teaaigkeil gawüaeebt biltaat a. B. Inden wir

wieder Mamimmm-^ I4i9U»tmm (areniplane wBre Mittmim ra eebrai»

ben>a. dgL BLfliilnicbLnardteü^mAiMiwebeaea wie beiXiepert
aageeelit (il oben)^' eoadanr aaab aaob eiaer aehr eebwaeb begifiadeten

Aanahaw BeaeaiCMMt, X, ll>-'il>'aB der glaUa dea Xeaapbantiaebea

i4Uim&t wagagoi'a. Lay.ard'a ütUmk, Mira, ai M€{$tn€r & //•

Bband. aaben wir daa bibliaabe ooeb naeb Arabiea vareelily ead«

Heb JfaftmiaAar dir ftfwy^ wia Bl. i geeebiieben ilL BLW Badaa wir

fkutmemi, VII PaNuttt€mi$, VUl fummu». BL V aaf dem Man loa

Alban iai vemcbfiabea ürfffaaii , Mm /Malet. Aaab fsbll der Nama
dea Damee Orrfaffwwmwi BL VI JtfBpdnMt aadaiawo liabtig JUMbM.
Bl« XI auf dem Pbui da» tarn. ParaaM. nad eainir Oaigabaagen, der daa«

aalba im gaaaan Hr die 2ait der Hapublifc daartaHl, bitten» am Mimvar-

etiadaiaea an Termeidn, die waei^an JUiBaben.«na dar Baieeiaeit baeaer

waiblaibea taBen. (XngJaiab lat TaiaMeben ämmt^ ^m§mmy Bai abier

epeeiel inr Uotiira dea Ofimr baattmmlBa Karta (BL XIV> war aad^

deaeea Sebteibnat der Kamen aargfiüliger belinbibalten> aiaa ZaNNmm»
lacH$, ItiMi paraut BaeM u dgl. — Bi. XV befremdet» dam Hr. M. die

Otiimm bei Tae, mm, l, 51 van den ÜSn^/l (vielmebr IMjpl, IM-



Menke, orbU antiqui ücscriptio.

jeneFonn nur dveli di« tettiwhoBiidiiDg ton d«r «odmi düefift Mri*
giot mg alkrdiiigf bei Ite. I, iL der Name der Ot^ßHn si^M ata

GolleelivbeieiehnaBg.l&r die ümi etile engterlNiDdenen nHtttri geltM»

welfliMii die Uer erwümte Verbiiidniig mit den BrmeUri raiiMet ent-

epredieiid eelMiot. (8.Nipperde7 i. d. St JMI. IT, 91. diffiR. 33.) Ebeod.

eind die Mant weiter nMlteli enfnieettl » ele eieh mit dem Berioht SIter

dee Germaaieai Zog in ihr Und bei lte.il/. terelnigenliiet. (Hr. Kiepert

hei in der i. Aufl* eeine früher aneh nngeuine Angebe eofaen beriebUgt)

AnflUlend iet eoeh , da» wir die gewtHiniiebB Annahme von der Wbm
weiter noidlioh geruoklen Einmöndmig des ffeekar in den Bhein aiehl

befolgt eeheoi eollte flr. 11., der «m Ufer dee Neekar eelbet lebt, jene

Angabe lür unbcgrfindet haltent Din Sebreibong der Namen aeben wir

aum TbeÜ aia An. beeaenn CtodUL entnemamn. i. B. JMAemmm. iwtHi

tmtßokafdk^ OMtti ebenao bStlenwir dann aberaaebbei andecenPernNn

diaae fiofgftdt erwnrtnl» ao bei AoMmin», JfigpMpMncwN^ Jftfgwmmtf, fhi*

idp^ endlieh beeondera nnob BtUlmmtm, wie wir in der iweilen MediBt

He. dorehfiingig leeeo. Bei den Pormeo Ckasuari für flrniwrff und i»-

filiiir// für AmpHvarii seheint Hr. M. den ungenanen Angaben In For-

big er'a Uaodbaob ober die Schrdlmng dieeer Namen bei JItc gelbigt

in aehi. Dazu sehen wir die letaleren an die SMIe der MffiMrtt ver»

aelsty deren Name dagegen ginilieh fildt -

Stieb und Ausstattuug der Karten ist sanier und nett, wie wir

diess bei den Artikeln des Perthes'scb^ Verlagee gewolint «ind. Bcson*

ders ist die zum Schulgebraueb erforderliche Deutlichkeit und Cebersichi-

Hchkeit der Darstellung hervonolielMn , welcher zu Liebe überhaupt die

Nomenelatur (wie der Titel schon erwarten lässt, durchweg in lateini-

scher Sprache abgefasst) mehr auf daa derSebnle notbwendige iteechränkt

ist Aach die beigegebenen Erläuterungen fassen nur knrg, aber mit Oe-

echick das nölhigste zusammen. Wahrend also der K i e p e r t'adie Atlaa

anch über den Bereich der Schule hinaus zum eigentlich gelehrten

brnuch in Karten nnd Teit ein treffliches Hilf<;mittel bietet, wird Hrn*

IL's Arbeit wenigsten» zum Sebulgebrauebe neben jenem in niebl unwui^

diger Weise ihren Platz behaupten können.

Sehen wir so für den Bedarf der Sehnte an Karlen inr allen OeiH

graphie von mehrfachen Seiten her genügend gMOrgt, so bleibt nur ze

wünschen, dass kirtrnwerke von ähnlichem-CmCsnge und gleich trefflicher

Ausfuhrung auch für den Kreis der mittleren und neueren Geschichte sich

daran schliessen mögen , da die bisher vorhandenen zum Scbulgebrauche

bestimmten universalhistoriscbenAtlanten sieh schon meist auf einen afim

geringen ümfang beschränlun, um reehl genügen an können.

Wien, im Blin IB62. Guatav Linker.
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Sohcucke), deuUclu) Dlchtcrhalle. WS

1) DeDlseheDicliterhalU des naaasebnteo Jahrkun-
derts (mit Binschluss Goethe*s und Scbiller's. In einer Am«
wahi ihrer vonagiiclieleQ Dichttingen. Mil eritotorndei Aih
merkangen und nach zuverlässigen, grössteDtbeils von den
Dichtem selb«! mitgelheilten Notizen, biographisch-Iiterariiich

dargestellt), von Dr. J. Sehen ekel, Gymnasiallehrer in

Wiesbaden. Mainz, Verlag von C. G. Kunze. 1850 — 1851.
I. Bd. Vnr u 480 S. — II. Bd. 512 S. — lU. 464 8. $*
Zusaiiuneü 3 Thir. = 5 fl. 24 kr. CM.

2) A 1 b u m österreichischer Dichter. Wien, Pfautsch u.

\osH. 1850—1851. IV. u. 486 ^r. 8. Mil i% Porträten
in SlahUtich. — S fl. 36 bi« 4 fl. 30 kr. CM.

•)Die deulschen Dichter der Neuzeit. Auswahl aus

den Quellen. Mil bibliogruphisch - literarischen Einleitungen.

Von Ignaz Hub. München, 1852. Joh. Palm «s iiurijuchhand-

lung. IV. u. 864 S. gr. 8. — 2 Thlr. = 3 fl. 86 kr. CM.

Wir glauben voo der Simoilung Nr. 1 , die ihres reichen Inhaltes

ood ihrer ach&aen AuMtiCtiing wegen «iae weite Verbreitung Qnden wird.

Ja dienen Biltteni am M wealger Oaigang uehaien sa durfeo , als maa
beraits TOQ BMhraren Seiten (i. B. Zeitsebrift t d. 6ymnasialweaen too

T.l. GL Mötsetl. ibrg. 1851, MIrxh. u. «. w.) anfieag, sie la den Bereich der

Behaniteratar lu liahea. Bef. beabaiehtlgt jedaoh keineswegs hier eine

aasIGhrlieha kritiseha Beapreehaag dieaer Pathologie tu geben, aandem
er noehte aar beiliollg den Platt aadentea , weleher derselben auf dem
OeUeta, daa aniara Ztoitaehrill an beruefcsicfatigcii hat, angewiesen weidan

ksno. Der flr. Iieraa^;eber hat mit nicht zu verkannender Sorgfalt vad
lobeaswerihem Taet ans 50 Diohtern der aeaeren iiad neueaten Zeit, an

dsrea Spitie Boelhe uad Bebillar als dia beiden Dioskuren alehan, im

ganiea 090 Oediebte ia der Abeiebt ansgewfihlt, am die hervorragendsten

peetisehen Talente der jüngsten Vergangenheit und der Gegenwart durah

ihre eigenen Leiataagen lu oharakteriairen and dadnrch ahi fihersiehtliehea

üeaiilda der neueren peetisehen Literatur Oautsehlande dem Leser Wa
Aage ta fSbran. Cm der Gharaktaristik der einiainen Biebter eiaa tIellMa

ptjrehologiaehe BegrSadong zu leiben , ist den Proben ans dea Wecken

eiase jeden derselben eina biographische Einleitung vorauageeebiekt, die

mit dem Entwickelongsgange desselben, mit aeinen Lebenafarbiltaissen,

eeiaea BeblekaaleB, Kimpfsn, Leiden und Pkeudea, SberbaopC, in so weit

die verliegeadea Behaira aasreiebtea , mit allem bekannt maeht, wodurch

Biebtar und Meoaoh in ihrer oft eben eo wunderbar faarmoaischeB, als aen-

dsrbar eootraatirendea Weehaelbeiiebung sieb offaabarea. Oer Omatand,

dam mehrere Dichter dem Bra. Harauageber auf seia Verlangen Antobio-

gnpliieen zur fieoulzong mitgetbailt habea, kann, von unaerem Gesicbta-

paaeie aus benriheilt, nur willkommen sein, da wir die Saamlung mehr
van ihrer literariacb-hisUiriacben, als voo ihrer Xsthetischen Seite in's

Auge fassen. Ref. glaubt durch diese Bemerkung gogleich hinUmglicb die

tvitMktif» flr 41* a»t«rr. G/om. 18)2 IV, Befk. 21



' Album 58terroichi8cher Dicbier.

Richtmig angedeutet eu haben,' nach welcher tn dfeae Sammlang ajneh ihr

Schule einen wenigstens indirectea Vortheil gewähren könne. Bs M
nämlich für den Lehrer, der nicht immer Gelegenheit und Milte! findet,

Bber die Persönlicfikcit, ja selbst nur über die gesammte lüer.irische Tha-

tigkcit einzelner Dichter, namentlich solcher, deren Wirken noch nicht ab-

geschlossen ist, die nölliige Belehrung sich zu versclufTen . gewiss er-

wünscht, ein Buch zu erhalten, das diesem Bedürfnisse mehrfäJtig entge-

genkommt, zumal da unter den charaklerisirten Dichtern, nur wenige sein

dürften, von denen in den deulsrhen Lesebuchern, die in den Schulen für

gewöhnlich gebraucht werden, nicht ein oder das andere Stück vorkäme.

Aber auch die poetischen Proben selbst, die hier mitgetheilt sind, bieten

dem Lehrer eine reiche Auswahl dar, die er theils zur festeren Begrün-

diing seines eigenen Urtheiles, tbeils auch zur rergleicbenden Leetüre mit

den Schülern, zur Vermehrung seines ThemenTorrathes, besonders aber bei

Enlwiokelang ästhetischer BegriiTe und bei Gruppirimg einxelner Parüeea

ans der Ltteraturgesohiehto mit Vortheil wird benStsen können. Eine ge-

Baueie Beroekaichtigang der Varianten ^ wenigstena durch liestimmte Be*

.teichnung der Aaagaben, die den eintelnen Excerpten zu Oruade getagt

worden, so wie hin und wieder (namentlich bei den Aassugeo ans fle-

b e i's alemannischen Gedichten) sorgfSItigereGorreclheit wire so wünschen.

Zu einem Lesebocbe (ür die Schule, d. h. fOr Schüler des Gymnasiona

selbst ist die Sammlung ihrer Anlage nach nicht bestimmt» was der Hr»

Herausgeber, der selbst Gymnasiallehrer iat, in foraus bedacht tmbeo wlnL

Das Bedurfniss der Schule ist nicht nur In Hinsicht auf Ort, Zeit and In-

diTidualilit der Schüler , sondern schon an aloh ein ao apectelles» dait

eine Sammlong, die auf den weitesten Leserkreis berechnet ist, und anf

dem Putztische der Dame eben so ^;ut Platz finden will, als auf dem Le»

sepullo des Lehrers, nichl luicht in die engen Gränzen der Schulstulic sich

bineinfugt, welche bei der Veranlu ortlichkeit der Aufgabe, die sie /.u lo-

sen bat, mit Recht darauf besteht, dass dasjenige, was sie auuehmen soll^

auch von vornherein ihr vermeint und für sie bemessen sei.

Sehr ähnlich in Tendenz und Fassung ist die eben besprochene

Sammlung der früher erschienenen Rlumenlese aus österreichischen nich-

tern [Vro. 2, die unter dem bescheidenen Titel : «Album ö s te r r. D i c h-

ter^ vor der Hand die ausführlichen Lebensbeschreibungen von zwölf va-

terländischen Dichtem nebst deren wohlgetroOenen Portraten in schönem

Stahlstich und einer charakteristischen Auswahl aus den poetischen Wer-

ken jedes einaelnen liefert. Schade , dass diese Sammlung nicht unmittel

bar im Interesse der Schule unternommen und diesem Zwecke gemÜfii

mit Vollständigkeit durchgefulirt ist| sie würde dann einem dringend ga*

l&hlleQ BedürAiisse entsprechen und ein dankenswertber Beitrag sein aur

Wecknng des patriotischen Sinnes der vaterlSndiachen lugend und ih-

rer TheUnahme an den literariaohen Lelatungen der UeioMit Der Lcsar-

kreia, deu die Herren Heraosgeber im Auge hatten, war anch hier cm müg*

lichst weiter. Ua Auawahl der foeaiaan ial mit Verslimlniai md Off-
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Hub, die deutachen Dichter der Neiueit 317

ichmaek getnfbD. Die Btographieeii der einteloeD Sebriftsleller sind mm
der Feder solcher Mimer geOosaen, welehe mit den Lebensunietiiideii»

•0 wie OBil der literarischen Tbitiglteit derjenigen, die sie schildern, ge-

MQ Terlfsat sind , und nehmen dther den Vonng der Genauigkeit und

objeclim Wahrheit ISr sich in Anspruch. Die Porlrile sind jedenfalls

eine angenehme Beigabe, lamal da sie sinmtlich sehr wohl gelrolleB

shid. In die Hinde des Lehrers gelegt, kann diese Sammlung aach (Gr

die Schule» namentlich f6r die ^(sterreiehisehe, too erspriessliehem Bin-

flösse sein und Anlass so Cbaraktersehilderongsn gehen (in der Art, wie

flr. Th. Ternaleken in seinem eben darüber Ton uns belohten cUto»

latorbaehe* — vgl. Zellschrift f. d. ^sterr. Bym. lahrg. 1850. Hfl» I.

8. 777 — einige gebracht hat), die fBr die Jugend nm so interessanter

und entsprechender sein werden, da die Originale, deren Züge* «las leben-*

dige Wort, wie der Grabstichel des Künstlers ihr vor Seef und Auge
ruft, Eum TheHe noch lebend und wirkend vor ihr umherwandeln. Eben

so wird vieles ans dem poetischen loh^lte der Sammlung, durch die um*
Mlige Hand des Lehrers am rechten Ort und sum rechten Zweck her-

vorgehoben, passenden Stoff tu mundlicher und sehriftKdier Oebung ge-

währen, wobei noch das vaterlfindische Element, hinsichtlich des Dichters

and oft auch hinsichtlich des Gegenstandes der Dichtung, tu statten

kommt. Di« Ausslattatig ist von grosser Elegani i der Preis in Anbetracht

der beigegobenen Stahlstiche überatts billig.

Eine wlssensehaflliche Disposition des Inhaltes mangelt beiden

Sammlungen, da sie im Orunde nichts weiter sein woHen, als gefillig

ausseslattete Lese- und Nachscblagcbücher für Freunde der neueren deut*

sehen POesie; dass sie nebstbei auch zu den oben angedeuteten ernsteren

Zwecken dienen können, liegt in der Natur solcher Anthologieen, voraas-

geselst, dsso sie von der geübten Hand eines Sammlers von Cieschmack

susammengetragen sind. Die S ebene ke l'sche «Dichlerhalie* fuhrt die

Dichter in aipbabeüscher Ordnung vor) das österr. «Album* selieint eine

Sooderung in Gruppen und in letzteren eine Art Rangurdnong zu beab-

sichtigen. fiigenUich vertreten ist in beiden nur dieiyriscbe unddioopische

Dichtungsart; das Drama, als solches, und da5 g.nnze weite Gebiet der

Prosa blieb, wie leider gewöhnlich, unberücksichtigt. Eine dankenswer»

tbe Beigabe der Scbonokel'sclieo Sanuniung sind die jedem fiande aar

gehängten Erläuterungen.

Die umfangreicheSanuniung Nro. 3 fasst vom Uteraturgeschichtlichen

Standpuncte aus die neuere deutsche Lyrik in's Auge und bat den Zweck,

in die poetische Anschauung der Gegenwfirt einzuführen. Sie berührt somit

das Gebiet, über das unsere Zeitschrift sich erstreckt, nur in seinen äus-

sersten Gränzcn; ihren Lehrstoff hat die Schule vorzugsweise aus dem

reichen Vorrattie des streif classisclieu , in seiner Art wahrhaft mustergil-

tigen zu wählen , dessen eine (Jeborgangsperiode, wie die unserige, nur

wenig darbietet; eine Literaturgeschichte, die so sehr in's Detail geht,

das» die selbst den minder bedeuieudeo poetischen Individualitäten, «dun
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dIS Schriften über Malurge3chicble.

l' pigoncn — wio es im Vorworte hcisst — einer gluckliclieren, oder um
ilieilt3 ikn Piogoncn einer neuen Acia der Dichtkunst*, ihre Aufmerk-

samkeit zuwendet, ist nicht die Aufgabe des Gymnasiums. Wenn aber

auch ilie .Sammlung de» ihn. (lub nichl für die Schule, d. h. für üie

bicLiültr selbst als Lesebuch p.isst , sü ist es doch jedenfalls ein empfeh-

leuswerlhes Buch für Lehrer, denen es für parallelisirende Leclüre eine

Fülle des geislreichslen Stoffes liefert, so wjc ts aidt 10 seilet hv\m Sta-

dium der neuesten poetischen Literatur dtr Dt ulsclu 11 , die doch keinem

Lehrer fremd sein so)^, namentlich in Bezug auf die Lyrik, eine prakti-

sche Bei)»pielsammlung an di& Hand gibt, wie man nicht leicht eine bes-

ser gewählte und ubersichtlicher gegliederte finden kann. Der Ueraiugebes

Uieilt die Sammlung in drei Bücher, die er nach den herAo Tragendsten

poetischen Persönlichkeiten abgränzt; das erste reicht von Fr. fi ucker

I

bii H. Heine, das zweite von H. Heine bis N. Lonau, das ibrilleam-

baal N. Leoaii und die Dichter der neuesten Zeit Die Auswahl

isl mit dem gelintertsten Oescboiaoke, mit aorgeamer Rückaleht auf dae

aitUiehe Zarlgel&bl und mit lobenawerther Auaaehlieiisung aller Parleitett-

demen getroffen. Die biographiaelMn und charakteriairenden EinleilungMi

aind mit vieler Genauigkeit und aelbatandigem Ortbeile abgefoaat. Dia

Anordnung ist ainn- und taclvolL Heber die Auaatatlung laaat aieh nur

gutea sagen , trete des grossen dentUcben Druckes enthalt die Samndung

mehr als 1000 Pediohle von 49 Dichtern) darunter vieles, das^man in

andern Sammlungen vergebens auehen virurde; auch einzelne deutsche

Mundarten sind berucksichtigU JedcDfalls gehört die Blumenlese zu den

reichsten und besten, welehe die jüngste, an derartigen Sammelwerken so

überreiche Zeit gebracht hat. JUer l'i ciH isi mäfäig.

r Wien. J. G. SeidL

1. Voll«tandi|^o Natnrgtschiehte der Sfiag^elhlere.
Zum Selbstunterricht filr gebtldele Freondt der Natur nod

zur Benützung beim Schulunterricht bearbeitet von August
Löben, Rector der Bürgerachule zu Aechersleben und Mit-

glied m. natur^ias. Geeellsch* Mit zahlreichen Abbildungeu

auf I9S Tafeln, 8. Eilenburg, Verlag von B. A. H. Schreiber«

1948. 0- 'fheil der volktändigen Naturgeecbichte des Thier-

reiches von demaelben.) — Schwarz 4 Thlr. rrs 7 fl. 12 kr.

C.M., calorirt 8 TMr. (berabgesetzt) = 10 il. 48 kr. CJI.

Wir begegnen hier L. als Gompilator» der, wie schon der Titel an-

deutet ^ aeine Zuaammenstellung weniger dem Sdiuler (und dicss nur dam

gereifleren) als vielmehr hauptsächlich erwachsenen Freunden der Natura

geachiehto und Lehrern darbietet Ans diesem Grunde ist auf Reichhal-

tigkeit und verhaltniasmafsige Aoslübrlichkeit des Teitss eben so sehr

Bedacht genommen, ala auf systematische ToUslindigkeit der Abbildungen,

so weit sie in ehiem derartigen Werke nothig und möglich ist. Deren
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Sefarttlöi Sber NiitQrgetdiiehl«. #19

lind über 3oo auf 138 Tifdn. I, tmsrhl die Krwnrlungcn «les Schul-

mannes^ die dieser ihm pegcruilKT hoch zu spinn^^Ti wohnt ist, nirgends,

auch hier nicht, SSic L. in der Vorrede sell)st snpl — ( nu^ Aassage, der bei

so m.inrhen anderen itirht m triuen isl — h.Tt er du- Ix slrn ^^^'rke he-

DÜtzt um daraus die üesclirnliunj^fn und AiigaLcn iilur SilUii uiul Cie-

wohoheilen derjenigen Thiere mit üwecLmafsiger Auswahl und Abkür/iing zu

entlehnen, die er nicht unmittelbar nach der Natur l>ei»( In it ben und selbst

beobachtet hat, und deren Zahl ist verhältnissmärsig, bcüondt rs im Vergleiche

mit mehreren anderen Werken ahnlicher Tendenz, nicht gering. Merk-

würdigeren, bekannteren und mit Menschen m nalicKr üc/.iehung stehen-

den Thieren ist mit Recht hierbei mehr li.ium gegönnt, als solchen, die

ein bloss Wissenschaft la bis Interesse haben. Doch üuid diese säuiiullich,

so weil sie in den besten griissern Werken dem flrn. Verf. «uganglich waren,

genau beschrirben. Periodische Schriften scheint er wenig benutzt zu

haben, waa m diesem l alle <iLcr wenig zu bedeuten bat. Die systcma-

tischen Einheiten sind übc j all ausführlich beschrieben un«l dem s|u ciellen

Theil von 819 S. eine allgemeine Einleitung samml einem kurzen Abrisse

i!- r /ootoinir von 100 S. vorausgeschickt. Ein deutsches und lateinisches

ilc^iatLr, jcduch nur für (iattutigsnameu , macht den Schluss. Alles ist

fasslich und genau dargestellt. Die 138 Tafeln, die neben der Figur des

Thieres oft noch zu Gatlungsmerkmiden dienende Theilc, als Füsse, Zähne,

Schädel etc. enthalten
,
geben von jeder liattung wenigstens einen, von

wichtigeren und interessanteren auch wohl 4—5 RepraienlMiten. Sie

sind mit der Nadel radirt, und mehrere Tafeln sind wahre Meistentueka

dieser Manier, so dass man sie für Kupferstich halten möoMe Die mei-

slen sind krSflig und leicht gehalten, nur manche lassen sich von den

Vorwurfe einer gewissen angstlichen Härte und Steifheit nicht retten. Anf*

fallender Weise sind es gerade mehrere der bekanntesten Thiere, s. B. der

Hund in seinen Hauptracen , die nicht tonderlleh gelungen , and offenbar

nicht nach lebendigen , sondern wenig gerathenen ausgestopften Eiempla*

reo angefertigt sind. Eine genügende Zahl von TaffHn itt der Dtnlellimg

yon Sketotten und andern anatomische Darstellungen gewidmet« Das Co-

torit kann ich nicht beurlheilen, da mir nnr ein achwartet Biemplar vor-

liegt; da indessen Hr. L veraiebert, es se: nach Vorlagen des liichtigen natar-

Ustoriaeben Halen H. Trotehel getMcht, ao IM sich erwarten, dast

et allet Lob verdienen werde. Dat Werk wird Lehrern und aacb gereif-

ten ond toehligen Sehniem sehr gute Dienste leisten. Da jede Tafel, mn
den Figuren eine enttprecbende Grosao sn geben, hSehstent drei, meitt

nur iwei oder eine Figur enthalt, lo Kesten sie ti^, aaf Pappendeckel

aofigetogen , recht gnt tum herumreichen in der Schale oder tum auf-

hingen nnler Glas ond Rahmen verwetulen. Der Preis ist durch die

Berabtetsuug ein sehr billiger. Die Verlagthandlmg kündigt auf dem

OmtchUg eine «vollständige Naturgetchichle der Kifer Douttchbmds* vo«

demtelben Verf. an. In dieter Partie der Zoologie itt L. betoodert bo-

wandtrt^ und et liitt steh, da dio Verlagshandlung et an thier guten Aut«'
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stattung wohl nicht fehleo lassen wird , eine ausgezeichnete Leistung er>

warten, welche das weit üt)er Verdienst verliKitete und wenig braucbbait

cfialecbueb von Berge' vortbeilliaa enotiMi wird. Ich erlaube mir» in

Tonua darauf aufmerbaam ly maebea. ^

Leitfaden für den zoologischen Unterriebt auf
Gymnasien und Realschulen. Von Dr. Wunsch-
mann, Oberlehrer an der Louisenstädlischen Realschule und

Lehrer d. N. G. am Friedrich -Werder'schen Gymii. in Herlin.

Mit I Lilhogr. ii e, Anh. m. 21 Holzschn., d. vorzög:!. Or-

gane d. metischl. Körpers darstellend. Berlin 1851. Verlag

V. G. W. F. Müller. — Broch, n. 17% Sgr. » lü.%Okx.
CM.» geb. n. 30 Sgr. « l fl. SO kr* CM.

Haa BSeblein (von etwa 120 Seiten) sieht sciiK-Oi bolaaischeii Bru-

der ao aholieb, daas man den Vater auch ohne Titelblatt erkennen würde,

uod daaa leb mir fast die Mühe ersparen koaiitc, es zu besprechen, indem

idi bloss auf meine Anzeige dieses letzleren S. 880 des vorigen Jahrganges

verweise. Indessen zcichnel tlioser zoologi^i lu^ Leitfaden sieh vor dem
bulaiiischen diilureh aus, dasü der Hr. Verf. sv'mvn in (licseni lufolgten

Ansichten theil weise untreu wird, der Hnuptsnclic n:ich jedoch tlnran fest

hält. Er fängt diessmnl mit der genauen anatomischen Belrachtunp

eines Weson.s, des I\l(iis(hen, an, lässt darauf die detaillirte Beachreibuag
der syst Mii itisc heil l iaheiten der Gruppen und Claaaeo felgeo, und apioui

hierauf einen ganz dürren, mangelhaften Auszug aua eiuem grösseren zoo<

logischen Handbuche ab. In der Vorrede sagt ert «es sei schon oftmali

versuclil worden, durch die Auffassung der fittaaereo Tbier^ealalt die Sinne

und den Verstand des jugendlichen Bcobaehteifl tu aehMn. «Mir aber —
fahrt er fort — scheint doch eine allgemeiue Keonloiv der wiohtiiileu

OflgaDe dea Ihieriaeben Kerpera anehr geeignet, die Beobaehtuogi0abe su
erweokeo, zumal da die atreng wiaaenaehartliehe Auflluanug in

diesen die Hauptmerkmale au emer ayatematiaehen fiintheiluog —
findet« Einige Zeilen weiter beiiat ea: « ^ weil ea mir beim uatuihi*

atoriaohen Clntetriehte von beaond^rer Wichligkeil lu aehi aoheini, dem
SehOler eine gruudliehe Oeberaieht dea ganzen Gebiete, woau er freiUeh

immer nur duroh eine klare Voraleilung der Einzelwesen ge-

langen kann» au veraohaffen. Deshalb soll er sich erst eine allgemeine

Kenotniai dea menschliebeo Körpers und eine deulliche Anschauung? vou

dem Einaelweaen — (hier statt des Ausdruckes «systematische Einheit»

gelMrauobt) — einer jeden Classe verschaffen, ehe er vom allgemciniii xuiu

beaondereo geführt wird. » In die.sen wenijjen 7«'ilen enlhäll jeder Sat«

eine falsche Pr.imisse oder eine falsche Sclihisj.a)igurung. Die KeniiUiiss

der (inneren) Organe des Thierkörpors scheint ihm besonders geeignet, die

Beobachlungsgaiiü zu erwecken. Gewiss docii nur, wenn der Schuler die

Gelegenheit hat, sie chen zu beobachten, also oft, leicht und genau

XU &dim und ecibwtändig au uatersuchen. Wo und wie wiid demi dar

Digitized by Google



Sohiiften über Naturgeschicht«. 321

SebiUer sieh oft und leiebi d«ii Anblick einet gelwigeikeB Pyiparü« te
Mägtu, der Langen, Nier«tt etc. TenchaliMi — welcher wird sieb etwa

selbst ein aolebei Piriparat aniafertlgen versuchen , und wie viele werden

ein loteresite an diesen Betrachtungen Anden , besonders bevor sie oocb

irgend ein Thier kennen gelernt? Soll mnn vielU-icht die Schüler in anar

lonisebe Gabineitc schicken, wo sie allerband höchst uberflOesiges su se*

beo bekommen? Und wenn man diese aveh thun wollte, hat man überall

anatomische CaMnette, o<Ut soll man gar dergleichen für jedes Gymnasium

erricht.Mi ? Oder soll di« Beobarhlung^gnbc au den 21 Hol/schnitten in

dss Uro. Verfs. Buchlein erweckt werden? Diese Betrachtung der iniiereo

Organe wird sieb also höchstens anf einige leicht zu habende Skelette

strecken können. — I>ie «streng wissenschaftliche Auffassung^ n.ihme ihm

Hauptmerkmale zur Einlbeilung daher, meint der Hr. Verf. Nun, wenn

das Gymnasium der Ort xor streng wissenschaftlichen AuffaHsung der N.-O.

ist, so ist nicht einzusehen, was der Oniversitäl ülirig bleibt, als höchstens

die Naturphilosophie. Der Schuler soll hauptsächlich eine grundliche lieber*

siebt des ganzen Gebietes t>ekommeu, kann diese aber nach dem eigenen

Aussproche des Hm. Verfs. nur durch eine klare Vorstellung der Einzel-

wesen erlangen. «Deshalb* beginnt er mit einem Abrisse der Anatomie,

welcher übrigens nur in der Erklärung der Buchstaben der Abbildungen

besieht, lasst hierauf die Renuzeichen der Ordnungen folgen und gibt dann

eine systematische Aufzahlung mit ganz ungenügenden Charakteren, so

dass durch dieses Buch wenigstens der Schüler nicht ein Einzelwesen

iieotien lernt, auf des-^en klarer VorslL-ilung die üebersichl des ganzen be-

ruht. Woher »oll ihm also diese kommen'/ Bedenkt man vollends, dass

dip^e zum fbeil einander widersprechenden Ansichlrn einem Buche voran-

sleheii und in ihm befolgt sind , das wie die Botanik dessrihen Hrn.

Verfs. ausdrücklich auch für Realschulen geschrieben ist, so fühlt

man sich zu dem harteu Ausspruche gen()thiget , dass der Hr. Verf. nicht

recht weis»*, was er eigentlich will, und wo er es w^eiss, es falsch weiss.

Es soll durch das Ruch das ufehlcrhafte Karhschreiben vermieden werden.*

Aher es soll gar nicht nachgeschrieben, also auch kein „Ersatz* für

das afehierhafle» Nachschreiben geliefert werden. !)ic sn Ii ilvn Buchet

bedienen, werden das ßcdiüer Museum gewuMii, ein vortrefflicher

Kalb, um durch die Masse der dort aufgestellten üi i^i nshinde den Schuler

vollkommen zu zerstreuen und zu verwirren, so dass ilnn statt einer be-

schränkten Zahl fesler und klarer Bilder ein Chaos nebelhafter Gestalten

'm Kopfe herumwimmelt. Auch ist d um das Buch nur für Berlin be-

rechnet , und das sollte auf dem Titel stehen. Die Familien und Gat-

tungen sind mit einer Kürze chir-ikterisirt , die selbst einen Cuvier
in Verlegenheit bringen konule, uud wogegen Linne in seineri Diagnosen

ein redseliger breiter Schwätzer ist; die Arten sind allermeist nur genannt,

auch viele GaitiinL^'en. Was der Schuler mit blossen Namen anfangen soll,

v«eiss ich nichl. Von Notizen üIxm- Lebensart, Nutzen etc. koinuit nichts

vor, als die gewissenhafte Augabe, wie viel von gewisseu Uitcn^heo
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Producten und Thcilen — in Petersburg m einem Jahre ein- und ausge-

führt wiinle! Von dtiin ganzen Buche halte ich nichts für braucbUr,

als den Anhang, der sammt der AhhiUluiig des Skelets unter dem Titel;

p^lMs Scelet u. d. vorzflgl. Organe des menschl. Körpers in 22 Abb. mit

Erklär. Zum Schulgebrauche. Das. bei demselben" um 6 Sgr« besonders

sa baben ist.

B. Grundzüge einer a U gemein«!! Naturgeechicbte.
Bio methodischer Leitfaden zum encyklopidiecfaen T^nterricM

Q, als Einleitung in epedellere Studien von Dr. 6. W. K5r-
ber, Privatdocenten a. d. k. Universitit and Cktllegei! aa!

Gymnasium zu St. Elisabeth in Breslau etc. Breslao, 1881*

A. Goeohorsky*« Bachhandhmg (L. F. Maake)* — IS Sgt*

1 fl. 21 kr. CM«
Ein recht brancbbares ond tOehtiges Werkeben, wie et tid! Toa

einem gediegenen Natarbistoriker (dem Bni. Terf. dea «OmndriMea der

Kryptogamenkande des ^Uekenoffr. ßerman. Mpecim.^ PrnmeHaemmm
fimUiiam emülnm» eie*X der zugleich Lehrer ist , weht erwarten Um.
Nur ist zu bedauern, d.iss es da, wo der Hr. Verf. es hofft, nimlidi unter

den Aluturicnlen vom Gymnasium, ein zahlreiches Publicum wohl nicht

finden kann und wird. Auf mehreren — nicht auf allen — prcussischeo

Gymnasien wird die N.G. in griitidiiciier und belebter Weise betrieben,

und hier dürften die besseren und eifriperen der abgehenden Schüler das

Büchlein mit viciem Nutzen iu die Hand nehmen; auf den übrigen, wo

sich dieses Fach keiner solchen Pflege zu erfreuen hat, wini es wenig

Leser üudcn, die es bewältigen, also erfolgreich lienutzen können. Bei

uns, wo die N.G. eben erst wieder eingeführt ist, also weder in- noch

extensiv beileutend dasteht , dürfte die Zahl derselben auf ein Minimum^

um nicht zu sagen fast auf Oiuii , herabsinken. Dagegen durfte es einem

anderen Tbeile der Leser, die der Hr. Verf. im Auge bat, Stodlereodeo auf

der Cniverailat als einleitende Leetüre und vielen unserer Lehrer angele-

gentlich zu empfehlen sei». Es wird diesen vortremicb dienen, sich eine

allgemeine Debersicht zu verschaffen. Das Sebriflchen entspricht gans sei-

nem Titel, was wobt i>ei allen Büchern der Fall sein soUte , aber es sehr

eft nicht ist. In kirnen kriftigen Omrisseo entwirft es ein dabei hhillng-

Bcb ausgefiihrtes Bild der gesammten Natur in ihrem Sein mid Wefdm
nach dem jetsigen Staade der Wissenschaft, firei sieh lialtend von poetisch-

philosophischen TrSumereien und nebelhaften Hypotbesen, wie von planer

geistloser Rleinllehkeit, die nur die handgreiflichen Einselaheiten aaflks-

send, das Banie und seine höheren Geselle aus den Augen yerliert. Alles

wichtige ist seines Ortes organisch eingefügt , alles unwichtige entweder

fibergangen, oder nur mit Schlagworten angedeutet Zum VerstSndnisse der

ganzen lebensvollen und coneisen Darstellung gehören jedoch, wie schon

früher angedeutet, genugende Vorstudien, namtiillich eine gewisse, wenn

auch iiichl sehr grosse .Menge von l inz.elkcuntnisscn. So möge ih ilcnn in

die liäudc recht vieler Lehrer uud augchender iSaturbistoriker kommen!
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AHanteA «od Wandkarteo« m
*4. Lehrbuch der Naturkunde, methodisch behandelt für

die oberste Stufe der Volksschule, so wie zur

weileren Fortbildung, der Sonulagsschuler, i>ecundar^chüler u.

der erwachsenen Jugend des Volke« überhaupt. Von M. Sand-
nieier, Lehrer der N.G. und Landwirthschaf) am aiir^^aui-

«ciien Lehrerseminar. A. u. d. T. Lehrb. d. Naturkunde f.

d. Volksschule, 2. Th. Zweite verni. u. verbess. Aufl. Mit

zahlr. Uoizi»chn. u. e. Sternkarle. Aarau^ 1851. Dr. u. Verl.

T« ü. R, Sauerläoder. — 1 Tblr. 1 0 Ngr. 2 fl. 24 kr. CM.

Der 1. Th. dieses Werkes wurde S. 558 des voi. Jbrg. angezeigt.

Obfieieh dieser zweite natürlich wie jener nichts direct mit Gymnasien zu

Ihun h?it, so ist er doch ebenfalls nicht ohne Interesse für die Lehrer in

den niederen Cl.iSsSen derselben, und zwar gerade wegen Kigenschaflen,

die ich an ihm als emt m Volksbuch eben nicht sonderlich loben möchte. Im

naturf-eschichtlicheii Liitoi richte darf es namentlich imUnterg3''mna8ium|nicht an

Indeulungen und eingetlochtenen ^'olizen fehlen, die auf das Leben und an-

dere Wissenschaften, die nahe liegen und dem Schüler nicht fremd blei-

beOf Bezug haben, also in das Gebiet der Physik, Geographie, Oekonomie,

Technologie etc. hinübergreifen. Das hierzu nölhige und brauchbare Ma-

toiil ach aus vielerlei Büchern dieser Fächer herausruholen, dürfte Tielen

Lehrern su müiisam sein. Diesen hat der Ur. Yerf die Mühe abgenom-

mea, da er» so viel sie davon su diesem Zwecke brauchen, in seinem

Bneha snsanmieogetragen hat. Ein Abriss des Weltgebaudes, der physi-

kaUidieQ Geographie, Physik^ Geognoeie, Chemie, des aUgemeinen Natur-

kiMi% der menschlichen Anatomie, Physiologie, Diätetik, der Landwirth-

NhiA, Gärtnerei, Viehsucht und Porstcoltur sind, nicht sonderlich Terar-

kfltlst und tusammenhangend, in die 384 S. des Bueheo hineingepresst

iodcis seheint der Hr* Verf. ziemlich gute Quellen henutst su haben, und

so ist hier genug 'um oben erwähnten Zwecke yerwendbnres Material in

bequemer Ordnung für geringes Geld lu haben. An der sehr ungleichen

Dd oft viel SU hochtrabenden Darstellung darf man sich freilich kein Mu-

Her nehmen. Die Zahl der «zahlreichen" Hol/schnitte ist ziemlich gering

isd neben cinigeu vorhandenen uunolhigen veruiii>st man manchen sehr

DÖlhigcn.

Olmüts. Dr. H. U. Schmidt.

l) Schul-Wand- Atlas von L Floile. Wnlfonluillel 1851.

Nr. 1 : Planiglobien ; Nr. 2 : Europa ; Nr. 3 ; Asien ; Nr. 4 :

Africa ; Nr. 5: N -Americji; Nr. 6: S America ; Nr. 7: Au-
stralien; Nr. 8: Dt'ul.-cldand. — Jede Karte in 4 HlHllern, in

Folio, % Thir. = l fl. 12 kr, C.M., zusammen 2 Thir.

es 3 II. 86 kr. CM

Die Planiglobien haben 2 Schuh 2 Zoll Durchmesser und sind

But zwei kleineren Planiglobien (Nord- und SüüUalfte) ausgestattet, und
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m Allaiiten und Wamlkarten.

Mit den erUirenfa MAmag/aß tSat OradiniDg, SonenefotlMilnil, Idir-«

leitanfolge^ Mondwaehsel ond Finttanine verMlien. Die Karten tind in

vertehiedenen MiGnlibm entworÜNi. Europa im TerhSItaiMe von 1 t 4^
MiU., Asien i s U MÜK, AlHea 1 1 9 Mi».. N«-A«ierim .1 : 8*/, Hill* Söd-

Amarlca 1 1 6*/« Mili., Anslralien 1 1 II Hill, circa, keineswegs «ine gSn-

stigc Wahl (Sr Karton, die ton Blencntar-OnterricbU bestimmt sind,

und desImU» tar rielitigen Erltcnntniss der Grosse nTcrhiltnisse in

demselben Mafse gehalten sein sollen* Was liegt daran , ob eine

Karte etwas grösser oder liletner als die andere wird , dagegen den Vor-

tbeil anmittelbaren Vergleiches gewihrtf £aro|»a mnss freilich eine Ans-

nalme machen , allein sehr leicht iann man der Karte von Asien eine

Lage geben, wodurch noch gant Europa In den Bereich lillt, so dass

die aweite Karte nur eine Wiederiiolang in doppeltem Hafse ist Üte

Karten Rolle's beschranken sich in der Aosfubnmg auf das Titelobjectt

und enthalten von den angrinsenden Landern nur die nöthigslen Umrisse.

Eine sehr grelle Colorirung hebt die politische Einthetlong voraugsweiso

heraus. Diese und die kleineren llafsslabe haben eine nebenher vielfach

geübte Benüteung von Angaben über Meeresströmungen, HÖhenverbiltuisse,

SchneeliniCf Temperaturssonen etc. untbunlich gemacht* Die Kustenumiisse

sind richtig. Die hydrographischen Details nicht au reidi und verbiltnisa-

mibig durch Sterke Striche hervorgehoben. Grosse Ortsseicbeii (nadi

dassen geformt, roth (Qr die flauptetädte, achwars für die übrigen Orte)

vermittaln Sichtbarkeit aus der Entfernung. Staaten - und LSndemamen
enthalten nur die Karten der Welttheile^ dafür soll in Europa und Deutseh*

land die Farbe aushelfen, Ländernamen» Namen der Oceane, Meere^ Strom«

und Orte sind durch starke, sehr markige Vo Uschi tft von weitem lesbar»

und ihre auf das mSfsigste beschrankte Ansaht wirkt dadurch minder stö-

rend auf das Karlenbild. Am ungenügendsten ist die Zeichnungsart der

Gebirge, und zwar weil sie, in Folge einer unglücklichen Verallgemeinerung

des Ausdruckes, die Charakteristik fahren laset. Plateaugebirge und Ket-

tengebirge vermengen sich ; selbst die plastische Wirkung aus der Feme
geht verloren, da die breiten weissen Rücken den kurzen dunklen Ali-

hangen die Wage halten, wo nicht sie beherrschen. Durch diese Manier,

welche der Zeichner freilich mit sonst ausgcKcichneten Arbeiten einer be-

kannten Anstalt in Deutschland, die auf ähnliche Weise dadurch entstellt

werden, entschuldigen könnte , werden übrigens die Holl e'schen Karteil

noch nicht unbrauchbar, denn im allgemeinen sind die Gebirge, so weit

es die unvollkommene Ausdrucksweise gestattet, ziemlich richtig gegeben*

Nur das scaiMliii-^vische Gebirgnsystem macht eine Ausnahme , und musa

als völlig vcrfetili bezeichnet werden. Der neueste Zustand der geo*

graphischen EnUleckungen ist nicht allerorten berücksichtiget, die Karten

von Africa, N.- America liefern Beweise. Karten mit der Jabrzahl 1851

sollten nicht nach Quellen gearbeitet werden, die ein Decennium ilter

aiod. Im ganzen genommen sind die besprochenen Wandkarten ver^rös-

•crte gewöhnliche, mittelguic Sohulkarten, die ihrer Mn-
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girfcdt w«8«i M llr BgnwtanmtiwicM taugen, fir iMAn IhM
bd dM IwwilirlBUtn Pohtkniwiittito vM«r idwMitlattiB to Iis*
s e rt t m ira i g e P rei t dB woltoa Abnlifeld lielMni dürfte. Was ihm

Aiitfiihning inVolJsebrift aobdangt, lo werdea aieY«n denjenigen Lelirem

gut geheiaeeo werden , welclie die Geographie nach aller Weite tu tradi-

ren pflegen, wo man aieh begnügte, wenn der SehQler die Namen gleidi

fand ood ablae, nnd wo man niebt darauf eiogieng, von den Sebulem in

erlangen, die Probe der augeeigneten KeiinlniiM über Lage, Auidebnung,

RIcbtung u. a. w. auf einer Karle ohne Sebrift zu bestehen. Nun

aber, wo aolcbe Forderungen au padagogiicben OrnndsSlien erhoben

sind, veriangt man Wandkarlen ohne Sehrlfl oder doeb nur mit Anden-

tnogen der Schrift, um den Lehrling xu swingen, eelne Anftnerbaamkeit

anderen TerhXItniaMn und Dmatfnden suauwendeni ala der Sobrift, wie ea

groeaenlbeila früher der Fall geweaen« Lehrer, welehe den neuereu Frin-

eipien folgen, werden lieber Sydow'a Wandkarten wählen. Vebrlgens

sollte niebt Yerkannl werden, daas wenn die Knaben anf die entsprechende

Weise durch iweekmälUge Lehrmittel eingesehull worden sind, eine spS-

lere Yorlage von Karten» die fonScbrifl strolsen» sie nicht mehr beirren

wirdf dass sonach, wenn auch für den eraten Dnlerricbt Karten ohne

Schrift oder mit Abbreviaturen als unabweislicb gelten , an Lehranstalten,

wo dn aweiteamal Geographie in weilerer Ausdehnung gelehrt wird,

reichhaltigere Wandkarten mit Schrift, wie s. B. die von Rooel, ohne An-

atand gebraucht werden können. Ein weiterer Umatand, welcher den

Holle*seben Wandkarten nicht sum Vortheile angerechnet werden kann» ist

das Vorherrschen des politischen Elementee über das physische. Lange

schon haben die besseren Gompendien der Geographie den alten Weg ver-

lassen, wo man nur in wenigen kursen Abealsen die natürlichen Besie*

bongen der LSnder in systematischer Sonderung abthat, und die Baupt-

Sache ui der Emtlieilung und den Wohnorten suchte. IHuu passten die

illeren Karten, die ebenfalls nur ein nnvoUkommenes physisches Bild lie-

ferten, weil es nicht genugsam hervorgehoben, durch die Beschreibung er-

drückt und durch die möglichsl außSIIige Colorirung der Staetengranien

abeorbirt wurde. Nun aber ist die Nolbwendigkeit klar geworden, dasa

beide Bicbtuogen gleicbmilaig aich nicht verfolgen lassen, und deshalb

swei Karten eues Landes die beste Wwkung an leisten im Stande aind»

eine mit Hervorhebung des physischen Bildes, die andere für die staat-

lichen Beziehungen mit Vortreten der Gransconfiguration. Lebcer der Geo-

graphie, welche, im Vorbeigehen gesagt, in der nicht schwierigen Kunst

dos Laodkarteoseichnens nie uneriabren sein sollten, da diese in gewissem

Grade auch von den Schülern gefordert wird, können aich ein nicht

colortrtes opd anf geleimtem Papiere gedrucktea Exemplar derlioUe'-

Sehen oder einer anderen Wandkarte au ihren Zwecken ala physlsdio

Karte adaptiren, indem sie die Tieflander mit Farbe anlegen, dagegen die

Höhen dorch dunkle Töne verstärksn. Auf ähnliche Weiss werden fleis-

9igß und gsschickts Lehrer noch gar manche nütslicfaa Anwendung voi^
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Lebnnittolii madmi, d«reD Einriehtnng ein« mfirfiMlifl fcrwiadiaiiff t«-

BmI, wmq Tidleicbt in Kurse «Im patsende Gdegenheil sich indMi wird.

i. Winkelmann* s Wandkarte von DeuLschland. Im VerfiSItnIwc

von 1:1 Million. 6 colurirle Blaller. Esslingen, 1851. —
8 n. 36 kr. CM.

Die vollständige Ausführung der Nacliharlander» Meltigkeit der Ar-

beit, sorgsameres Golorit, die Verwendung einer (grauen) Farbenplatte für

das Gebirge springen als Vorzuge der W. Karte vor der eben besproche-

nen von Holle sogleich in die Augen; bei näherer Untersuchung rrigt sich

jedoch, dass sie au Richtigkeit der Omrisse (man Tcrf^leicbe %. B. die Ru-

ften des adfiatisidien Meeres, oder den Lauf der Dunau) nachsteht, ja daas

selbst die Bergseichnnng , obwohl fSr das Auge des Laien so bestechend

nett gegeben , nichts yor der als vergriffen geschilderten auf der Holle*-

fchen larle voraus habe. Ungeachtet der MaliMfab grosser ist, cnthOt die

W. Karte weniger Detail atf PlOssen und Orten, dagegen an den meisten

Stellen, insbesondere in den Alpen , einen so unverhiltnismiSlsigen Reich-

thum an Terraindelails, dass dieser ihr, statt tum Lobe, tum Tadel ge-

reicht Bei der dürfligcn Angabe von Gewissem stehen alle die vielen

isoHrteo Gruppen von Bergen als eine unverständliche, chaotisch sertium-

merte Masse da, die eben durch die zwecklose Zersplillcning keinen Ef-

fect von weitem raaclil. Hätte der Zeichner der K tric <len Grundsatz der

Aufnahme hyUiOiirajjhischer Elemente nicht so naturwidrig, so in SAgcn

auf reine Bucliangahen
,
beschränkt, uiul zu dem auch hei Erweiterung

noch immer gering füpi gen Gewässernetze die n nippen der Bcrgnia^seii ia

grossarliger Zeichnung der Hauptrippen und des Abralli*? wie(lergegcb«'ii,

«0 wurde er ein deutliches, auch in der EnlfiTiimig wirksames
Bild erhallen haben, so aber besteht kein linterschied zwischen Haupt-

und Nebenrucken, zwischen höher und tiefer, zwischen Gipfel und Kamm

!

Auf solche Weise kann bei den Schülern keine richtige Vorstellung von

den orographischcn Verhältnissen entstehen, kein naturgcmas^ies Reliefbild,

es ist allein der eingenommene Flachenraum, der ihrem Gedächtnisse einen

behaltbaren Gegenstand abgibt. Hiermit wäre die wundeste Seite der W.
Karte beröhrt. In den übrigen Betiehungen verhalt sie sich nahe wie
jene von Holle, nur dass sie in grosser stariier Lupidarschrift die Namen der
Länder (jene der kleinen Staaten in Abbreviaturen) enthält, was bei Holte

durch Farbe vermittelt wird, eine sehr entbehrliche Einrichtung^ da gerade

die Lage der Länder von den Schülern so memorirt gefordert werden

muss, dass dieselben ohne solche Hlltoitlel im Stande sein mösien, naf

der Wandl^arle sie riehtig zu bestimmen. Es ist Sache des Lehren, nel*

nen Unterricht so einzurichlen, dass alle jene Anhallspuncte beseichnet

werden, welche ein sicheres Wiedererkennen auf jeder anderen Karte ver-

mitteln; dem Schuler die Antwort auf die Karte zu schreiben , ist der

nutzloseste Ausweg. Wer Geographie nur aus Karten sn lenen beab<

sichtiget, der kann der vollkommensten Be<»chre}bunaf aller Objecle nicht

eulbcurc«^, aber wo em Lchrur, uuii uücU überdies^ ciu 6cUuibucli das
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EriefMtt wAmMkum, kdnnen SchulkartMi diMes listigen Ballastes rieH

eDiiasaern, uod zwar io grösstam MifiK, wenn Bucti und Karlen unzer-

Irenoliche Begleiter sinJ und sich gegenseitig erganzen. Wozu im ßucho

Wiederholung alles dessen, was man aus (l*r AimrhaMung der Karle ab-

fragen kann, ^oza nndercrsciU auf (]fr karte Hczu liuiii:( ii auf Verhältnisse,

die nur im Buche ihren richtigen Ort linden ? Zum ersten Falle gehören

die noch immer üblichen weitläudgeu Schilderungen der Gr'inzen , der

Flussrichtungen u. dgl. ro., zum zweiten Falle gehören alle Be/ei* hnuni;* ii

von Gegenständen, die einer räumlichen Darstellung nicht uulcrzogeo

werden können, n. B. Handel, wissenschaftliche Anstalten u. 8. Vf., durch

deren Anbringung man alierm^l dorn Lehrling die Antwort erleichtern will,

indem man ihm das memorircii ri s|i ii i. Die dargebotene Gelegenheit einer

Ausbeuguug auf ein verwandtes [ cKI konnte leicht zu weit verführen, und

fordert die Rückkehr zum Gegenstaiule dvr 1 i i-e. Die W, Karte verhält

sich zu den n<^ucreii pädagogischen I*nn< i[iieii eben so, wie die iiülle'srho,

und wird Jaht r je nrirh der Annahme oder Verwerfung dieser ihre Gegner

und Gönner tindfu. Bedauerlich könnte der Umstand werden, dass wir

Oeslerreicher uns immer mit der halben Monarchie auf allen deutsc li< ii

Wandkarten begnügen müssen, wenn nicht sehr bald iu Aussicht stünde,

auf Kosten der Stp^itsveiw altung eine grosse >Yandkarte von Mittel-

Europa tischemcn zu schin, die die ganze österr. Monarchie, l'reusseo

uod da^ übrige Deutschland, Holland, Belgien und die angränzenden Län-

dertheile enthalten, und dem allerdringendslcu Bcdüi fm-si s t e rr e i c bi-

scher Lehranstalten Abhilfe gewähren wird- Ks steht xu holten, die

Ausführung werde sich so bewähren, dass die, bei den zuvor besproche-

nen Wandkarten gerügten Fehler, vermieden und auch die pädagogischen

Rücksichten entsprechend gewahrt sein werden.

8. 1. Schul-Atlas von L. H o 1 1 e. 27 Karlen. VII. Auflage. Woffen-

bttltei, 1851. Ouer-Ouart. — I f1. CM. 11. — Eiementar Alfiii

von E. W i n k el man n. 25 Karten. Kssfingen, 1845. Oiier-

Quart. — l fl. 30 kr. CM. (Einzelne Karten aus I. 3 kr.

CM,, aus 11. 4 kr. CM.) Von 1. besieht auch ein Auszug
von 8 Karleu (Tliiniglobien , Welllheiie und DeuUächJaud).— 6 Siiber^r. — 22 kr. CM.
Ein Verglt n Ii ilos h ii ilte«? beider Atlanten wird Gelegenheit geben,

üher Zweck, Anordnung uiul Anstiilirung Bemerkungen beizufügen, welche

bald dem einen, bald dem anderen einen Vorzug viiuliciren werden, j©

nacbdeio man den Lehrer oder den Schüler, neuere oder allere Mediode,

Vollständigkeit oder Lücken, N.-h liahmung oder selbständige Schöplung

u. s. w. in's Auge fasst. Beide Atianton zeichnen sich durch Wohlfeil-
heil aus, und wie sehr diese Kücksichl bei der Wahl der Lehrmittel die-

jenigen Individuen beherrscht, welche für ihre Angehörigen di« Kosteo

dafür m bestreiten liaijen , ist wühl Ijekanul ^cnu(?.

Der Holle'schu Atlas beginnt mit zwei Hlallcni füi Aslrouoniic, Pla-

Dclensystem (bis zum Saturn), Tlauetcugrusseu, Finsternisse, Windroso,



iUlMitCD »id W«iidkii<oii,

Jahreszeiten, Mondwechsel und den nördlichen gesUmton Himmel mit d*n

Sternen bis zur Yierieo Ordneii Dieie BerfidMchtigiiDg folilt im Wink«!-

nuuin'schen Atlas.

Die folgenden Karten
,

P!aniglobien, zeigen in beiden Atlanten die-

selbe Tendenz, die Niedcrschlagszonen und Höhenverhältnisse lugleich

deutlich zu machen. Hollo hatte die Erdtheile ausgeführt» Winkelmana

nur das hydrographische Netz gegeben. Seine Darstellung ist klarer, aber

eine Erdkarte ersetzt sie nicht; dagegen hat er durch Beigabe von 6
kleinen llaibkugeln für Tcrschiedene Stellungen des Globus die Auffassung

der Kugelgestalt dem Schuler, der keinen Globus besitzt, einigermafHen

tu erleichtern gesucht. Man hat vielfache Einwendungen gegen den Ge-

brauch von Planigiobien gemacht , aber so lange nicht Globen wohlfeil

und doch in brauchbarer Grösse erzeupt werden , wird man sich dieses

Surrogats nicht en(srhl'ij:*^n können, zum.nl dann, wenn die Planigiobien

lUgleich für Specialkarteti der Welttheile ausser Europa dienen müssen.

Die nächstfolgende Karte des Atlas von W. trifft mit der Schlnss-

karle ini Atlas von H. zusammen, beide sind Mercatorsprojectionen der

Erde, gewidmet der Darstellung der Pllanzenro^ionen. H's. Karte ist in

Folio (einzeln ^ Strr ), und enthält ncbslbci in farbiger Ausführung die

Isothermen und die Pllanzenrcidie (der Saxi fragen etc.). Hin sehr lehr-

reiches Blatt für den gereiften Schüler, ji .srfitst für den Lehrer, dem
ausführlichere Quellen ( Iii i iiliaus) nicht srimiuiglich sind, aber keineswegs

leicht vorständlich für den Elementarschüler, dem die vielen sich durch-

kreuzenden Linien unmöglich eine klare Vorstellung des einzelnen Bestan-

des gew.ihren können. In dieser Beziehung ist W's. Karle wegen ihrer

H( sfriction auf das n illii^sle und der dadurch bewirkten Deutlichkeit vor-

zu/i( lien, auch enthält sie ciue höchst einfache Zeichnung über die v e r-

ticaleu Pflanzenregionen, welche bei II. nifiit atisf3;en!hrt worden ist.

Sechs Karten vermitteln in beiden AUauten die kenntniss der Welt-

theile, H. hat seine Kai U u mit Granzen f3r die Pflanzenregiortpn ver-

sehen , VV. nicht, H. hat auf die Karte von Asien, zweckmäfsig des Ver-

gleiches willen, auch ganz, Europa einbezogen, W. nicht j allein in allen

anderen Rf7ie!innc(i), namentlich in Uichtigkeil der ümrisse und Ge-

raijif;keit der Ausfiilii uiig stehen V\ 's Karten weil über jenen von H. Die

Ausffihrung der Gebirge ist jedoch auf beiden wenig entsprechend, weil

beiden eine Zeichnungsmanier anklebt, welche zur Erzeugung eines rich-

tigen orographischen Bildes nicht geeignet ist. Kein gehöriger Stufen-

gang, daher auch keine plastische Wirkung von Hohe und Tiefe. W.
scheint diess» gclühlt zu haben, denn er hat zur besseren topischen üeber-

sicht auf einem Blatte vier kleine Kärtchen in demselben Mafse ge-

liefert, auf denen durch grünes Colorit Tief- und Hochlander geschieden

sind, und für Europa ist dem Atlas ausser der politischen Karte (ohne

Gebirge) noch eine Karte mit z^\el Darsttllurjgen im halben Mafse an-

gefügt, deren eine durch Colorit das Tiefland hervorhebt und die Schrifl

für die Gebirgsnameo eitihält, die andere eine reiuc Gebirgskarte ist, hlom
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den Rcliefeindruck anstrebend. Was man in so kleinen:. Mafse leisten

kann, ist hier geleistet worden. Schade dass die benachbarten Welttbeiie

von der Ausfuhrung ausgeschlossen wurden. So klein die Karte ist, so

übersichtlich ist sie in der Hauptsache, und um so mehr muss bedauert

werden, dass die Hand des Stechers in das Gcwurme der Alpen nicht

mehr Klarheit zu legen Tcrmocht hat. Im Harz wird man mehr einen

krater erblicken als einen Of'hirgsstock. Die Idee dieser drei Knrten ülier

Europa, ursprünglich von Bühle von Lilienslern ausgeführt, i'st vortii lllich

zum Studium und vvrdienle consequenl in einem Atlas durchgeführt zu

werden. Von einer Auffassung der gcographi»clM*n UilCuOBiltel in diesem

Sinne ist in H's. Arbeit nichts zu finden.

W. lässt seiner l'ebersjrhlsknrte von n^ntsrhland eine Flnss- und

G»"l)i^,i:^ka^te vorangehen, dii; auch du; osterr. Mihi.ik tiir, mit Aü?fnalime \Olk

Dalinalti n. t»?5lhält , ein nettes i\aftrh( i>, das noch ukIh zu lohen Ware,

wenn , wil- schon erwähnt , der Zeichner nicht an gar vn lt n Stellen die

Kraft (kT Schraffirung ühcrtriehen hätte Dessemini^i achtet kann diese

karte zum Gebrauche empfohlen werden
, da sie , ausser der Karte von

Mitteleuropa im Gross'schcn Atlas die einzige Ocbirgskarte in kleinem

Formate von diesem für unsere Lehranstalten nöthigeni l mfnnge ist. Die

Karte von Deutschland im AUas von iL ist eine ganz ordinäre Arbeit ohne

allen crth.

\ oin ikterr. Kaiscr-itiate enthalt der Alias von H. gar keine harte,

w ohl aber jener von \\ . Leicht konnte sie noch besser sein, und sie steht

gegen andere desselben AlJas ziemlich zurück. I>ie Speciaikarten von

Deutschland sind in beiden AUanten nicht ausgezeichnet und hei ü. von

sehr uuirl' icher Arbeit.

ii.li Karlen sind von H. den uhrigen europäischen gewidmet, nur

sieben dagegen von W., weil dieser, was eben nicht loltetiswerlh ist, Ita-

lien und die griechische Hallnnsel in kleinerem Malse auf ein Blatt zu-

sainmeneezosen hat. Auch Holland, Belgien und die Schweiz füllen als

Doppelkarichrii ciu Blatt, aber diese Zusümmenziehuiiü kann eher gtrecht-

fertiget werden, da sie weniger störend auf die Heichhalligl^eit des Inhal-

tes wirkt, als bei historisch so \\i(liiif^eo Landern, wie Italien und Grie-

chenland. Im Durchschnitte üij erwiegen W's. karkn durch Hicbtigkcit

und Ztichuuug jene von H., und sind auch, die schon besagten Ausnahmen

abgerechnet, in gleichem Mafse gehalten. Von den aussereuropaischen

Ländern liefert W. eine historische karte von Talästioa und eine Ktrie

Toii Uslindieii, 11. hinge;j;en eine karte der vt-reinigten nordam. Staaiten.

Im ganzen geiionimcn nähert sich der Winkelmann'sobe Atlii dem

Vorbilde Grimm's, und nimmt, wie vorerwähnt, einen halben Anlauf anf

die neuere Gestaltung ratiuneller Kartenwerke; der Atlae von H. gehölt

den gewöhnlichen Producten an, ist als ein bloaaer Nadtttich nnohSHelar

und anderen zu betrachten, und hat vor den fibligen Seiner GoUegen nur

die möglichste Wohlfeilheit voraus.

Wien. Anton 8teiBht«ter.
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Vei'ordiiiui^eu (ur die österreichischen Gym-
nasien ; SUtistilL.

a* Erlässe.

3. Verordnongen der böhmisch ea SehulbehSrde.

Es Rind nun nahe an diililjalb Jahre verflossen, scililcm «ich die

gelehrten ^liUeischuleu des u^lerr. KaiserstaaU's auf dem Wege ihrer Ent-

wickelung un i Neugeslaltunp beüoden. Die meisten Paragraphc des dieser

Neuge&tailuüg ziiin üruiide gcifgten Orgaiusalioiisfiilwui fcö vuiii 15. Ücp-
|

teoiber 1849, l. 6469 1281, hahcn I)eiejts entweder lu ihrer Ursprung- '

liehen Gestalt oder mit jenen geringen MoUjli: il oncn, wie sie eben durch
|

die mittlerweile gewoiiiiincn Erfahrungen nollug wurden, Gesetzeskraft I

erhalten, und der Zeitpunct, wo unser Gymnasialunterrichlswesen die ihm
^

vorgezeicbnete feste Gestaltung nnüLhmen soll, liegt in sthr naher Zukunft.
,

tbou hierin fiinlot sidi aber die ganz besondere AufTorderung. ernstlich
'

darüber nachzudeuken und reiflicli in Erwägung zu zieiien, was noch ge-

schehen müsse , um üäü '.oigezeichia lc Ziel auf dem kuizcu Wege, der

dafür noch übrig ist, mit voller Sicherheit zu erreichen und nicht etwa

in einer üo wichtigen Sache, wie es der Unterricht ubcrhdupt und der

Gymnasial Unterricht insbesondere ist, zurückzubleiben.

Nachfolgende Bemerkungen dürften dazu beitragen, diese Anliegen*

heit in ein helleres Licht su stellen und dem ßcwusstsein naher sa röekcn.

Die Idee der gelehrten Mittelschulen war seit dem Besteheo der-

selben so sisttUoh immer die nämliche. Sie hatten die Sorge for die

haltung und VerbreitnDg humaner Bildung übeniommen und bereitetet

ihre Zöglinge zugleich (3r den Emsl höherer wisseoscbaAlicher Beitra*

bongeo Tor. Niehl in gleicher Welse verhielt es sich mit den llitldo, ,

derer mso sieh tu diesem Zwecke bediente i ihre Wahl und ihr Gebrauch

inderte sich mit der Zunahme der Zeiten und der wachsenden Gultur.

rte alten Humanisten glaubten nämlich die Losung ihrer Aufgabt
|

hl einer omtaenden Kenntniss des classlscheo Alterthumes lu finden*
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Sie gehören freilich einer Periode an, wo dfr Geist selbständiger For-

sch iiug auf dem weiten Gebiete der WisseiiscJj.Tfien sich iu l'«uro)a uocti

(Ui'lil eutfaltf t uimI im weiteren Sphären aus^chreilil h.itte.

Dir neueren 1 1 uiii.üiisten lepen das ei o^^li- (Ji w ichl auf tlic Krwpr-

l>uii2 fortiK Her Hililu{ :i und hallt'ii tlas altci i.sMsche Spraehsludiuin nic ht

nur für das zweci^ui.iisigstei sondern zugleich aurh iür dua allein uu«»-

reicbeode Mittel, die aiiseilige Au»biiduiig ttämtullicher SecWiikräfle na

bewirken.

lo neuester Zeit bat sich ein Kampf wegen (binführnng der ^oge-

nannteo Realien an die Gymnasien entsponnen . der, weil sich die Par-

telen auf extremem Boden bewegen, uocb immer nicbt zur Einiguu|r ife-

fiihrt bat.

Oesterreicli hat &t-u\ Gymna.sialaludium auf friedlieh« ni Wege ge-

ordnet. Es hat als Grundlage desselben das altclasaische Stu^lmm beilie-

haltcn und ihm eine fruchtbringende Richtung gegeben. h> hat fer-

ner den >otion früher eingeführten geo^^raphisch-historischen und niathema-

ttschen Diseiplinen einen erweiterten Spielraum gewahrt , den ünterrieht

in der Muttersprache und in der plulosophischen Propädeutik aU gewich-

tige Bildungsmomente in den hehrplan aufgenommen und diesem auch

noch aus dem Gebiete der Naturwissenschaften so viel zugewogeu, ata

uiemand entbehren kann, um in uu&tTcu lagen auf den INameii eines ge-

bildeten Anspruch machen zu können, und als ein jeder eben uölbig hat.

um nicht ein Sclave von Vorurt heilen über die gewöhnlichsten Erschei-

nungen im Leben und Wirken der Natur zu bleiben. Es hat endlich, da-

mit es überall nicht an einem festen Boden und an ^iner höheren WeUM
fehle, Crbaoung und lleiigionsunterricht nach den wichtigsten Altertstufea

der Schüler getrennt und die Sorge dafür der Kirche uberiasaeo.

Je grosser aber die Zahl der Elemente ist, die lor VerwirUidlung

eines gewissen Zweckes thälig sind, und je versehiedeoartiger «ie sugleiell

erscheinen möchten, desto naher liegt auch die Gefahr, dun sie, statt

sieh gegenseitig su unterstützen und bu tragen, eiundtr vielmehr beein-

trächtigen und hemmen dürften. Soll letsteret vermieden und arsteree

wirklich herbeigeführt werden, so bleibt et eine «leriiisUehe Bedingung,

dass d.e Gesammtheil der Träger dieser Elemente, d. i. beim Unterriohle

die Gesaromtheit der Lehrer, das «ttiustfeiteiide Ziel fett im Auge belidte,

dass ein jeder derselben sich mit Klarheil liewumt sei, wo die scharf ge-

sogene Grenze der eigenen Wirkungssphäre jene leinei Gollegen bcrulirt

oder ?ieDeieht deckt, und daae er genau «iate, was er von diesem zu er-

warten, wie tid er für ihn tu Idrten habe. Zur Herbeiföbrung dieter

Bedingungen dienen eigentlich die mmiatlielien Ckmfereiiien. Zwar habon

die Lehrkörper in denselben, wie aus dm Inhalte der darüber aufgenom-

menen Prolocolle eniebtlieb wird, bisher sehr anerkcnnenswerllieH geld-

slet Sie haben meii l^emuht, de*i OeitI der einzelnen Classcn, ja selbst die

Individualitat der einselnen Sebuler aufsufassen und genaorr kennen «i

lernen, und die Folge davon war , dass man auf eine verbesserte Methode

SutMliiin far 41» «wtOTT. Gjma. IW. IV. M« t.
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iih OatorrieMe imd auf eine enlapHefehcrtero Bebtadhing der SeMHer aaf-*

raerktam wurde. Alleio die oben angedeuteten Frngeponeto sind in dm
biahefigen Moiiataberathungen entweder gur nicht bebnddt oder nur aehr

seilen und entfernt bpruh''t worden.

Ond doch Ulaat sich nicht in Abrede stellen , daM nur durch Ver*^

hamUuagen tob. dieaer Art die angeordoeteo Confereuen .ihre wahre Be

deutung gewinnen, und ebetiaowohl zur Vereinfachung, wie lonr fBalen,;

aieheren und iüctenlosen Fortschreiten des Unterrichtes dienen \rerden.

So. wird z. B. der philologische Interricht sich gewiss erst dann in einer

unonterbroelienQn Stufenfolge entwickeln und an erfreulichen. Erfolgen waeb-

aen, wenn sich die Lehrer der oberen und niederen Claasen über LehraloC

und Methode in fortwährender Verständigung erhallen. Der Physilter mu»
mit dem I*ebfer der Mathematik, der Naturhistoriker mit jenem der Geo-

graphie Hand in Hand gehen, wenn der (Interricht in diesen Discipliuoa*

wahrhaft frochtbringend sein soll. Die Biidung in der Muttersprache rer*

mag durch den gesaromten übrigen Doterrichi gefordert au werden« weoo

man sich nur früher darüber gecioiget hat, wie (Jiess in rechter Art ge^'

«ebehen kann. Was von dem Unterrichte gilt, bat auch von der Anregung

silUicber Gefühle seine Geltung. Sie kann von jedem Unterricht-izweif^

ausgehen; allein sie mus$ nach einem l'i-incip«' erfolgen, wenn ihre Kr^

folge nachhallig sein sollen. — Indem durch solches Zusamtnenwirlien der

Unl4^i rieht Uebereinstimmung und Ebenmafs gew innen muss , wird ferner

der Schüler vieles nur einmal zu lernen nölhig hahen, und nicht ieieht in

Widei>!prürhr , die seine noch ungeübte Drnkfsrnfl nicht aufzulu.sen vf>r-

niochte, geraüien können, weil ja (tio IlauplLiesirlit'spuncte
, nach xve!rlien

ihm der fintcrriiht i-rtheilt wird, einander lurht onlu;egenslehen. —> End-

lich werdin Ut-rvlige Verhandlungen die Directioii in die I.iffn vcrs»-l/en,

die Gc^minith Uigkeit des Lehrkörpers mit Leichtigkeit zu überschauen,

und da unterstützend mitzuwirken, wo eben eine Aushilfe notb thut.

Die Lehrkörper worden demnach hiermit angewiesen, in Hinkunft

den monatlich abzuhallcmii n ('.nnft renzen eine solrlu Liui irlitung zu

ben, d.is?» darin auch die eheji aiiixeregten Fragen in \ < rhandlung gezogen

werden, und man hotVt imt desto grösserer Zuversicht schon in den

nächsten Protocollen l*roi»eü hiervon zu finden, als die I efirkorper durch

die -ijusligen tirtbcile , welche sie über die Durchluhrharkeit des in nen

Lebiplancs und über die erspriessÜchen Folgen seiner Durchführung bei

Gelegenheit der Inspectionen fast ohne Ausnahme und wiederholt ausge-

spiochet) , und nicht selten aueh noch durch anderweitige Bestiebungcii,

Schi uiu'ikennenswerthe Heweise ihres b h^MlIen Interesses für die oaueA

Studieuei«iriebtun|^n an den Tag gelegt haben.

Personal - und SclHiliiotizeii.

(Ernennungen uud Beförderungen.) Der bisherige Sup-

plent am k. k. (»ymnasium zu Laibach, Hr. Dr. Gregor Tusrhar,

WcUprieater, ist zum wirkl. Uymuasiailebrer Uasclbtit emanal wortioik
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In Galizicn wurden zu Übergymnafsiallehrern ernannt nachstehende bis-

herige Graramaticallehrei : Hr. Constanlin von Slupnicki für das tJym-

n-isium zu Stanislau, FIr. Frauz Languer für das Gymnasium zu

Sambor; die Herren JohauD Langner und Joseph Tschärch, beide

für das akadem. Gymnasium zu Lemberg, und Ur. Iguaz Stawarski
für das Gymnasium zu Sandoc.

Se. k. k. ap. Maj. haben allergnädigst zu genehmigen geruhet, daM

das flymnasium,zu Krakau als ein Oyipuasium erster Class^ in Bezug auf

die Lehrergehafto den Gymnasien zu Lemberg gleichgestellt werde.

Der dortige Lehrer, Hr. Dr.lLarl Mecherecyuski, ist in die Kate-

gorie der Lehrer des Obergymneeiaiiis, der Lehrer Hr. Zern He 11 er io die

KAlegorie der Lehrer dei Dntergymiiaaivii» eingereiht worden.

Der prov. Director des OyrndtsiidM su Csernowits» Hr. Dr. lot.

Kabto^ik^, ist («n did.> Stein det warn ordeod; Frotaor der Pbiioso*

flü» 'Mm d^ fngBt- DhivenfliI' MvafifrtM On. Robert 2imm erm a n

hlifti* samrit^rdoilKrtien MlMit dieaet AMlhei«ii*-derdliiiüiie^'Deivw>'

dl«)'iimi:^MS;iPkOlkaier dto'firilotophle an llbiiisefaule er-

nauit wordeb« ,
*•

(Aqsieiehnttogen.) Öer Sehiiliiispector für kittholische Schulen

fBnr*¥w8sburg|r^Di8lrigtc, Hr j<>8., R y s a p z e k, Pfarrcr,^hal die «äe-

digle TitiiJar-4Ufll 1]. ,l«,Fii»ii,MD Berge GOsfiug «rh^U^u. •

' r Der Vieedireelor des Lycealgymnasiams di S, AI es* andre
MltfiMtt und'hofeasor der MMhematik dsselbel, Br. Gioveniif Vela^

tfini, ist tum Secretilr des Institutes llir Mrissenscbaft, Literatur undKiuut

ta I^Afid eroaiint worden.

^ J (toäe^fall,) ^.18. J|afs.L I. starb in ^rlin nach dreitägigem

KiaaUolaser >0t..JNi^ieiii» ^akonon Emst Banpa^h (feb» an ^ai* Hai

ftmpfli'hel Xlegnnz in pr. SobkeieB), als fruehtbeier d#ainati>

icfber Mehfer. äil^etnein' bekannt/ Er war iih L I8(M ala ^rsieh^ naeh

^cilenbufg jgekqynm'en^ wurcle iipater kais. jrusa-.HoÜrath; on4 Pico^sffor der

danlscben Litaaätpr «ii dar Diwrarsilft daseihat» Mrt«' m2 in a«hi Ti-

toriand Mah '4iad.|sbU aiR I8ft4 u BeiVn.

t .... • . , t

l.f ' , . • •.«.-.». . > . /I *
! . .. «

«• . *l< » • ' / >• ' <"
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Vierte Abtheiiung.

HÜMellen.

Land«STftterliche Brnthnaiif des Ffirtlbi«ob<»fs
Frmn% Ludwig von Bamberg und WArxburg a.8.w,

tber die Pfliohten der Eltern^ Kost- und Oaartiei^
laute gegen die stadlrende Jogead^

vom S6. Februar I79;r *)•

WielttlffkeH der hllu<ilicl«eii Krxlrlianir aus llir««i
WerlillltAlafie ^«seii die dM'eBtllclte.

Das Ersiehungsgetebift der akideorisehen (stodirendeo) Jugend ist

twiseheu Eltani aod ibren SteUvertretera, deo Rott- and QuartierlealMi

) Der Terstorbene Faratbisebof Frans Ludwig, regierender Purst

von Bamberg und Wurzhurg, bat den folgenden Erlass im Jahre

1793» am 26. Februar, binausgegeben. Der Frof^>ssor der Geschichte

am Lyceum in AschafTenburg, F. J. A. Sch u e ida w i n d , vcrnn-

staltete im verflossenen Juhre einen neuen Abdruck, wovon nunmi'br

die dritte Auflage erschienen ist. Es gereicht der KedaclioQ der

Zeiteehrill (Sr die österreiebiscben Gymnasien so wahrer Befriedi*

gutig, das ihrige zur Verbreitung dieses Erlasses beisotragen, der,

obwohl vor lit'iiinbe 60 Jahren geschrieben, einem weseullichi'ii Be-

dürfnisse unserer Zeil aMiilfl, indem er die Hauptputirfe des häus-

lichen Autbeiies am Er/.iebuugsgescbäne treffend bezeichnet, und in

einfacher, allgemein verständlicher Sprache auseinandersetzt Die

Bedaetien erlaubt sieh iosbesondere dieses Auffordernngssebreibea

den k, k. Landesschulbehörden und Schuldirectionen sur lleachtung

zu empfehlen, da diesen vorzugsweise die Mittel su Gcl»ole stehen,

es in weiteren Kreisen zu verbreiten MtuI denjenigen hek.innt zu

machen, für die es zunächst geschrieben ist. Di* darin enthaltenen

Vori>cbriftuu sind fast durchgängig, vielleicht mit einziger Ausnahme
des letsten Absatses Ten $ 4 , s. 9 , wenaeb die Eltern der Zab-

lungspfliebt für unnotbige Anslagen der KosÜeule enibeben sein

sollen, auf die gegenwirtigen Veiblllnisse anwendbar. Die Verbrei«

tung des Krla<äso« wird um so grösseren Nufren stiften, als die

darin enth ilteueu Yorschriften nicht allein durch die innere Kraft

der Wahrheil überzeugend wirken, sondern durch die Autorität des

edlen katholischen Kirchenfurslen, von dem sie ausgesogen sind,

ein böberes Gewiebt erbalten. Dl Red.
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tkm Md dM BflMUichen Lehrern anderseits getheilt. Die eitton aiml

die unmittelbaren und nächsten Erzieher, denen die Ihrigen fast immer,
auch in den vertrauten Stunden , an der Seite stehen und oflener vor ih-

reu Augen wandehi; die otfenUicben Lehrer aber, seien sie in ihrer Auf-

MA über ihre Anvertraaieft anell noch m> wachnm und scharfsichtig,

•lehco doch mit deoselhoo weder in so naiier Verbindung» nach to so ao-

baJteudem Umgänge, als Eltern, Kost- und Quartierleute. Schon (Irund

genug, da««? die ICinwirkiinR der letzteren in das Kr/ichtirt'isi^fsrhnfl von
grossem Gewichte sein myias. Indessen ist das Zusauiuienwirien vou bei-

den uramgängliche Nothwcndigkeit , wenn die gute Stehe gedeihen soU.

Ond doeh lissl eich nach der ^atur der Sache und in Rücksicht auf die

80 mannigfaltigen Charaktere der Eltern und koslieute nicht ander«« dm-
kef), aIs d«ss manche dersellnM» entweder die, der ^^ irhtigkeit des <>egeii>

Standes angemessenen Einsichten nicht haben, txler iu<-inchem es an der

SU diesem mnhesamen, oft verdrassfoUen Werke nöthigeo Tbätigkeit und
Lnct mangelt. Hier wurde also eine weite Lücke in den mm Dni mit ao
vieler ^orge angelegten akademischen (Studien ) Anstalten oflTenbleiben,

oder hieran würde sirh gnr di«* beste Einrichtung bald Stessen, wenn nicht

auch die häuäUcbeu Erzieher theiU uiit den Ptlichteu ihres Ivrxiehungsauites

l»ekannl gemacht, tbeils lebhaft geweckt wniden* arit den ölipniliehen Lehr
rem nach gleichen Grundsätaen und mit vereinten Krallen tum gemein^
•chnftlichen Ziele hinsuarbeiten.

Daher die gegenw artige AufTorderung anf die haoaKche moraliache
Eniehung der studirenden Jugend geriebleL

Auf diese beste Absicht ist L'nscre ge^enwarti^r Ermahnung hinge-

richtet Euic Absicht, wciclif, «Ii sie alles, was auf Er/i<hrniir tb-r (stu-

direnden) Jugtiud EinfluRM hat, und durch in einander greilende iMiltel dem
ganten Werke Tr«eb geben niusa, umfassen soll, auf einen Zweig der Er*
liehung hinsieht, der gemeiniglich entweder ans dem Kreise öffentlicher

akadeniiseber Srhuleinriffilungcn gar w»'gge'assen oder nicht nach Ver-

dienst behandelt wird. Aiifh KittMn und kn^itlt utf' dt-r studirenden Jugend
müssen zum besten der akadcmisclien Jugend durch angemessene Vor-

•ehriften geleilet werd^^n Wir aehranken dieee Vorschriften hier und
einstweilen nur auf die Sittlichkeit der akademischen lugend, die

Gruiidfesle alb-r Erziehung, ein, und n dcn zu euch, ihr Eltern und Kost-

leute, mehr in d<T Sprache di r ll<'b'hninLr, als im Tone des (Jebieters. mehr
in euch Ueberzeugung zu bewirken, ats Gehorsam zu er/.wingen. Aber euer

Sewiaaen und euere Maturgefühle fordern Wir auf, den Wert^ Dnserer

Absichten nicht zu verkennen, aondem tum voraus zu glauben, von euerer
b<^ustichen Aufsicht hange es meistens at>, ol die Jugeodeniehnng entwe-
der xum guten reife oder zum Verderben ausarte*

MlcktM 4er Bliern und Kontlemte ml» Mbasllefceir
Krslelier»

Vor allem wäre es schandlicliea Vorartheil, wenn Eltern, Kost- oder
Quarticrl -Ute wähnen solUen, dass, sobfild ihre Söhne und Kostgänger den
öfr«"ii(lic hon Schuk'ii rdMT'-'elion sind, ihre gauze Ptlirlii in Uürksichl der-

selbeu üchou dadurch crtüiU sei, wenn sie nur für ihre physischen Be-

dürfoiaae Sorge tragen. — Welehea ongleieh höhere und edlere Bedfirfnin— die Bildung der iMoralilätt Dnd deswegen auf enerer Seite, ihr Eltern

und Kostbnifc, welche strengere und erh ilipnere Pflicht, da es mehr daran
liegt, gute Menschen tu bilden, als sinnliche Geschöpfe au ertiebenl

Omfang dieaer Pfiichteo«
Indessen ist es unbezweirelte, auf Erfahrung gegründete Wahrheit,

da« mit der Montiiat der Stodicenden daa witaemduitüche und dkono-
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mische derselben in genäuetlttt 'Vefbindung stehen. Deswegen beziehen

•tich die Obliegenheiten der Eltern unfl Kn«;tffTitp m (!ip»^(*f Hücksidit 'ntif

drei Gegeostäbde': auf Moralitnt ihrer Anvertrauten unmittelbar '— aäf

das wisseoBcbaftiiche als Hil fsm ittei der- Sit ttieiikeii
and to ^beo BGekiidit auf das Bkononiitehe denelbelt.*

'

L Pflichten io Ansebniig derHoralfUt unmitteibar.

Vorn Kreise derjenigen, welehe den fRnaben um!) Jüngling umpe^
ben, li.ingl meistens seine sittliche Biiduug ab. 2«'eierlei »ind die Mittel:

Beispiel und Aufsiebt» welche m der häuslichen Geseflsebaft ^rade*
hin auf seine Sittlichkeit wirlien. Aber zweifach sind deswegen auch die

Pflichten, welcbc I^lUri^ intd KosUeate in dieser Aücksicbt gegen ift^B

Zöglinge liaiten. Ersteos xwar
, . • •

^
.

' ' A* Gates Beispiel.

/. Der Tugend. Beispiele wirken krafliper, als aller Unterricht

und alle t^ehren. Bei dem Umgänge sieht man in ietendigen Abdrücken
Has ^te Mer Msto^'woTon'mafriiD Ontatriefate «lar anloekende adifr wa^
neode fie««lf»'hdrtr * ^ .

Zu«Tst also Änd Vor ?»?!cn findrrm Rrdintrnrjrt^n -rinfr _[:ntrTi h^ti?r

liehen Rr^ifhung wird erbaulutici \N .nukJ der Eilern, Kosl .und Qu.irtit r-

leute geloidttrt. Be;iUtibt euch j^eiitst, ^ule Gbristen im sein. Euer gauze«»

hluHiches Betragen, euere HandluDgen, Gespräche, hiusUeber-Goltesdieust,

Gesellschaften etc. , müssen für euere Zöglini;e eben so viele stillschwei-

gende Lehren soiu. ^^ iL• viel gewisser \vir<t alles t;u!e , Tväs öffentlicher

riiterrichl immer slift ti k-inn,' entweder fiar nirlil \Vurz«| fassen, oder

g if bald wiejlcr *ver\vt il^< II und veniichlel werden, weun durch häusliches

Aergcrnii^s, oder'duirch irgend eine ubie Einriehtithg des Hauswesens böse]»

in das ll* r/. der Jugend gelegt und darin genährt wird.

2. Des Wnhfsiauffes oder Ansfmu/es. Aber nicht nur Tugendbei-
Kpielc, sorxlrrn auch Muster des \\ olilstandes, der ßeschei«lenheit, llollich-

Jveil, zw cekmäfsige Scbüuuug in der liehandjung der Studenten, Eulfernun^

aller l.ischern, ungestümen; oft scbamibsen Auärücbo'von LeideiiScbaflen^

. überhaupt anständige Lebensart, wird mit so vielem Rechte in dem Ctia-

raUir der Ellern und Kostleute, als in dem Belrngen der Studenten ge-

fordert; und desto billiger, als der gefühlvolle tnid cm|)l;iii.i;li<'lie Jüngling

jede gute o^^r .böse.Launc^.seinet. Erzieher leicht, ^ubcmulkl, oft oha^
dj^enes Be^«nst8«in,. anfniromi* imd ^naebabmt.

' Wachsame Avfsicbt / .

'
'

Z» ffifUwe, andere h^iu^iche. Er^iebunKSOiittel ist vaefasaine

Aonicbt, 'ünd zwar erstens au Haiise. Släte Beobaehtnng der Hand*
lunp(M), rTr<?pr:iehe Und der vordringenden Neigungen euerer Kiiulrr oder

Koslg.inger. IJemorkung des- t mganges und der M»'k;innt8chaft mit llm«-

geuossen, Aufmerksamkeil auf die Abüichl dieser Bekanntschaft, Kenutuiss

Hires ganaen Betragens und Gharakfers; ferner ihre faiiistichen Beligioo»*

Übungen, die Zeit des Anfstehens und Schlafengehens» des Ausgehena» das
Wachhauskommens, ihre Besucbe und (iesellscliarten, die sie zu Hause um
lerhalten, nicht minder t t'uaiger. ihrem Mande und Aller unanslamligor

Kleiderptitz, und die damit verbundene Zoitverschwendung u. s. w. «iud

Gegenstände, welche, wie aia die Moralitaf entweder aom Theil aelbsC

ausmachen, oder entsprechende Merkmale derselben sind, also auch eueraoi

^nahaamen Ai^ Ihr Bltem ttoit Koatlente, nicht amgeben dArldu'

V •

'
'
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I. Auiser dem Haute. Jedoch schränkt sich euere Aufsicht nicht

IMr »uf dm ^Biirli euarcs «ifiMii 0iiim« Wenn 4ti«ia.iddit mutu-
ljM(h«»d und unwirksam, o<ter vieilflcht bei ihre»' Strange gar Versuchung
lu auswifrtiscn Ausschweifungen worden soll, so mnss »Miere Sorgfalt die

^hne und Kostgänger auch ausser deiu IJjiuse be^ieiitn. >ip iiiuss

l>eol»achteu, ob diese keine Gewohuheit zum Auslaufen haben, ^ur Unzeit

wider die SUidirordDiiog eosgehen, welelM Orte eie eich «neeer den Herne
cum Besuche wählen, welche OeeeUaehiOeD ide elhU su üueoi Vergniceo
euobea «. e. w. ...
II. Pflich ten in Hi n sieht r af d a s u i s.ss ensc ha ft liehe
der Studenten, als Hilfsmittel der ttlicbkeit

Dif engite Band knüpft Wiiieneehaft und Stttliehfcelt in demJilng-
Unge tusammen. In der Milte dur Bücher und hei stets ringendem Stre«

ben nach Wisst-nschaflen ist der Jüno;lin|i pegen .sillliches Verderheri ge-

siebert ('nmöglich aber ist es, dass die i.ehrrr auf den Ficiss und die

Arbeitsamkeil der Zöglinge Hause, ohne u t;iehe doch der wissenschall-

liehe Unterricht gaos frochltöt ist, immer pitrsönliehe Aufsieht haben ; zu-
gleich geschieht es gar oft, dass durch üble hädsliche Einrichtung dem
FItMSse ond ForlgAngo der Sludirenden fliudernisse gelegt werden. Hier

^tehrdie Kegel fest: ICikto Aufsicht Glier die Sittlichkeit der Ikinder oder

koiütgänger muss sicii auch auf das wissenschaftliche der Studireudeu aus;

dehnen; ttnd die jetzt cu kennenden Vortehriften aind iGr euch irerhiü*

Klende Pflichten. *
'

/. Gute häuslicke Binrfchhm^. I> -n Studenten ist zu üause ein

zum Studiren angemessener Ort eiiinir.iiitiH n. Aber iiieht nur auf die in»

liere zweckmafsige Omlnung der Studirxiuimer und ihre Entfernung von
ISrmenden Handwerlaarheiteo, sondern auch auf die Lage und Verbindan^
der Wohnzimiüer , Schlafzimmer etc. habt ihr als h.iusliche Erzieher mi|
Vnrsirht sehen , damit nifht bei derlei Gebreehen der häuslichen Ein-

richtung für die Jugend in allerlei Hücksicht auf vStudiren, Schlafen, Ge-
sellschaften u. 8. f. manche hedenklichkeiteu, oft die nächsten Gefahren

|iir Tugend und MoraliUU entstehen.

X. Beobachtung der Arbeitiamheit der Studenten. Ihr sollt auch
die ^ufmunfeniden häuslichen Lehrer sein, rtmiit euere Zöglinge frühe ge-

nug und mit heiterem Muthe sich zum Siu iiim !>pqtif tiifii. Zu diesem
Ende musst ihr das mögliche thun , da^ä es ihnen nicht an häusliche^

Hilfsmitteln, an Hols und Ucht mangele. Besonders aber laset euch an-
gelegen sein, zu beobachten, ob nicht Stunden oder gar Tage milllüssig«

fLTiw^ ntid ^irhl8lhun verschwendet werden. Eine tief in's Gewissen grci-

fcndi [Mlirlil, da Mussiggang, einer der ersten berufswidrigen Fehler des

Studenten, oft die einzige Quelle seines ganzen Unglückes, von Eltern und
Kostleuten leichler beofaechlet, ftiiher enldeckt» oft durch sie allein und
unmittelbar oder mittels einer flruhseiUg gemachten Anseige gehoben wer-'

den kann.

3. Nachfrage über die Studenten bei den öffentUrhen J^hrern,

Aus diesem Grunde habt ihr euch von Zeit zu Zeil über den Zustand der

•origen bei den frofessoren zu befragen. Durch die Sorglosigkeit manchec
Eltern und Kostleute, die während eine'? yieljShrigen Aufenthaltes der ih-

rigen in öfTenllichen Schulen nicht einmal Nachfrage über das Verhalten

derselben halten, muss gewiss zum grossen Theile die Trägheit oder jede

andere Ausschweifung' eines (eichtsiniügen Jüuglinges unterstützt w erden \

«od wenn denelbe in Wissensohaften etwa «ersäumiy und in 'Sittlichkeit

Teiderbl» TieUeicbt lur seine snkfiiüUge Bestioimung onbiniwbbMP wiid»
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tu müsse« nicht «eilen Eltern und KosUeule äIs die Urheber de» t^ni^lilrke»

ihrer kioder oder lö^lin^t sich selbst deo oageodeu und marterDileu Vor-

wurf maelieii.

4, Gute Wahl der Hnutlehrer, Aus ;Ihi)1icbein Grande kann euch
die Wahl der Hauf*l hrrr nirht gir irht^illig sein. Hauslehrer können fTir

die Zukunft nicht mehr von Eltern nach Willkür und «uh eigener Wahl
ohne Be8läti|$ung des Direclors (Reclors) und der Professoren gewählt

und aDgeaommen werden.
5, Achtung gegen dieselUm, Da Wir aber bei dieser DmererSorge

fTir ;rute Hauslehrer den Forderungen eurer elffTÜrlirn l ube gegen euere

kindur gerne Krrlit widerfuhren l&ssen, so legen N\ir dagegen euch eine

'Bemerkung dar, worüber m^n von so vielen Seiten lier auf Sludienan-

«lalleo Klagen hört, und wodureh auch Unsere guten Abaichteo etwa luai

Tbcilc vereitelt werden könnten. Der guten häuslichen Eniebung wird
durch das eigene Ret ragen der Elleni gfgen die Hiuslrhrrr oft entgegen-

gearbeitet, wenn sie das Verdienst und den Werth die8es Berufes nicht

erkennen, wenn dem Erzieher (und Lehrer) die Achtung versagt wird, die

ihm bei seinem aachelen Einflüsse «uf dai Wold der Kinder, nicht ohne
Nachtheil der gtnien Familie versagt werden kann; wenn unkluge Eltern

den Absichten des r.rzii hcrs in der Behandlung setner Zöglitige im Wege
Mtcheu , wenn sie aus llebcruiafs der Liebe, aus Verzärtelung, hei ihren,

in hück:>iebt ihrer Kinder nicht genau erfüllten Erwartungen die Schuld
des ZÖglinges auf den Enieher (oder Lehrer) werfen, wenn sie ihre For-

derungen immer eher an den Enieher, als an ihre Kinder machen; wenn
sie von jenem mehr verlangen , als seine Kräfte vennögen , wenn sie den
Mann von Venlienst zum kriechenden üeschöpfe in ihrer Belianiilungsari

«egcn lUu, lu (iesellschaften, bei Tische etc. etwa fast gar xur Olasse der
Diener herabwürdigen u. s. w.; lauter Mittel, wodurch der Vortheil hiua-
licher Erilehung vernichtet werden, das Kind zum Schaden nicht nur des
wissenschaftlichen (Inlerrichtes, ^otutern auch der Sittlichkeit rnersl nie-

drige (Besinnungen gegen seinen Erzieher und Wohlthater, alsdaun über-

haupt uiigeläuterte Neigungen des Herzens erhaitcu muss. Wechselseitig

und schätzbar müssen die Rechte und Ffliehten sein« welche twischen
den Eltern (ind dem Zöglinge einerseits nnd dem (Lehrer und) Enieher
anderseits stall haben

6, Fersmiiche fheitnehmung der EUem an der Erziehung ihrer

kinder. Aber auch diess ist Verletzung einer Pflicht, wenn der Vater

vielleicht wqren Menge seiner Berufsarlieiten, oder wegen seines hfius-

liehen Gewerlas zu wenig persöhlichen Antheil an der Erhebung seiner

Kinder tiiinmt; und nach einitren darin gelrofTriicn Ans'nMen r. R , nt-nn

er die Bildung eines Kindes einem Hauslehrer überhisst, sich über die Er
fnllung seiner väteriiciien Pflicht dadurch ganz sicher und gerechtfertiget

glaubt Naturpfliehtsn lassen «ich so wenig wie NalurgefQhle auf anders
ülierlragen. Sollet ihr euch w ohl den süssen Trost versagen, auch in der
uioraliseheii Bildung euerer Kinder Väter zu werden? — Oder wetehe ver-

siinunte Neigung, welehr schädliche Vorurlheile Repen den Wf-rfh der

Erziehung muss das Ktnd erhalten, wenn es die surgiose üieirligiitigkeit

des Vafefs gegen dieses Gescbäft sieht Und der Hsuslehrer selbst — was
wird er gutes ohne thaligeri Einfluss des Vaters wirhenf Was wird er
könnenf Was wird er weiten?

in. pflichten der Kostleute insbesondere in Anse-
hung; des Nvirlbschaftlichen der 8 tu dir. Jugrend.

Das w jrlhschafllirhp der Studiren<len ist der drille Gegenstand der

häuslichen Erziehung. I:ür eudi, KoetleutCt ist es erster (frundsala, dass
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ibr Stellvertreter der Eltern aeid. Miuset ihr aino achou in diesor Eigeu-

•ehall für 4ti ökoiMMii»elie cMfer ämwMwättm sorgen , m» kMMil noch
dazu, 4am die Ani^eisutig des Jutigliugt xur HauswirthHchalt, di«* Angt^
Wfthfuin;; rtjr Frtipaliläl, Ueiiilirl)ki it tnul Ort!tHin<: im fi iiKÜchen cinHi

liLtleuU iuli ii y.W i i^ der «juten Ivr/.M liuii^ auHiitaciU , itiul irnrh ult^iidreiu

eiuc Saciic lal , die auf SiUliehWeit uud ForlHchritle in licui litcrarUcbco

allmililkh wifiatOMO Einfiait bat AUgomriii« Rcnel ist ft dnwegen fOr

koslleal«^ IGr die Oekonoinie ihrer Studeoten eben so, iv ie rTir ihr eiganet

Interesse, oder jenes ihrer Kinder, vnlfrHche und mutterliche Sor^v za
tragen. bestiinmuQgeo dimr nilgemeioen Ffliobt tollen die foigeuden

VorschriAea sein.

/. S9r§0 ßr ä§9 M$§9eääßm ikrer ÜMüfdmfer. Daberhaopt babi
ihr darauf aufmerkaam gu aein, ob euere Kostgänger von allen Arien ihrer

HabsciiArien guten Gebmuch, inx! oli sir tiirht , und niif \^ clrhc Art und
u Welcher Gattung von Lütderuheil immer, ni Kleiduii^'< n

, Spielen, Oo-
selUclijtfleu elc. uunöthigen und kostspieligen Aufwand machen.

1. ¥mHc»ni§$ diner iM$ek&/Uu, Bei der Annabaie eiova Koet*

giugers sollt ihr ein Vaneichiilaa seines Vomtbea von Kleidern, Buebem
und anderen IMobüien ans der Hand der Eltern übernehmen.

J. Hechtiung ütirnötT. N;ich die-^em V,.rz('ichm»^st' ist es euerö

l'flicbty ftir die Lrliallung des virzcahneleu bürge zu tragen , und am
Kmie Jedea Moiiata Onterauebung über die Obergebenen Waaren so iiaU^D.

Im Falte der VeraaiaauDg eioea Stuck«« aoll der Verlual and die Art, wio
solches ahganpis; geworden ist» in dem Verzeichnisse angemerlvt werden.

Ist das aljgänxige von Werth, oder der Verlust durch die Menge dt r irre-

gfgaiigeueo Waaren helrächtlicb , so erlheiiel auf der 6tcde den Liieru

und Lelireni Nacbricht davon.
4. Regel bei Celdautlage der fyitleute für ihre Kastgänfer, llv

dürft aber sellist an rtH'rrn KosIl' inpem nicht Krfvf'T wcnirn, ihnen nlcbi

uberfluHsiges Geld Um Hedürfnii».se , die euch uitbekanni sind , vorstrecken.

Werden aber soklie iNothwendigUeiten angegeben, so niüsüt ihr ein ge-

nmerB und gewiaaenbafleaVenteiebniaa von derlei gemacbtrn Anabigen ver-

fertiget halten, um aolebea den Eltern, wie den Professoren id erforder-

Itrhifi Kalle ^nr!r;;eii r\\ Vomiumv Wir vprrrhrn die Eltern von der Be-

aabluug uunuthiger, von den kostleuteu gi srlu'henen Auslagen frei und los.

J. Schulden der Siudetden bei Ausuartigen. Noch viel weniger,

können Sehiilden geduldet werden, welche slndirende J&nglinge hei Ana-
wärligen machen. Oft wird der aonst auch mäfsige Jüngling durch die

Habsucht und das feil«- Anf rl»ielen wuchernder Leute zum Scliuldenmnchen

gereizt; und dem unmäisigen werden bei dem Mangel des Geldes insbe-

soudere Juden- und kaufmaunsladen (Trödler) etc. die Zufluchtsörter der

Auaaebweiftin§.

Veruirfetung der Kinder durch 0€ Ettem. Doch alle diese Vor
eicht würde fruchtlos und eitel sein, wenn die Verschwetidfinu der Jung-
linge in der unbedacht»am€U Gülu ihrer Eltern genügsame Interslützung

finde. Unheilbar ist alles Uebcl, unvermeidlich das Verderben, welches

onbeaebeidene Mutterliebe, venfirtelnde Liebkoanngen , veitehwenderiack
gereichte Mutterpfenoige bei Kindern anrichten. Liebe zur Ordnung und
Mäfsigkeit, Lust zum studiren

,
Eingesrhrnnktheit der Lebensweise, Muth

zur Arbeitsamkeit, Biegsamkeit des Herzens, Gehorsam gegen Erzieher,

oft Geaandbeit des Kindes, der zuvor gute Zustand des Hauswesens, und
noch asebrei« andere Guter sind dabei verloren, nnd werden daa Opfcr
blinder Elternliebe. Aber auch streng genug rächen sich Natur und Ver-

ounft zuletzt durch die Tbränen, welche für derlei Vater und MTitter desto

bittecer fliesseii, wenn ihnen etnstmal das innere Hewusstsein den quälen-

den Vorwurf macht, vom (ialergauge ihrer Lieblinge die (Jriicber gewo-
ann sn aete.
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erwirken ••II« . - * }

Alle diese Vorschriften laufen auf den Mittelpunct einer gutf;n hiui«-

lichni Eizicliung hin, auf die wt'scnllichsif Grund! t^»' der Öffcntlicht'U aka-
"dl uuscheu ^ittlichlv(it und Oitlnuit^'. Alks diess jsl ?»uch nur euer Ver-

dieust, ihr Eltern und ko8tleute, nur ü<u» Wcrlv euerer Ihaligcji LiUTuiic^
und eine» achten Uiederainnet, Ein Vejrdiensl ypn desto grösserem Werthk
je mehr Dos und dem Staate der Kern Unserer valerlSiidischen htfB^nm

feJten muss. GrundsaU ist es: der Beitrag zur moralischen Bildung des
üiiglings ist wichtiger, als blosser kalttr N t rslaiulesunlerricht. So viel

tiiheil die Fehler einer schiefen Lehrart auf Schuiaiisl allen sliflen muss««,
so viel Verlust es für den Jüngling und deu Staat ist, w vuu die ßfar{»ei-

tuug der Wissenschaften nach unrichtigen) Mafs^stabe angelegt, oder iiüi

verderblichem X^icbtsiuDa vemaeblass^cei wird so sind doqb die Folgcp
dar silUicbeo VerwabrlMung opcb ei'^^vmyiigswundjger. Bleijli^ Jünit
linx ohne gut gefassleu Unterrieht auch v<^u stumpfer Seele, so ist. er

doch noch zu einer oder der anderen Gewerbarl brauchbar; ist aber der
siudirende Jü^gUog ein bösawfcblj dann ifi er lur. aUos 4Üea
itm verloren.

tud dieses Luo^, dieses Schicksal der tiis so theuere^ Jünglinge

liegt zum grossten .TIt^il^ i» eueren Händen » ihr, EUm xwd K<>^tleute|

^uf evere Aubicbt kommt «a an, dai« sie «erden, waa aeipi sc^taart
gute, gesittete, Uuge, tttgeodhafte junge Kürg^^i ja. wenn ihr etwa gar
über Verderbuiss unserer i^eiten in RGcisicht flcr Jtigend überhaupt, oder
insbesondere über Verfall der akademischen iiucht iinirtlct Klagen führen^

so seid gerecht in euerem ürllieilc, und verläugnet es euch seiUsi üirht,

doss durchgangig mehr der Y<,vfaU der hausücheyn Erziehung, als irf£<;»d

eine .Veraebliomierting der öffentUcben Sebulanatalten der Grund des V««.
derben* sein wurde. Viebnebr arbeitet, ibr Eltern, mit. «n^estrenglcife

Bestreben für diess Wohl auerec Kinder, die euch das ihnen erlheiite Le?
bcn nirht danken werden, wenn ihr ihnen nehst diesem Gesclienk« Mi«'ht

poch ein höheres, eine gute Geislesbild unjj;, crtheilt und ihr KtisHt-nt^

veriäugnct die Ehre und Pflicht nicht, die ihr auf eucli gouorjMiien ii.ibt«

Väter und Mütter für sie zusein. Diess wen\gßt€ta8 sollen, (Jnscreu WuUf
licbeii naoh, die Früchte Unserer get^enwärtigen £rmahni«9g teio* .

Oegeben in Unserer Residmsladt Bambarg dt» ßti^ Hooiung 17M
FranzLudwig,

. Bischof und Fürst zu Ramherg uud
, , .

(]L. Ss)

W ürzburg, Herzog zu Franken. ,
-

.

DieSlundeneintheiiung. > '

Jede Lebrtaatalt bedarf w ihrem gied«iMi«hen •Dcvtand»- nvbst 4br
Kwecl^malsigen inneren Herstellung mich *e]ner bectimmlen Ordtinne in
R(vun: nuf gewisse Aeu^serlichkeiten , von denen in.mrhe so tiof in rf^
innere ein^reilen, dass VcrnachläsNitrting tlerselben so^mt dvn i'rk der
Anstalt in Frage strilen würde, ieh rechn«-, indi'm irh /.utiarhsi die (lym-.

nasien im Auge habe, hierher vor nllem dif Stundeneiiitheil u ng
Anordnung des LehratoM 'tu mdglichsl leMiler Paitainmpr für n^

cbere Aufltasong ixt die erste iedingung rar HrreicihanK dev fSr d«ii Un-
terricht vorgesteckten Zieles. Sie wird entscliiedeb durch die doppelte
Kneksicht, d is> sif den Bedürfnissen der f.rrnendrn und der Besdiaffcn-
heil des Gegenslaudes an sich wie in seiner linieren und äusseren Herif*-

bung zu den gleichzeitig behandelten OegeuBtaudeo augemessen sei. ilto
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Stundencmthciiung ist di*^ fortgesetzte und bis zu ihrem Absohlusse in der

lMs|p»*V«nwi4gting 4ttfl 8obiH«al«TtMit«t*4«rehgefölirtf>AiMHiiiMis, imd
;milM Kegt ihre Wichtigkeit vor Augen. Dias ilirigens in gltielmr.Wcii«

iauch -der Schnler seinr häusliche Thäligkeit eRtsprechend Anzuordnen und
die Schul« ihn hierüber zu belt'hreü h.il; dass die Wf»limehiaunfien nach

dieser Neile uud die tieralhaug üiitr richtige Hctehrung der Schüler zu

dto Wichtigsten GegenilliMleii d«r Bavprecbtiiigeii iiit den düMitelirar»

«mI Mllist 4er Lehrereonferensen gehöreo, sei Dur beUinfig erwüml, lA
lialpe von der Stundeneinthcilung tu sprechen.

DfT Orf^anisation.sentworf gibt über dieselbe, um mng'irhen, olijjleich

kaum wahrscheinlichen Verirrungen tu begegnen, nur oHugu AiiUcutuugea

'•ml nur Mdi einigen Seiten, nieht-aJs jene PIH« mid jieMen, die «
«nbeHUirt IM, gk^bgittig wSreov sondern weü die weilef« VeitbeNang;

«IlgMehen von uralter Frr.ifining, von sofhst sich verstehen muss.

Die Slundeneinthcilmi? hat es zu Ihnn mit der Vi rleaung der Lec-

tiofivn auf die entsprcchcniien Tage der Woche und SluiMieo des Tagest

Me Veileguiig der l^eolionett auf die Woohentnga «ifibt iMi
«OS den Ar die Anordnung fm allgemeinen mafsgelienden Mctadehtem
\Vi>tin hiefnach der Organisalionsentwurf vorschreibt, dass von sechs und
nn fii T^'ochentlich für einen Gegcnsland bcslimndfn Shindc!» ,Tuf jeden

Woclieiilag wenigstens eine, vor. weniger als sechs Munden auf dcnselliea

Tag nicht mebr als eine verlegt werde, so hat er salSllig die Vertbeilung

für sechs Stunddtt Ae|taü gegeben, I8r weniger oder mehr als seobs abfr

ilaiir m der äussersten Begräncung angedeutet, weil enlsprecbende Auf^ßin«

a>MJ4»rhaltung schon m dem Grundsätze gleichmäTsigec Vertbeihin^ liegt.

Nach diesem sollen fünf Stunden nicht auf unmittelbar uaclieuiaoder

fo gcnde Tage verlegt, sondern durch einen Zwisefaeotag, der daher weder •

der SnoMlag noch der Montag sein Itann, getrennt werden. Von vier
Stunden solfen nicht mehr als zwei ohne Zwlgchentatr, die rihrigcn nach
je finem Zwi^cheiilngc auf einander lolmn und hnt tlihfr ebeiifails

^wo il auf Samstag als auf Montag Je eine Stunde zu kommen. Drei
lifunden sind richtig vertbeilt, wenn nicht zwei davon ohne Zwisctaenta^

folgen. Zwei Stunden werden so sn vertheilen sein, dass eine in die

^rsle, die andere in die zweite Hallte der Woche rille, dnhrr nicht auf

Voiitng und Mittwoch
,

Dienstag und Donnerst.!^ . Mittwoch und Freilag,

l>Oit;iicrstag Und Samstag. Ueber sechs Stunden hinaus ist VerirrungT nicht

sn i»esorgen'; denn niemand wird von acht Stunden aüf einieh Tag drei

Mimmen.
Bei der Verlegung der Lectionen auf die TagessluAden kommt

)M'l>«;f den Gegenstfirulen urd den Schülern auch' d^r f,ell^^r zn Lerückj

Richtigen. Von fünf täglichen linterrichtsstunden werdeil, wie keincsfiiili

Weniger, SO sebweriich mehr als drei Studden anf d^ Tormitlag zu ver-

legen sein. Vier lagliche Dnterricbtsslundim gebAi «litWeder je swei auf
einen halben Tag oder drei auf den Vormittag und eine auf den Nach-
mittag Hif tcf für beiderlei Vertheilungen besonders (lie Rnekslchl auf

die Aufmerksamkeit der ^citüler Gründe dar, so durfte doch im allgeroeit

neu die ersfere, lor die beissen Sommertage aber die letztere vorxnxio*

ben sein.

Hat eine Classe um eine Schulstunde weniger als die ubri^ini, f6

ist ihr die letzte des llaibtages^ nicht die eiste frei xu gebeut aus i>«kauD-

ten Gründen.
Mit Ruebsicht auf die ttesebaffenbeit der Gegenstande ist die Ver-

tbeilung so zu treffen, dass diejenigen Gegenstinde, welche eine grössere Span-
nung des Geistes verlangen, wenigstens nicht in die dritte Stunde nach
xwei unmittelbar vorheriiegaiigenen verleibt werden.

Die Lehrer sind hei der VerUiciiun^ m so weit zu l)erÜGk8ichtigen^
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dnm iiei unvermeidlicber üeberuahme von drei onmittelbv auf eiiMDder

folg«iideo Shindan die dfilto nidit Vk Q^fßuüM» muatcrtiraelMMo frei«
VorlrajKes (t. B. |S«tehkble» philosopbi8cbe Propidenlik) iMStiminl wcfdei
fjillt es gchwer, die««» GegensJäixlfn nudert' Stellen «nzuw^isen

, so wivd
dem Lflirer eine der vorher«if*heiit]eii ^tuiiUtn frei zu Kt^^x^n '<t*in.

erül>ri|^et uoch die Frage, ob zwei auf eiueii Tag faljetidc 51ua-

den fSr denselben GegensUnd unmittelbar «nf einander folgen oder ge-
trennt werden sollen. In der Rücksicht auf ftrenge Beoultnng der Zeit

allein Hegt ein wiehtii^er Grund für die Trennung. Schon eine .Stunde

streng und genau d. h. durchaus, von der ei.Httn bis lur letzten Minute,

nur in Be^cimRiguu^ mildem (iegenstande des Linterrichtes, ohue l'auttea

«te ohne vernieidliehe Weitlauliglieit in benalseu , erCMderl siobere Ge-
wandtheit , obwohl e)t an Stoff &r den Unterricht auch dem minder ge-
wandten Lehrer nie fehlen kann; rwei Stunden wurden vielleicht in man-
cbeo Fällen auf anderlhalh wirkliche Unterrichtsstunden eiiLHciirunipfen.

Eine genaue SlundeueiuUieiluug entwerfen ist allerdiugti t»chwiet-ig,

und kwn mehfere stunden Aitieit eriSordernf dieae Muhe darf man niclit

nehenen, genan bum die Sinlheilung tein, und ein Itan n es sein.

Troppau. A. WUheiak

Ausweis über die am Schlosse des I. Semesters
sn Prsg an den Gymnasien der Kleinseile and der

Neustadt abgehaltenen Natur ita tsprflfungen.

Von dem Gymnasium tu

Waren
ange-

1 meldet

Shid
er

schie-

Wurden er-

klirtfiir

Wunlen
ruruckgewtesen

auf ein 1 auf ein

nen reif unreif ball>es J. ganze«

J

•Prag (Altstadt) . . 20 14 9 5 3 2

„ (Kleinseitf) 24 2« 14 8 2 6
* „ (NenaUdt) . 7 6 4 t t
* Biidweii . • • • 2 2 2 1 t

1 1 1

1

1 1 1

•K&niggiits • • . 1 1 1

Leitmeritz . • • • 2
• Leifomiscbl . 1 1 1

Privalisien . . • • 3 3 3
Privatscb&Jer • • • 13 10 3 7 3 4

Zuaaaunen

| 1

"
1

a.

1

3:j 24

1

"1

Anmerkung. Die mit * bez«>ichn^tpn Gymnasien atehen nnterdpr M*
tuQg des k. k. Schulraihe.s Urs. Gregor Zeithammer*

Prag, am 5 März 0^2,

Dr. J. SilbaTj.
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Ausweis ftber dis •nSchloMt des I. Semeelers I85t

IM Gyatasiiin sn Briim «bgebaUenen MalorUits-
prftfmifen.

An(?emeldet

waren

' EnehieneiittiHltur
Erklärt^

wurden für

Zun"rhgewie8eD
wurden

1

gciinfU.

MAiog
uiüudl.

PtüAuig reif junrf.
auf ein

halbegJLj

auf eil)

^antesi.

6 $ i a 3 t 1

Otefils, Mirt I8ft3.

Or. I. DenktleiB.

Liierari«cbe IHoiizea.

(Aofsiige aus enderen Zeitaehrirteo.)

Zkt SiipkokieM-LUeralur, (Fortselxung vou Hefl III, S. 265.) —
der Hartuug'sclieii Ausgabe des Sophokles skid alo paar andere

Sinücheu, nämlich Eleklra und Antigone, zugleich mit der Ausgabe der

Euripidfischcn Eleklra in den ,J a h n sehen J n h r Ini r h e rn für Philol. und

Fad.j^og." Ib51, LXI, 2.S. 115-^128 von Hrn. ^ucck angeaeigl. l>cr Ke

ceuscut stimml unter An^keoQuug der verdienstlichen üeiteo der Arbeit,

in nebieren wesentlichen Panelcn mit den fr&her in dieser 2eilsdirifl

ailgrtheilten Beurtlieiluagen uberein. So namentlich in Betreff der lleber-

«elzung, der Einleituiifjcn und der Te\i< skrittk. iHtin wt-nn der Rfc. die

Lebersclzung auch im allgemeinen al« Hugeuiessen und geschickt bezeich-

Det, io hiidet er doch im eioielnen eine nicht geringe Anzahl gezwungener,

navefstindlieber oder unpoeliseher Ausdr6eke in bemerken. «Fasi siebl omui

lieh genöthigt anzunehmen* sagt dersi'lbe S. 117 nach Aufzählung von

derlei Beispielen, „der llr. Verf. habe in der Wahl li^zmlhumlicher »ind

arcbai^tiiicher Auüdrüeke etwas gesucht. Dadurch ahet Itekommt die ganze

Arbeit ein buntes Ausseheos der augenehme Kuiüruck ^ den die Ueber-

selsuog im ganzen hervortnbringen geeignet ist, wird hin nnd wieder ge-

ilört, Melbsl einiKcmale der edle Emst der tragischen Dichtung in dieHrosa

des ntitäglichen Lebens herabgezogen.» In Betreff der Kinleitun^en äussert

Rirh der Ree. über die Polemik, welche der Hr Verf. sehr lebliafl gegen die

Aimahaie eines das ganze beherrschcndeu Grundgedankens der einzelnen

Tkagödien führt, und Ober die unverkennbare Ongunst desVerfs. in Benr-

tteilnug des Sophokles, in ähnlicher W eise, wie diess der Ref. in unserer

Zeitschrift celhan halle, lief» III, S. 238. Endlich in der Texteskritik sticht

er an einiiif-n Heispielen nnch/uw eisen, dass dei Hr. Verf. von der gesicherten

(ieberlielerung ohne allen (iruiid abgeht und willkürliche Aenderungen in

den tat auteiniflsL Ansaeidem weisri der Ree. auf das Missverhilinifls

hin, welches swiscben der Uebersettung und dem Commentar besieht.

«Man weiss nicht*, sagt er S. 120, „was die lliuplsrirhc ist, die üelier-

s<^'l7.unf; oder der Commentar. Eine Eehersel^ung antiker rr.igoiiien be-

darf aUerdings noch mancher erklärenden oder erläuternden Zugahe; und

Venn Debersetsongen in der Regd fiir solobe Leser berechnet sein werden,

welche eine Kenntniss der Spraebe , des Lebens , der Sage und der Ge-

»chirhtc des GriechenVolkes nur in gerinprrem (iradr Ijcsil^en, so werden

die darauf iMiugUcbeu Andeuiuogen gewiss wilikommeu seiui aber ebeu
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den sie die für sie iil>eriluuigei\ odrt.uiligniuessbareD Zugabco iritiscb'cri^

^lnmiDalischfr und polemisrhur Art vermiH^cn , Iitztt<r<> aber sind in den

dei|,be»proclieuci) Ausgaben angehängton Ciauuieiilaren \orwi«gviid, a. s. w.*
Von der Schneid ewiu'scheti Ausgabe des Sophokles hat das^

«rtle,'den Ajas und PhHöht«t enthalicode Uliidehai *) in den«J aliD'aeheii

Jahrbüchern* eine zweir<iche Ueuitheilung erfohren, die. eine 1851»

LXII, 2 S.j 115—127 von i^rul. Kaucbeostein in Aarau, die andere

1851, LXIll, 1 S. 3—24 vom Prof. Dr. Kays er r.u Heidelberg. Beide

ßeurtbeiler sUmmen darin uberein « den Werth dieser Arbeit an sieh und
ibre eotsehiedeoe Zweelmilltif^eit ' für den Nehuliiebraaeh auf dw kbhaf«
teste luisaerkentieQ $ in den allgemeinen ( haraiiteristiken, welche in diesen

Reeensionen der Betrachtung einzelner Stclk-n voraiissesrhickt sind , hebt

Prof. Kayscr mehr die wisscnscharUiche Bedeutung umi das Veriialtnist

dieser Ausgabe zu den bisherigen hervor, Prof. Hauchenstein ihre Braueli'-

barkeit bei der Leeture des^phpkies aaf GymoAsieo. Wir glauben daber

beide Trlheile , da sie einander ergänzend die Eigentbümlichkeit dieser

Ausgabe bezeichnen, mittheilen tn sollen. Prof. Kayser sagt a. a. <). S. 3.

«Die bis jetzt erschienenen Bearbeilungeu deü Sophokles, namentlich die

von. Brunck, Crfurdl, Hermann, W under, haben, jede in ihrer Weifte, data

beitragen, d#s Venlaudniss des Oiehlers su erleichtern, bald dureli

gründliche Interpretation , bald' durch glückliche ßmendalion des Te.xtes:

J>as Verfahren der beiden ciNiircDitin'rn Kritiker war vorzugsweise ein

grammatisches; für die Behandlung der lyrischen Parlicen gicngen ihnen die

uplbigen Kenntnisse ab; hierin war es erst Ht'rmaitn und Üindorf besehie^

flen, Licht und Ordnung zu'schafTeo, 'doch auch auf' threm eigenIfSeM
Felde wurden jene weit überholt von I.obeck , Hermann mid l£lmsley:

Nnrh solchen Vorgnnt'ern h.iftr Wuniler über eine belrachtlichi» MnsiW

brauchbaren StolTes lu verfügen, und man wird ihm das Lob, fleissig ge"

sanunelt, mit i>orgfalt gearbeitet und manches scharfsinnig bericlHigt M
liaben, gern suerkeunens die ßrauchliat'kelt seiner Atisgabe ergibt sieh

ftffß sdion aus ihrer starken Verbreitung, durch welche bereits drei Auf^

lagen hervorgerufen worden sind S'tiin iid ist al»er bei dieser Bearbei-

tung die übergrosse Ausführlichkeit der -Sotten, das demungenchlH sehr

b^uli^e Verweisen «mf Bemerkungen, die anderswo in der Ausgabe Isiehei^

oder, gar auf die Reeeosion von Lobeck's Alas und die 'Gmendstlmict tt

ßdphortis Trachhilas , welche der Leser al.so mit in Kauf lu üchnaen gc^

l>öthigt uird ; endüfh ein zu deulliehe.s Rosirelien des Verf., sich al<? Kri*

tiker gellend zu machen. Mit allen fiüiu ren Leistungen hat die scmigcl

ii.i8 gemein, dass sie nicht sowohl die uiimillelbare Anschauung von dei?

UffiSsiM der poetischen Schöpfung gibt
, als die Sussersn 'Bedingmiged, 'tftt

fit- jener \nsch.-tuung zu gelangen.

('lul hiei iu liegt der wesentlichste Vorrug von Schiieidewin's Werk,

das im gaa/eu wie im einzelnen ciuea neuen VVet^ einschlägt. Im

igiinzen, da Weicker's Methode, die Fortbildung des Mythns vom Cpel

•n SU \ erfolgen , röil Gluck auf di^ vörKegenden TrsgMien migewiindet

isl, wobei denn manches hervortritt, was die Trefflichkeit der poeii^rhf i

Eründung in neues überraschendes Licht setzt; im einzelnen, da uberaH

drtS dramatische und charakleristische hemusgehobcn wird , wozu ein

sicherer Deberblick der Anlage und scharfes Auffassen des spradhlleMtt

*) Das erste ßändchen ist in dieser Zeifschrlfl ange/*»ie;l 1850, S, 674 fif.,

^^ das zweite, den König Oidij)us cnlhalteude, iböl, S. 7% iT.; seit

dem ist auch das dritte erschienen, Oidipus auf Kolonos, über dM
spater wird berichtot werden. D. Rod.
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Mtscelleo.

*

iMlMNe, wai^tiali aUkt immer in eisen Baarbaitar Mtlkw TtaidOian
»iflaniiufnnmiet. Ks ist in der Thal Zeil daran eu «riimeru, daatt jiHJO

«r^ilieiueuite Ges4*häfti£rki-it vieler Leiiror und philologischen Schiifblel

1er» die iouDer uui* ^^lofl aufhäuft, dar claatii^chen Lileraiui- uiiier jung
ttiitl aJI keine Freumle erwirM» iumI wk tUnme« «Ott Htnaa ein it die

V dea Verworla gameable Beneiliang : «ist ein Gyiiiiiaaiait nach lan-

gru rauhevQlkfi Jahren so weit vorgeruckt , dass er unter vc-rständiger

Aul<-t(tHig zum .Sophokl«a Zulrid erlangt, so d-tif er nuf ttwim mein- Au-
jifu ucta BAciteii, ai§ den Uichier als BtiiüjMeisamuUutiib; ^lyuUkluMjher odi«
BiHriaaiier H^gel» edar «le Aalwupfungipunot pbilologisoher . Gelehraani*

keil gemiMbraiaeiit iiu aebee/*
i'rof. R.iuoht'iisleiu spriebt sich über die Aufgabe im allgeiDei»eii

dilMU au.s, ii. a. O. S. It5: »»NVir sjud gewiün, da&» die Mehrzahl derer,

4m» «it««»us Uaudctieii kennen gelvrutr und in d«f Sdiiule .er|iroU Uai»«M, oiil

UM beaangen wardeii, nidM emr daaa ea den Lahrar und dem Sebülar
die Arbeit in dar beato« Weiae erbdebteii BOd die Leclfire unfieniein ge«
ri>r(lt*rt babo, sondern auch dass uiigeaehtei des raacheren Forlrückeua
ein ^rüudlicher«^ Verstöudniss der Eiuxelnbeilen erzielt , ein fruchtbare rea

Isim^cben auf lidialt und Form dimr -beiden Tragudien berlteigeführt und
4nm eodiieb der fiemaa an dea^rriieheBi Diebliiitgfii den jungen Leaera
wie dem l^brar- eilioht worden aai Wir aelbat haben diaaaa binnen au?
4erlbalb. Jabren tum zweitenmal erfahren und \\ ahrgeiioniDirii, \^ie diese

UeaH)ei(uug alle früheren des SepbeUea», die mau etwa dem iicbubMr m
d*e Hand gab, weit uberflGgelL

In folge genaueren Sladiania deitaiben finden, wir una la d«aa
Vrtheüe bereobtigl, daae aie niebt noreine der durcbdachtesten und ger
lun^t'Dsteii Schulausgaben aei , sondert; niirh dnss sie in der Kritik und
Krklämng den So^diokles einen grossen Schritt vor%^firts tbut und dem
IBislebrlen Studium neue Forderung und Gewuio bringt , da hi<-r luui er-

ilaiiM>n«ber eaanebe i>tdle die riobligeEntaebaidung gegeben, maofbea
geyrtindeta XwtAM eaat hiar erbeben und xugleich aur Auffaaanng dta
gauzen mancher neue Standpunrt trefflich gewiesen ist. Mau weiss, wie
flshwierig-es ist, den Ansprüchen des Schulgebrauches ntitl denen de^ ge-

iehrien ^Studittais auglcich ein tionüge zu tiiun. Die bchuUuügaLe fordert

kMKfiiie. Abganeasenheit, eine tielaageada Küfie mit greaaiar DeuUichkeit

Md. EintachheÄ , eine baoialtungaweta« tum eindringen md aalbelflndaa

HNB«$nde Fassung dfS Ausdrucks. Der Gelehrte aber furdert Krörtenmg, in

maiichem Beweisführung, Verdeutlichung durch Belege und durch Anato;.

giffo, ofl aueh iSacbweisung des Weges, auf (tem an den Crgebninsen tu
j^JaDgeS' lal. ; -

i

Die irereifiigte Löaong beider Angaben ist Hm. Schneidewin io

vorvüglichem Orade gelungen. F.r hat Rieh sein Werk /.war in der I(>i2-

leren B#»r,ij'lHMiif und mit Recht dadurch erleichtert, dass er die umsinnd
lieiiere Üebaudiung einer Anzahl Fragen und Steilen uaehiräglich im vier-

im >anda aeioee Pbilologus vorgcnoaiaico hat • Dort Jmbil nan IQr vie*

leK. -wa* die Aoagnbe nMbr nur als Raaultat entbül, die liefere Begrün-
dung, mii unter auch e curU secumdfs, eine Berichtigung, aber auch den
Anstoss 7u nfiier HrforschnPL' und Belehrung, so ö&m dem, welcher «e

nauer seheu will, jene „Sui>hokleis€hen Studien'* im Fhiiologus manchen
aebönen Gewinn und kUrea Liebt bringen. Allein die weaentliehe Oraa-

ehe, warum die Bearbeilang nach beiden Seiten gelungen ist, finden wir
in der innigen Vertrautheit mit dem Dichter, in dem richtigen durch Vor-

gänge unln irrieu Urtheil , in dem Scharfblicke, der mit Sicherheit das
morsche und übertünchte wahrnimmt, und in der meist glücklichen, bei-

den köhnen und besonnenen, Kritik, lomal der CoigeelvrBlkrilik dei fler-

«isgebefs. tamrac fVQ tu «Aaie« rof « mht %%9u FGgen wir huiia die
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«ungebreitete Bdeseoheit in damSopMbi nahe liegenden sowolil^ ab io

fern abstehenden Schriflslolleni und die auf vielerlei Gebieten erprobte

Erfahrung und (rt .scliirklichkeit in Handhabung aller rechten Künste der

Auslegung und der krilik, ko haben wir die Ursachen de« Oeliugeos die-

Mt & IMe aiMgefQbrlen Werkel lies«irhiiet''

Mit Reoht wird von beiden Beurtheilern das verdienstliche der Ein-

leitungen anerkannt , welche die verschiedene GestaHung des Mythus in

seiner epischen Behandlung und in der diain»ti!(;chen Bearbeitung darlegen

und in das Verstandniss der draoialischeu Compoüilionen einführen, («leidli

dflm lUH in djeser ZeilMhffft Ober das «nie Bündehni der Sehoeidewiii«

aehen Aiuigabe (1850, S. 677) vemisst auch Hr Pref. Raucbenstein Aiideo«

tungen zu der metrischen ('onstruction der lyrisrhon Stellen ; in den fol-

. genden BäTidchcn bat 5chneidewin, lieiem mehrseit g ausgc8|iroche«en

Wunsche naciigebeud, metrische Schemata beigefugt, la der liesprerbung

des eknelnen lieben beide Beurtbeiler TieletreniKieMUnNigai der Worte
und dee ZwamiBeobaoges und manche geHmgene Gonjectureu des Her-

auAgnbers hervor; von den letzteren erhalten einige die Beistimmung der

Kritiker, hei wi-lchen die !NofhwendigLeil einer Texlesandtruag noch kei-

neswegs ausser Zweifel zu sein scheint. Beide BeurtheilungeD geben übri-

gens ni einxelnen SteHen für Erkürung oder Kritik ecMlmte BeitrigiL

Bei dieser Gelegenheit UMebeii wir sugleich auf eine in denselben

iahn'schen Jahrbuchern, etwas früher. 1851, 1X1, 3. S. 227— 250
in der Form einer Uecension enthaltene Abhandlung über mehrere Steilen

aus den Sophokleischen Tragödien aufmerksam. W ir tiuden nämlich a. a. O.

eine lleeeeeioii von Prof. Dr. Bergk io Marborg ober die dritte Auflage

von W«oder*s Ausgabe des Philoktet, über die dritte Auflage der
Ajas und die zweite der Trachinierinnen der Hermann'schen Ausgabe,

und über die cweitr Anflage des von Dindorf in Oi:ford herausgege-

benen Textes der bophokleisehen Tragödien und Fragmente. Auf den
Werth dicoer Aoegabett im allgnoeioeii geht Prof. Bergk aiebl aosfSlirlieh

ein , dl er bei allen l.eeem Ik'kanntsrhaft mit denaeUicA veraussetzen

kann ^ er erwnhnf nnr , d;\ss in der Wunder'sehen neuen Ausgahc die

gr.inunaf iscfini urul kritischen Bemerkungen häufig eine Ai>knr7Amg trfah-

ren haben oder gflnz weggelassen sind, und sich der Commeular strenger

auf das luiD VendMolaee onmillelbar erfordcriiebe beeebninkt t «wl Mae
Hennann Im! diesen neuen Bearbeitungen aebr häufig von den früherra in

Erklärungen und Texteskritik abweicht, aber, weil nicht immer die neuere

Arbeit die gelungenere ist, die früheren Ausgaben dadurch keineswegs ent-

behrlich geworden sind. So den allgemeinen Charakter di<-8er Ausgaben
nur kiin berührend, l»*nutil Pkoll Bergk die Gtbg nbrit d*T Reeenalon,

um aas sein*« Sopliokl«iaehin 8tiidien reiebe Beitrfige sur TexteskritilL

drs ,<?ophok!rs 711 geben. Alle Freunde dieses Dichters werden dieAbtiand-

lung d« s l'i of l!> Tsk mit grossem lnten*^s*> I sen und viele schwi-rige

und b«-strittrne Mt-Iieu durch glückliche Gonjectur dem Veretandnisa - nä-

her gebracht find« n. Einen Anscug g« 8talti*t dieee Abhandlung niebt wohl,
. da EU dtii einzelnen Conjerturcn di»- in aller kurze gegebt n«' Nachwei-
sung dt-r Verd rhni^» d^-s uherli*-|krtan Textes und die Begrondong iler

Aeud« rung uolbwendig grliören.
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Erste Abtheilung.

Abliandluugen.

Ueber die Wahl voo Themen zu Aufsätzen iD der Mutier-
apraebe am Obergymnasiuin.

Kflnon ein Z#eig^ dtu OyrnnsritflnntfiTicbte« dMle selbil

dem erfahrnen Schulmanne grössere Schwferijjkeit bieten, als die

Änlciliino: zir schrifiltchen Aufsätzen fn drr Multersprache. Bei

den anderen Zweigen nämlich ist der Stoff und g:rössteiitheik auch

die Methode bMtinHnf und aii^emacht; Riehl hei diesen. Dm
Lelkrer Begl mroM die Wahl d«s geeigneteo Sieft» ale aoch die

aiefbodlsche Beh^ttdhing desselben allein ob; er bat naeb beeler

Einsicht aiiziiordium , welche Thernen die Schüler bearbeiten sol-

kn, und zugleich in welcher Art, in welcher Folge. Ja, nicht

nur derpraktieebe,* ancb der tbeofetiscbeTbeil dieeee aobochwiebti*

gm Lebrzwagee la» gan« seinem freien Bnnessen antertraiily d«

aaoli dem Organisatfonsenfwarf eine irysfemallscbe StiHslik, als

fruchtlos, greradezu ansoreschlowen, Fornii jeder derartige Leitfaden

znm Behnfe das Inlerrichtes in der Schule als nnzulässig erklärt

Wird. Diese dem Lehrer g^estatlele volle Freibelt mag nun einer«*

sefli zun Gelingen des Unterricbles allerdings nofbwendig seiü;

denn bei keinem anderen Lebmveige kommt die jeweüige aHge**

meine Bilrlun^sstufe einer Classe 80 sehr in Anschlag, bei krimm

Riüt die ganze Individualität jedes einzelnen Schülers so sehr in s Ge-

wicht, bei keinem trilH der ualerrichteiide Zweck der Schtrfe mit

deaa enciehenden so nmnitfelbar zusammen, bei keinem fruchten

somit im besonderen Falle atfgenhefne Regeln so wenig, als bei

diesem. Anderseits aber ist jene Freiheit geiatle für den gewis-

S«itMkrift ttt die ä^terr. Gyma. 1852- V. Hoft. ^3
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948 Ueber die Wahl von Themen 7u AuCsaUen io der Mullerspracbe.

aeobaften Lehrer eine Qoelle eebr ernster Bedenklichkeit; hingt

doch der Erfolg des Unlerricliles so vielfach von seiner Persön-

lichkeit ab , in der sich ein sellener Verein von uuiia^seiitifm

Wilsen gepaart mit feinem pädagogischen Tact und würdevol-

lem Chamkler den Schülern darstellen aoU.

bt nun die in der Natur des Gegenstandes gegründete Schwie-

rigkeit schon an und für sich und überall gross, so wird sie an

unseren Gymnasien durch die Üieiiweise ^leulieil desselben noch

vergrossert. Denn wurden auch früher in den HumaniläUchtSMO

hin und wieder Aufsätze in der Muttersprache gefordert, so war

doch diese Forderung ihrem Umfange und Ziele nach weit m-
schleden Ton der, die der jetzige 'Unterrichlsplan in fraglicbem

Lehrzweige aufstellt. Zur Erläuterung über die ArU wie diese

Forderung erfüllt werden solle und könne, enthält nun freilich

der Organisalionsentwurf höchst dankenawerthe Andeutungen über

Stoff» Behandlung und Ausdehnung der schriftlichen AulÜUie am

Gymnasium; aber es sind eben der Natur einer Instruction nach

nur allgemeine Grundsätze zur Feststellung der Ilauptgesichts-

puncte, nach denen sich der Lehrer zu richten hat, erläutert

durch einige kurzgefasste Beispiele, die ihm als Muster zu selb-

atftndiger Auffindung ahnlicher Themen dienen aollen« Eine er-

schöpfende Anleitung sollte und konnte jene Instruction nicht sein.

— Nicht minder (Jankenswerth ist dabei auch die Hinweisung auf die

anerkannt tretHichen Hilfsmittel, die sich in den Werken von Her-

zog, Hiecke, Ritsert u. a. dem Lehrer darbieten. Aber jeder, der

irgend selbe praktisch zu benötzen versuchte, wird bei aller An-

erkennung ihrer Trefllichkeit eingestehen , dass sie, wie im Olga-

nisationsentwurfe ganz richtig bemerkt wird, den Lehrer keineswegs

der Mühe übtrhcben, durch eigenes iNachdenken diejenigen Themen

aufzu linden, die gerade für di« besondere Bildungsstufe dieser oder

jener Classe so passen, dass sich eine gelungene Ausarbeitung

derselben hoffen läset. Zudem bietet keines der oben erwihnten

Werke ausreichenden Stoff für alle Classen des Obergymnasioa»,

eben so wenig als für alle einzuübenden Ilauptlornien des Sti-

les. — So enthält Herzog z. B. fast nur Abhandlungen , wäre

also nur in den obersten Classen zum Theile anwendbar, Ril-

aert hingegen fast mir Erzählungen, Beschreibungen, Briefe, wäre

somit nur in den zwei unteren (Sassen <lea ObergymnasinHis
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Mer dio'Wahl von Themen la AiifUitsen in der lltttterapniclie. 349

brauchbar. Falkmann hat zwar die verschiedenen Stilgattung;en

mehr berücksichliget, es fragt sich aber, ob er auf dea Gedan-

kenbcreich der Schüler immer die gehörige Röckaichk genommen

halt Stönde Abrigena dem Lehrer ancb eine noch so ausgiebige

Masse von Musterbeispielen zu Gebot, eines würde iiiuuLT fehlen:

die lebendige aelbstthätige Wechselwirkung zwischen Lehrer

und Schüler, von der in diesem Lehrsweige der Erfolg wohl am

meisten abhftngt

So wird sich mm der sirebaame Lehrer trotz aller Hülb-

mittel ^ar oH in Verkgcnheit finden, welche Wahl von Themen

er trellen solle, — und am Ende nicht selten trotz langen Hin-

andberainnens doch einen MissgrilT thun. — Bei dieser Sachlage

acheint es wohl der Mähe*werth, durch eine i^lare Uebersicbt des-

sen was nothig und was möglich ist sich die Arbeit zn erleich-

lern, und dazu dürfte die Beantwortung folgender Frage wesent-

b"ch beitragen: Welche Aufgaben eiihspieciien dem Zwecke der

scbriAlichen Aufsätze am Obergymoasium dem SioS und der Form

nachf

Die folgenden Zeilen aind ein Versuch, Torliegende Frage zu

beantworten; es wird in denselben, nach kurzer Darlegung der

leitenden Grundsätze für die sdmllhctien Ausarbeitungen im all-

gemeinen , auf die Hauptarten der betreffenden Stilübungen im

hesondeien eingegangen, und jede derselben mit Beispielen belegt*

Dieser Versuch macht hierbei natürlich auch nicht im entfernte-

sten darauf Anspruch, einen so wichtigen und schwierigen Gegen-

stand von ganz neuen Gesichlvpunclen aus zu beleuchten, mit

durchwegs selbsterfundenen Üeispieleu zu erläutern^ oder gar voll-

kommen zu erscbdpfen; vielmehr soll er eben nur als das beur-

theilt werden, was er ist, als die Mittheilung eines Lehrers der

deutschen Sprache über die Art und Weise, wie er sich in man-

chen Fällen aus der oben berührten Verlegenheit zu reiten suchte

und fernerhin zu retten suchen würde; zugleich aber auch eine

freundliche Aufforderung an erprobte Schulmänner, mit Beitragen

Sita dem Schatze ihre/ langjührigen Erfahrung dem jüngeren

Nachwüchse Ulfreich an die Band zu geben.

Nach dem Ziele des gesammten Unterrichtes in der Mutter-

sprache am Obergymnasium muss sich der Zweck der schriftli-

cheu Aufs&tze in derselben richten. Dies Ziel aber ist: „Ge-

23*
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W O«bor difrWaU vonTImm^wAuMm inte Mttl^^

tqr«Bdlh#il md Co««BÜMit im iclirifUichen und mündycktn (k^

hnusk» der Spraciie vom Aosdiudtt du allmiblicb iich erw«it«nidc^

«igeiMii GedankeBfarfise^ (OrganualionflaBtinirf 8. S8). Zwei Stiles

kommen al&u hiLi in ßelraclit; die formale, Gewandtheit und

Carrectbeil des AuäUfui^j^e^ und dm reale, der tülmuhlich durch

UiUenicliI lind Erfabnng üeh emreilernde eigene Gedankenkr«!«»

^08 der BescbalfenheU daem Gedankenbreiaee ergibi äcb wm
vorerst die nolhwendige Folgerung:, daae die scbnUlicbaD Uebmi'*

gea in der Mulltitt^rache 1 r u l Ii t bringend nur in engster

Wechselwirkung mit den übrigen Lehrgegenslanden betrieben wer-

den können, weil eben diese ihnen den passenden Stoff liefern,

Pie veichale Anabtute aber in dieaar fieaiebang bielet die alaar«

aiacbe Literatur und jene der Hutterapracba aelbal; nicbat dictaii

die Weltgeschic hu, weniger die Naturgeschichte und Natoriehre,

am wenigsten die Mallienialik. — Doch soll die Herbeizielmng der

lalztgenanolen drei Fieber j» nkhi verabeamnt werden ; nur wird

ea mancbenA Labier der Mniieia^cba gerade beeondere^ SiMa-
rigkeit machen ana ihnen geeigaete Themen sn wAhlea« Auehi im

Tortiegenden Aobatze aind die Beiapiele lu den vencbiedenen

Süliibungen ausschliesslich den erstgenannten drei Fäcbem enl-

noounen; ein Mangel, der wohl den Wunsch rechtfertigt) es

möge einem der andern Fächer wohi kundigen SrAnlmanne ge-

fallen, va* allgemeinem Nutzen auch ana dieaen eine AittaU an

achrifUichen Ausarbeitungen besondere geeigneter Themen anitt*

geben; er würde dadurch ^ewi^ gar manuheu Lehrtr zu irrossem

Danke verpflichten. — So viel vom SlolT. — Aus der Beschaffen-

heit des zu bearbeileoden StoiTes aber ergibt sich grösstcntheüs.

auch jene der dafür passenden Form. So wenig es näadich Aal^

gäbe des Gymnaainma ist , aeinea Scbitlern ebie anaachlieafilieho

Fertigkeit in einem speciellen Fache beizubringen, eben so weiii<2,

ist es Zweck der Anleitung zu schrilUahcn AuL^alzen ia ikv

Muttersprache, die Schüler zur Kunstfertigkeit in was ^nuner fite

einer beaendem Stilgattuni;, %. B. der poetiachen, rbet«riacbe%

historischen «. a. m« heranxubilden; am aHerwenigsten aber kann

ea die Aufgabe des Unterrichtes sein, mit ihnen etwa gar alle

möglichen Formen des piusaigchen und poelischen Stiles prak-

tisch durchzuüben, und sie zu diesem behufe vieileicbl aüa

.

Arten lyrischer, epischer und dramatischer Versuche ius»,m^
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iltlMr ato Wald ton Jhmtm tu MrittMn in der lloilterspraciM.

inaobea m laüMa. fiii Mlcbcs BegiiM ftnde leia scInMilei lÜA

H 4l«r |il«tleii ITimiliglicbkeit 4h AmMbrang. ffu») die Fims

deranf an de« Dnterricll in dieeem Lelimveife tm Gymnaeluin

Igelit durchaus nicht «o weil; es sollen weder Dichter, noch

Kedoer, noch Philosophen gebildet werden; sondern, was niaB

Müger und vernünftiger Weise beansprucht, beschränkt sieb «i*

gefth^ auf folgende«: «Der SehOler eoll bei eeiaeni Aastrill ane

dieecr WtlelscMe die Pfihigkeit beeilaen, «ich «einer Moileri-

SfriK he in der* wichlig^sten, jedem Gehildelen unerlässiichi ii Formen

des schrifllichen Ausdruckes gewaridt und correct zu bedienen.*

Diese Formen aber sind, übersichtlich gegeben, wohl nur folgende:

finsiUmig^ Beecfareibmig , Drief$ Geepräcb^ Abbandlang, Rede.

Wenn nun die ebengenannfen Formen aoeb die gebundene Rede

keineswegs ausschlieaeen, so ist doeh vorzüglich die une:ebundene

das um WAS eö zuuäch&l sich haudeit; woraus ^^ich für d'w Stil-

ttbungen am Gymnasium ein bedeutende*» Uebergewicbt der Proea

gegentt»er der Poesie ergibt. Und mit Recbt«

MaeGedanken inProea Mar nnd richtig aasdrOcken mklHmeii,

ist für Jeden Cebitdelen timimß:ring1ifb notbwendig, und bei gefa^

riger AiiIeilunfT auch für das bescheidenste Talent erreichbar. Poe*

tisch zu fühlen und zu denken, und diesen Gefühlen und Gedanken

den Anadmck der Scbönfaeit fn Terleiben, da« i«l ein Geecbenk

de« Himmel« an einzebie «einer Lieblinge, aber keinesweg« etwa

eine Zugabe, die eben jeder zur Mntlerainrache milbekommt De««

halb können und sollen Uehungen in poetischer Schreibart am

Gynina^iuni nur in so weit slattfinden, als es sich darum bandelt,

aratlicb durch praktiache Etnübnng verrchiedener Versarien den

fifinn Rkr Wohlklang uad'Rbythmn« an «ehärfen, feraer durch Ter-

«nebe der Kacbbiklang den Unteracbied swischen poetischem und

prosaischem Stile recht lebendig beirreifcn zu lernen — endlich

darum , dem unluugbaren Drange jugendlicher (jemülher nach

dicfaleriacbenfi GefOhlaanadrucke mit MaCs und Ziel ein gewisee«

Recht wideffahren an laaaen« — Hilngegen ist anf nnabliesige«

Binllbett einer deulllchen , bftndigen , reinen Prosa aller mögliche

Eifer zu ver^'eiiden, und hierbei iii i .ide inif dicjeniiren Schüler, die

sich durch poeU.sche Anlage irgendwie auszeichnen, von Seite des

Lehrers das «trengate Augenmerk zu richten; denn eben bei aol*

eben Scbüieni isl am eheelen za befürchten^ da«« «ie durch an-
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zeitige Häufung von Tropen, Flüren und Bildern aller Art, in

der Meinung, ihren Stil zu verscböneru, ihn so verunstalten, dass

I6l]»8t die trefiÜGhateD Gedanken unter dem schwfiteligen AnadniGke

von ihrer Kraft verlieren, und jene widerlkbe Vermengong der

prosaischen mU der poetischen Schreibart eniateht, die— nur in ge-

schrnacklosen Zeiten von geschmacklosen Menschen gepriesen und

empfohlen — von einem verständigen Lehrer nun und nimmer

geduldet werden kann. — Bei dem auf dieae kurze AtMchweiAing

folgenden Versuche, obgeuannte Hauptarten von StUdbungen in

einzeUien zu betrachten und mit Beiaptelen zu belegen, wird es

wohl möo:h*ch sein , m iitireii der Beispiele eine Stufenfolge vom

leichteren zum schwereren einzuhalten, oder bei manchem Thema

aomgeben, för welche Claaae c« eich am ehesten eignen dürfte;

«cht ao in BetrefT der Arten von Slüfibungen selbst. Fast jede

derselben kann in jeder Glasse vorgenommen werden, weil die

Schwierigkeit dabei weniger in der Form, als im Stoffe liegt. So

lasst sich leiclit eine Schilderung denken, die nur in der obersten

Classe mit Erfolg geliefert werden könnte; z. B. jene eines be-

deutenden Charakters In einem Drama von Schiller oder Goethe

a. a. m« — Umgekehrt mag manche kleinere Abhandlung aadi

schon in den ersten Classen des Obergymnasiums Tlatz finden,

z. B. die über ein leichlfassliches Sprichwort, wie: «Geld regiert

die Weltj^^ J^a Tag bringt, was das Jahr weigert;^ «Einsaal

ist keinmal« u. s. w. -* üebstbei beruht die grdssere oder ge-

ringere Schwierigkeit eines Themas auch noch ganz vorzügUeh

auf der grösseren oder geringeren Selbsländigkeil, die vom Schü-

ler bei der Bearbeitung desselben gefordert wird. Es ist etwas

ganz anderes, wenn man von ihm verlangt, er solle ein ihm vor-

gelegtes Thema ohne weiteres ganz firei bearbeiten, als wenn man
ihn dabei entweder aufein bestimmtesMuster zurNachbildung verweist,

oder nur zur Ausführung eines genau vorgezeichnelen Planes ver-

hält. Dieses geringere oder grössere Mals von Selbständigkeit

bei Ausarbeitung irgend eines Themas begründet zugleich eino

Eiotheilung aller möglichen Stilubungen in zwei Hauptgruppen,

nfimlich in solche nach bestimmten Mustern und in solche

ohne bestimmte Moster, welche Eintheilung, ohne Rücksicht

auf Stoff und Form, nur zur leichteren Uebersicbt und Anordnung
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eben erwähnter Siilöbangen für den praktischen Gebrauch der

Schale dienen soll —
Somit zneral Ton den Cebungen nach bestinmlen

Mastern.

Bei diesen lebungen sind dem Schuler Sloff und Form ge-

geben; es handelt sich also dabei vorerst darum, dass er

durch festes Anschliessen an ein gegebenes Muster lerne, seinen

Sinn auf etwas ganz bestimmtes dauernd zu heften und sich des-

sen Inhalt vollkommen eiVen zu machen; hierauf aber, dass er

durch Veräriilerung und Nachahmung allmählich zu sclbsländigen

Ausarbeitungen sich heranbilde. Die Uauptarten dieser Uebungen

sind demnach folgende: Uebersetsungen, Formverin-
derungen, Nachbildungen.^ Alle drei Arten können als

Vorübungen zu selbständigen Arbeiten dienen, und zugleich alle

drei in allen %i( r( la.^.Hii des Obergynmasiums Ajiw endung finden.

Alle möglichen Formen des prosaischen und poetischen Stiles kom-

men dabei in Betracht, und je nach der mehr oder minder ge-

nnnen Anschliessung an das gegebene Master werden die Ausar-

beitungen entweder das Gepräge blosser Vorübungen formeller Art

an «ich tragen, uiitr den Charakter selbständiger freier Aufsätze

aoneiinicn — eine Abwechselung der Uebungen, bei der eben

anch ihr Zweck erreicht isL

Uebersetsungen. Hierbei kommen nalürltch nur solche

ans den classischen Sprachen In Betracht ; und da könnte es schei-

nen, einerseils dass sclicm die mündlich vorgenouunenen genügen,

anderseits dass mit den schriftlichen ein Uebergriff in ein dem

Unterrichte in der Muttersprache fremdes Gebiet gemacht werde.

Beides wohl ohne Grund. Wfihrend nfimlicb beim mündlichen

Uebersetsen ein möglichst tief eindringendes Verständniss und ein

darauf jrpfrründefe?', möglichst wortgelreues Wiedergeben des In-

haltes immer die Hauptsache bleibt, und deshalb grossenlheiis die

Oberhand behält über die Schönheit der Form, so ist umgekehrt

Mm schriftlichen UeberseUen eben die Schönheit der Form die

Hauptsache, und das Verstindniss des zu übersetzenden Stdckes

mtiss dem Schüler, ehe er an die l'eberselzung tchnilet, so \ oll-

kommen erödnei und geläufig sein , das^s er sein Augenmerk nur

auf eine wohl sinngetreue, aber vor allem geschmackvolle Ueber-

tragung in die Muttersprache zu richten braucht. Daher soll der
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JMirar sa dieteni Bebofe Mkhd Thum wtUileni yoo 4mB er

fiberzeagi ist, dtss deren VeretSndnies den SchAleni keine Schme»

rigkeitmacht ; oderersoll diejenigen Stellen, von denen er vermulhel,

eie könnten manchem unklar aein, vorher mundiicii genau erklä-

ren; ja selbet eine Torünfige infindlidie SrUlnpiig ppnd Ueber-

eetznng des ganzen betreffenden Themas in d«r Scliiile mit Bii-

hilfe des Lehrers dürfte am Platze sein. Bei der Beurtheilung der

gelieferten Ausarbeitungen koofiea sich dann die Bemerkungee

ansecUieeslicli pnf die A^gemeaeenbeit and Schönbeit des Am-

druckes, die Richtigkeit und Leichtig:keit des Satzbaues beschran*

ken, und es wird sich die Gelegenheit bieten, die bedeutende Ver-

scUedenbeit des Genius d^r allen Sprachen von jeneni der Mutier-

spräche hervorzuheben und Tornn^tejtigerNachbfldnngderjenigenCoo»

struclionon und Snlzo:erüge zu warnen, die der Individualität un-

serer heutigen Sprache unbedingt zuwider sind— fims aber, um

den gebofften Nutzen bei solchep^Ueberselzungen zu ensieten» W
durch anziehenden Inhalt und iiusgezeichnete Form herrorstaeheade

Abschnitte am den Classikern ^u wählen seien, versteht sieh von

selbst; ebenso dass durch ^ine woblberecbueto Abwecbseivng neck

und nach nicht nur zum schwereren vorgeschritten, sondern aneh

versucht werden soll, die Hauptarten des Stiles stufenweise etasu-

üben. — Zu Uebcrsetzungen in Prosa für die 5. und 6.,

ja theilweise selbst noch für die 7. Glesse scheint Livins elae be

sonders reiche Auswahl von Musterstücfcen zu bieten, die un m
mehr Anwendung finden dürften, da die Schwierigkeil bei deren

Ueberhagung weit weniger das Ver^tüadniss als den Ausdnick

betraft. Zudem ist der Stil dieses SchriftsteHars so leich und

mannigfaltig, so voll Adel und Schwung, dass er gerade f&r dü
phaiitasiereicbe Alter der Jugend ganz besonders anziehend ilt

So dürften, um nur einige Beispiele anzuführen, vietleicht Iblgeade

Abschnitte wohl passen: Erzählung. Tik ManUua veruithdt

seinen Sohn zum Tqde. (VIII, 7.) — Deoins opfert sich dem Va«

terlande. (VIU, 9.) — Coriolanus von seiner Mutter bezwuogeo.

(II, 23.) — Sctiilderung. Dia Gallier räcken unter ßreenns

gegen Rom . (V, 37 sq.) — Vergleichung der Macht Alazandü^«

mit jener der Römer zur Zeil des zwtiteii sainnitischen Kriegei.

(IX, 17 sq.) — Reden. Der Dictator Caaullus fordert mm
Mitbirger auf, nidit nacli Vaji nuszuwunden. (Y, «I.) ^ Dir



t'eijcr die Wahl vua Themen zu AuIsäUea io d«r Muttersprache. dSo

Tiäm C CmOitjim tpriclit filr die Imt 4to «ofwiiM. (nr,8.)-*

EtDiubaT« und Scipio*8 Unlwredung^ vor der Schlacht bei Zama.

(XXA', 30.) — Und wie viele ül^nlichf, noch giaaj&epdere Ab-

Mhoitle Messen sich in Livius finden! —
F«r die 7, nad 8. CImm kwant^u Mhm und Teellas n

die Biilie kommea. Hü Ud»erfelb8«g de« «nlei Wer bot ein^
ieiqM ave im Eweiten. Sehildernnf en. Tod desGer^

maniciu (Ann. II, 69 sqq.). — Ver^iHung de« Brilannicns (Ann. XIH,

18«) ^ Lebensende den Cn. Pi«o, ÜI9 7.)— Ked^n« Cal^a^

cos an die firitaium aad Agricola an die Amr« (Agrio. 80.> ^
BetmchtaDgüi über Agriaola'a Tod- (A^. ficbluai^) ^ Die Auar

wabi paseender Sielten aoe Cicerone rhetoriaebea nnd philosophi«'

sehen Schnncn dürfte nuch nicht ganz verwerflich sein , "wenn

sie mit gehöriger Sorgfalt und nicht früher vorgenommen wird,

als bis die Schüler Gelegenheit gübabl haben , d^n Gegenstand

der Untaraacbong |Hrakt|rob keaaan a« lemeii, danul iboea

anch Miutcr dee Silk« filr Erörterung, Eridfimogi Abbaodloaf

und Beweisführung vorgelegt werden,

Metrische Ueb ersetz ung en bolkii eigentlich nnr in

so weit stattfinden, als sie dazu dienen können, die gewöhnlicb^

flieii Venarteo praIrtaBcb eioaaflben, aM darch ihre giöasereScbwie*

rigkeit den Scbfiler na zwingen, eeiae Matterepracbe naoh allepi

Seiten recht genau in's Auge zu fassen. Die knappe Form nö-

thiget ihn, nach dem pasi>tii(Jen Ausdrucke mit aller ATi>'lre]ij!:ung

des Geistes zu forschen — und schon diess ist em GewiffQ. Per

Anfang könnte mil einigen kicblen fabeln von Pbftdms geaMiabl

werden ) cur Einfibnag dfa planaten VeramaCtoi, dee jambiacban.

Um Hexameter und Pentameter einzuüben, dörflen einige SprOche,

Epigramme und kurze Elegien aus der griechischen Anthologie

am besten sich eignen. Eine Auswahl passender Themen dieser

Arl bietet wob( jede grieobiacbe Chreetomalhiet und faet übmU
findet afch eine aolcbe am UnteigymnaiiQni in den QAndtn der

Schfiier. Bedenklieher wird es mit grösseren Abfchnittea, In de«

Den die Schreibarl nichl mehr .so einfach ist, und wobei die präg-

nante Kürze der antiken Sprachen dem Schüler ungemeine Uinder-

Bisse aolgegeflstelll» jSs konnea «ad sollen freiliob trotz dieser

Mnrierigi^dl VeraiMska auch mil gfösserea KnMefsMckea gemaeht

werdeoi aber seltep, mü Yovaiobtiger AosiraU and nnr in den
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obtf«len CtaÄsen. Sa därften vtelleicfat einzelne Erzlhlungen und

Schildeningen au8 Ovid*8 Metamorpliosen zur Uebertragong nck

eignen, wie z. B. die vier Wellalter (Met. I, 89 sqq.). Die

Ueber&chweiiüiiun^ der Erde (I, 260 ?qq.)- IViobe's Versteinerung

(VI, 267 sqq.)- DesMidasBe&traluno: (XI, 146 £qq.). JJerculesTod

(IX« 13$ aqq.)* Ans Virgil vieUeioht: Schilderung etnea Terheeren-

den Gewitters (Georg. I, 816 sqq.). Preis des Landlebens (Georg. H,

458 sqq.). Leben der Scythen (Georg. III, 349 sqq.). — Ans Ho-

raz: Die zweite und sechzehnte Kpode, wegen des nicht schwie-

ligen Metrums und Verstäiidaisj^eii. — Aus Sophokles: Monolog

des Ajax (A. 81$ sqq.). — Die Erzählung des Oedipos. (Oed.

R. 776 sqqO«— Die Erzählung des xmdayayos (El. 680 sqq.). ^
und ähnliche Stellen mehr. — Bei all* diesen metrischen lieber-

Setzungen ist in noch höherem iiynde als bei den prosaischen nur

auf geschmackvolles Wiedergeben des Sinnes zu hallen, nicht auf

wortgetreue Uebertragung ; denn das Dringen auf diese letztere

könnte nur ateire und ungelenke Ausarbeitungen zur Folge baben*

Kurz , die metrische Uebersetzung soll und darf sich der frdeB

Bearbeitung nähern , wie dergleichen Wieland und Schiller als

Muster geliefert liaben , auf deren Vorgang die Schüler auch zu

verweisen sind. Von eigentlichen freien Kachbildongen ciassischer

Vorbilder später* —
Formveränderungen. Man versieht darunter die Dar-

Stellung eines bleibenden Inhaltes in veriuiderler Form; es wird

nämlich dem Schüler ein Mu8terslöck voicelegt und dabei die

Aufgabe gestellt, den Gehalt desselben genau von der Form zu

scheiden j ersteren zu belassen, letztere zu verändern. Je mehr

nun diese Veränderung entweder bloss den äusseren oder aoch

den inneren Bau des Musterstäckes mitberührt, ist die Umformung

entweder eine bloss nusserliche oder zugleich innerliche; ja es

kann durch die Art der geforderten Veränderung ein so wesenHi-

cher Unterschied zwischen dem Muster und dessen Umgestaltoag

sich ergeben, dass letztere beinahe als selbständige Beaibettnng

eines und desselben Stoffes gelten kann. — Das Gebiet dieMf

üebungen umfasst beinahe alle möglichen Gattungen von Auf-

sätzen, und liefert somit Sloff zu Themen für alle Clausen des

Obergymnasiums. Bs zerfallt in folgende Abtheüungen. Erstens:

Uebertragungen aas der poetischen Schreibart in die prosaische.
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rae der furogaitclien Form in die metrische. Dorcli die SMral

genannle Art dieser zwei Uebungen soll der Schüler den bedeu-

tenden Unterscbied zwitcheo poetischem und prosaischem Stile

pnkliscJi kennen letnen , nnd vom Lehrer wiederholt darauf hin*

fewieaea werden» da» dieser Unlerachied nicht etwa blow in den

Yeraen hege, sondern weit mehr in der Anffiwung and Behand^

lung eines gegebenen Stoffes , durch welche die ganze Form des

Satzbaues, so wie die Anordnung und der Ausdruck der Gedanken

bedingt seien. — Bei der Uebertragong in die Proaa ist «oflsit

auf die Conpoaition im ganzen znersl dnzagehen, nnd dann trat

a«f die Einzelnheilen im Satzgeföge und Anedmeke, nnd ee wird

sich hierbei manches, das für diu Toesie gar wohl passt, gewiÄ&e

Tropen, Figuren, Bilder u. s. w. in der Prosa als vollkommen

anzulässig erweisen. Deshalb wähle man zur Vorbereitung für

achwiengere Anearbeitongen der Art anfanga StAcke, deren Stil

mA jenem der Proea nftheri, wie s. B« Fabeln nnd ErzAhlmigen

von Geliert , Pfeffel , Gleim u. a. — Erst spater schreite man zu

Romanzen und ÜulJaden von Bürger, Uhland, Schiller, jedoch vor-

nehmlich zu solchen, die sich durch Reichhaltigkeit der Handlung

aoaceichnen* Ueberhanpt passen Dichtungen rein epischen Charak-

ters zu derlei Uebnngen am besten. — Der schrifUtchen Uebung

mvss die milndliche vorausgehen; der Lehrer lasse das zu über-

tra'rende Stück in der Schule vorlesen und — anfangs von einem

der fähigeren Schüler — nacherzählen. Die übrigen Schüler ha-

ben darüber, unter Aofforderong nnd Berichtigong des Lehrersi

die Kritik zu flben, und dieser luidet Anhss genug, bei orkom-

meaden Fällen unmittelbar die Belehmng an ein Beispiel zu knöpfen,

wodurch sie eben besonders eitidrinph'ch wird. Noch ist zu be-

merken, dass sich s der Lehrer anlangs nicht verdriessen lasse,

das ganze Stück in bündiger Prosa vorzutragen, denn Dilr den

Boginn dürfte ein solches Verfahren nothwendig sein. Bei wie-

derholten Versuchen ist auf die bereits eTlangfe Fertigkeit der Schü-

ler mehr zu bauen. — Beispiele. E r z a Ii 1 u n ge n. Von Hage-

dorn: Johann, der muntere Seifensieder; von Pfeffel: die Tabaks-

pfeife; von Geliert: Uans Nord; die beiden Wächter; der arme

Greis; die Frau und der Geist; Damokles u* a. m.; Ton ücht-

wer: iKe seilsamen Menschen. Idyllen r Irin; Arist, von Kleist;

PbUemun und Baucis, von Voss. Legenden: Der Tapfere; der



SSV Iteber di« Wabl ran Themeu «i uüritoM in der Mattenprache.

gerettete Jüngling;, von Herder. Romanzen und Bailaden : KaiMr

Max auf der Mariinswa/id
;

Herzog Lei>pold vor Sololhurn, von

CoUin; — der brave Mann (ßh £rzähltiQ^ zu behandeln); 4m

Raobgnf (kimiaeha YolkaHig«)! der wild« Jiger («rnsla Yolhi-

•ig») m Burger; iler Hing dm Pdlyknles; 4m Bftrgtoliftf der

Kampf mit dem Drachen, von Schüler— AehnÜche Themen dürf-

ten stufenweise für die zwei unteren Claissen des Ober^ymnesiums

abwendbar sein. Für die 7. und 9. CiaBia wären Ueberiraguagta

MS milielheohdeiitaclien DiehtingM in eudentsdie Pma aehin

deditUb keeoodero EveekmlMg, weil 9k die initiidlielie BrUlruiig

Roleber ilTerfce fbtila ergftnaen, thtila MferatAlsen und im Gtdftdil-

nisse zu erhalten dienen. Als Beispiele mugen gellen: Von einem

wigen der was siech; von drin gesellen i von einem (örechten

soku^fmfm^} m Ulridi Boneritis BdeUtein (& Wadmagal»

lld. LMehnob).'— Am demNibelinigeiiüadet IFIa Gwuto*MbH
kUde gewan; wis Stflü srslajtm waHi wie Mediger erümfm

wart. (Ini Aufzuge auch in Weinhold's Lesebucli, doch den

Schülern besser im Original vorzulegen.) —- Aus Harlmann « vott

Aue Iwein : Kaiogreants Abenteuer (S. Weinholdb Leseb.) ; Bruch*

•täflk« m «bMdeMelbeo armem Heisridi) CIregoriii« <& Wacker*

aagele l4i«b.); nad so lieaeeii aicVaool aumcbe ibaHcbe Bei*

apj«Ie anführen*

Mehr Vorsicht als die eben besprochene üebung erfordert

die UebertraguDg aus der proaaischen Form in metrische. Deoo

gerade bei diaeer Afl toii Amrbeilmgeo ist die Gefahr » den

nitotitef recht eteife» uageleake, bUaerae Ph>diicte getielert wl^

den, noeb grtaer, alt bei den oben eru'ahnten metrischen Ueher-

Setzungen. Dennoch dürflo auch hier wieder die Rücksicht,

dass der Phantasie der Jugend ihr Recht widerfahren und ihr

Sinn filr Abylhmne und WohIkJang auf jede Weiae geübt werdea

soll, an Cnneten ibnliaher Veraitobe spreoben, Wibreod aSmliol

bei der Udiertiagong ans der Poesie In die Proee Tomebmlieh der

Verstand Ihätig sein muss, wird durch das umgekehrte Verfahren

die Einbildungskraft geweckt) und gerade die knappe Form des

Verses awingl^ mr BeeobrinlaHig und achirfl dorob die Schwie-

rigkeit, troll dar engen Feeeeln des Hebroau sieb dennoch fni

und ongenwongen aniBudrüeben , gans ungemein den höbena

Spraciiiiinn. Jedeofatiti aber sollen Aufgaben dieser Art nur sdlei
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mi m fffiag« DaftMgf grtfibeii wtrim» Im Tteneii date

möchUo Fabein von Aeiop, Leasing, Sagen von Herder, Grimm

u. a. deffrl. passen und am zweckinafeigslen in der sechslen, viel-

leicht auch siebenten Urne vorgelegt werden.' Da ea mk aber

blM mm BiaAkvmg der netrUckeD Form liaiidalt, io darf

den Sehaicv die BrfiiidiBi||^ mi AiKiidiiuiif dea ganiMi «ichl

fiberiaaatn, sondern e« »im An daa Maater der Dmtedung ni

l'rosa vülLsiHiidig ausgearbeitet mit dem Bedeuten vorgelegt werden,

da»$ aiMser den Aenderengen, welche die melriäcbe Form nolh-

wmtdi^ awdity die gegtbeee DuataJIwif ia eUeei weaeDtliehe^

Ab Beiipiela dienen, Febels: Der Pecba md der BreoH

beerslrauch; der Affe und der Delphin ; der Adler und der Fuchs,

von Aesop (S. Mozart a Leseb. für daa Unterg. 1 B^). 'Leu$ und

dae Sokai'f Zeus uad 4m P£8c4» voa Laaaing. — Sagen : RabM

leii auf dm Todedbeltei AlKnader uad der afnkaawehe Kdaffi

TO« Mendelaioho (Hoaart'e Leaeb^ fb dae Ober|r. I« B.). Bae

Kiiui diiv Barmherzigkeit; IN'acht and Tag ;
der sterbeiide Schwan,

von Herder (Ebendaselbifl). — Idyllen: Meoalkaa und Alexia $

daps bölxerae Bein , von Gaeinw* — Bei all diesen Themen atreifl

aifiltf aar die Coaipoeilioar ioiMlera theilwelae aucli die Bfmk^
edwa aa aalM aB*e peetiaehe^ daai deren Uebeitragung ia Verae

den Schülern dadurch sehr erleichtert wird. Andera verhält es

sich liiit Themen, bei deuen auch die Composition umgestaltet

werden muss^ um i^tiacJi M w^rdea, and aiit floicbaa darf eelM
eia Venuck aiclil fewag^ werdaa»

Auaiarludb dar Sehale kaan der Laker attecdiofi sv Be-^

urtheikiog poetiscbtr Arbeiten, die ihm begabtere Sebilier frei-v

wilhg- vorlegen, sich herbeilas.sen , doch wird er auch hier mehr

einen mässigenden ats spornenden Einfluss za nebinen babeo* Wo
akh Imw eateehiedeaea Taieat zeigte wird er voa vorae kerein

Yoa der Fortaetinag aelcbar Arbeilen abcalbea. Wo Taleoi aa4

Aakg» aicb kundgibt , wird er dea Schfiler bei jedem Anleaao

zur Erkonntniss zu bringen suchen , dass die Beschäftigung mit

dem iSdiunea ein nicht minder ernstes Studium erheischt, aia die,

was Nnmer filr einer aaderea Koaai oder WiaaeaacbaA»

Zar Anfgabe der Sckale dfirfea aber poeliaeke Aiaiarbei«

taagaa nie gemackt werden: eine eoteke ZaBMltaBg an aBa
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Schüler ohne Unterschied und ohne Berücksicbligung der indiri-

dueilen geistigen Anlage ut entochiaden anzulüBaig. Wird rie

demiingeachlet bie and da gemacbt, so ist diess ein MissgriiT,

dessen Folgen gewiss sehr nachlheilig; sind.

Briefform. Der Brief wird deshalb hier aufgefiihrl, weil

im Grunde jeder Brief eine Fonnverilndening ist. Man beneblet

eben schriftlich, was man mfindlich berichten entweder nicht kana

oder nit hl müI, und so mmid die Erzählung, die Scliildenin|f,

die Abhandlung
,

das Gespräch die Form des Briefes an. Hier

zunächst soU jedoch nur von solchen Briefen die Rede «ein, n
denen ein bestimmt vorliegendes Vusterstuck für die Schäler den

SloH liefert. Sie kennen z. B. Hirschfeld s :Schilderung des Erd-

bebens in Lissabon (Moz. Leseb. f. d* Unterg, d. B.); man stelle

ihnen nan folgende Aufgabe : Ein junger deutscher Kaufmann, der

eben zur Zeit jene« furchtbaren Ereignisses in IlandelsgeschäRen

dort verweilte, berichtet seiner verwitlweten Mutler, deren ganze

UolTnung auf ihm, ihrem einzigen Sohne, beruht, was er «duvck«

liehe« «ah und erlebte^ und wie ihn die allgütige Vorsicht m
dem allgemeinen Untergänge rettete. — Auf ähnliche Weise kön-

nen noch viele Musler&tucke erzahlenden, beschreibenden, beleb*

renden Inhalte« in Briefe umgewandelt werden ; nur wird es «Itti

von Wichtigkeit «ein, da«« der Lehrer genau bestimme , wer der

Schreitier und wer der Empfänger des Briefes sei , da nach dem

verschiedenen Charakter beider der Ton der Bearbeitung verschie-

den «ich geetaiten mu««, und der Schflier gendihfget wird, ni

die verschiedenelen Verhältnisse des meiisdiüchen Leliens sich hin-

einzudenken. — Beispiele: Brief eines öslerr, Ufliciers, der io

der Schlacht bei Leipzig mitkämpfte und verwundet wurde, an

«einen Vater, einen greisen Edelmann. (Nach Kohhrausch; «Die

Völkerschlacht bei Leipzig.» Moz. Leseb. f. d. ünferg. S. B.) —
Hier wäre es zweckmäßig, zu bestimmen, bei wekher Waffe, in

weicher Abtheilung er diente, wann er verwundet wurde u. «. w.—
Brief «ine« Studenten au« Jena an «einen ehemaligen Lehrer der

Geschichte über Schtller's Anlrillsrede als Professor: Waö hcissl

und wozu studirt man Universalg^echichtel — Hier würde sich*«

um genaue Darlegung de« Gedankengange« benannter Rede haa-

daln, und um die Schilderung des Eindruckes, den sie auf den

jHgendiich«fiiX|ihörer machte. Auch längere historische Sclu^
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Herongen kditnen za efner Reihe von Briefen mgestaltet werden,

i. B. Briefe eines jungen spamsjclien Fürstensohnes im Heere Han-

ubal « bd dessen Zog äber die Alpen, gerichtei an aeiaen firuder.

(Nach LiT. L XXL) — Briefwediael elnea jongen Patriciera im

Heere des 0- Cäcilius Melellus in Africa mit seinem Freunde zu

liom. (Aach SaUusUi bellum iugurthinum,) Hier Ikämen nicht

va die Breigniaae und Peraönlicfakeitea auf dem Kriegaachaupiatze,

floadetn aodi die poUliachen Verhiltntaaa der Parteiea zo Rom in

BHracht. — Viele AehnÜchkeit mit solchen brieflichen Millhei-

lungen haben Aufzeichnungen in Tagebüchern, kurze Denkwür-

däfkeileB, Memaire$; z. B: Aua dem Tagebacha emea.daiitaehao

Oflieiera, der den Rdckzvg aua Ruaaland unter Napoleon mil-

machte. (Entweder natl» .Segur oder einer andertn auöiührlichen

Seiiilderung.) — üeberhaupt eignen aich gar manche groeaere

Wcflta zo aolchen Uebungen , und ea kann bei denaelben anf die

IMicbe Lecläre der Schüler Rucksicht genommen werden.

Nachbildungen. Bei diesen soll der Schüler Erzeugnisse

liefern, die den ihm eben vorgelegten Muatern in Form, Gang

VDd Haltung fihnlich aind. Die einfachate und leicbteala Art der

Fachbildung ist die blosse Reproduclion ; es w ird z. B. dem Schü-

Itf «me Erzählung oder Schilderung vom Lehrer vorgetragen und

^aa die Forderung an ihn geateltt, aelbe unmittelbar aua dem

Miditnisae mit eigenen Worten wiederzugeben. Solehe Uebim-

fen [id9stn hauptsachlich für das Unlergymnasium, wenn sie gleich

VKh von Obergynuiaaium nicht auageaekloaaen aein aollen; dann

*Wr mögen aio in der Regel nur miudlich vorgenomaoen werden;

<^fiiich dürften sie höchstens manchmal und nur in der 5. und

^l^a 6. Classe zu Ausarbeitungen in der Schule zu benützen sein,

in die Aufmerkaamkeit und Faaaungakraft der Schäler in ar«

FTObea« Damit aber ihr Augenmerk alch aufdiejenigen Puncto richten

Wune, die bei der Reproduclion hauptsächlich in Anschlag kom-

^^n, musa der Lehrer seinen Vortrag so einrichten, dasa daa

muMeagehdrige auch für die ainnliche Auffaaaung aich ao grup-

PiK, wie ea dem Gedanken nach zuaammenbingt, daaa daa ba-

llende naclidrücklich hervortrete , oder je nach Umständen be-

^Qders bemerkiich gemacht werde; denn von der Eindringlichkeit

Yoftragea bfingt daa Gelingen der Aufgabe weaentlich ab. —
^''^^•••wßelbslandigkeil verlangen schon diejenig tu Aufg s zu dert.»
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Umng ämMmUm dem MiiUir «im nur die BiuptgeeiklitaiNanley

diö »Ilgemeinen Umriss« ph% was ihn natürlich nölhigrt , maocbei

tfAgeeigiMto ausauscheiclen , das ^eei^Tiete acszowählen und su

ifdiM% ja manchm au» eigenem beizufügen , 2:11 ertiDdaiiy zm ge-

MiltM. Man Ifft s. B. Qo9/lk»§, hmtkmtmg dm teüdflsä

Jm h. Atendnabl vm Lmik dt Vinci» vor {Mm. UtA. t d«

Untergymn.y 4^ B.), «nd fordert von ihm die Bescfareikittg tiMt

ihm wohlbekannten kircliliclien GJemfildes ganz auf Ähnliche Weiae«

VeriMif jedoch nnoss der Lehrer den ikhüiern klar gemacht haben,

worin die Tnffliciik^it diisdr MnilerlwsdirMbwig bütaha, md
wmn aaihr raebiaabttiente^ tAaüA tot «Utn der ricbligaSlaiid«

panct voitdem aasdarScbriflileftr aainea GeganstaiR^ did

Klarheit und UebersiL'hllichkeit der Anordnunjer des Stoffes im g^;\nzen,

und endlich die Treue und Lebeädigkeit derSchilderung im eiozeiaeii,

dnicli weloba bannoilBdi YtreiiiUaYonfigader Paridelhmg ar aa er-'

reicbl, dw dir Leaar daa Bild unnittalbar vor aaibea Aogwl

iwWeifM afebl«-^ Auf fibaUcba Weiaa kdoneii daasiBcbe Beachrei-

bungen von Naturgegenständen und Erscheinnngren , von Kunst-

producten aUer Arl^ von Ereigniasen und Yorkominnij»5en im Men-

aateaMan n» & ala Mogtep aar Macbbilduog baodtat werden»

dbar «uoii wmt elaaaiiala BasdurailMnigaii} solcb»,. di» aidi wohl

dmh Lebendigkeit, aber atdil in eilen den Mnlaa dnnA CarraoU

beü des Öliles auszeiclmen , wie z. B. manche von Vogel, Kohl

u^ a. dergl. dürften dazu nicht gerechnet werden, falls man nicht

kk Mc Lage iat, diaaa Mreafaeii w der BamUmg zu beeei-

tfgan. ^ WiMt nnir foeÜMhe Hnslar, ao^ ial ea rmhaa«, mm
Im ata damr epiMheir oder didabtiepb iiociifeibenden Gebiete m
nehmen, da im lyrischen fast iinmer die Gefühle irnd der 8chwun^

der Phan(a&ie die Oberhand über die ruhige Beobachtung behal-

ten. — So köaoie z. B. Btirfer*a «Lied vom braven Manne'' als

Mmlar dtaan sar Miildertinf einer Waaamiiolh , «Id ingieiGby

aal gariagar Aendevaag einai Chnaiandea In SloA^ la einer Er«,

sibhmg mit> der Aufschrift: Grossmüthige Rettong einer Farnttie

aus einem Brande. — Eine recht artige Erzählung liewe sich

auch nach Gie^cbrechl's Gedicht: ((0er Lootae'' bilden (in Wak-

keraagera kleiaen Laiebnoba ^gedrnds»), weiMi dem Sefaüa»

bloas die nflbapa A«fftkrang aioaa gau» tragend geneiahnalan BaW
wmks iberkssen Uiebe. — Fernere Beispiele zu Nacbbildungeii«
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dis Oewitler, nicfa Yirg^ir« 6«or^. /, f. Aitf; die Kampfspiele

bei den Griechen im Heldenzeilalter , nach Homers lliade XXIII,

T. 255 ffg. — Der Empfang des .Sohnes im elterlichen Hause

mch glödüicb voUendeten Stodien, idyllisches Gemähie nach Vossen^

Gedichte: ^der debzij^ste Geburtstag;^' der Streit der Jbhre»-

seilen, Parabel nach Herder's ^^T^^g und Nai ht ' u. a. m. Auch

SchildeniBgen von Charakterea lassen sich auf diese Weise nach-

bilden; z. B. der lerstreate Student, nach Theophrast*s «derZer-

slrale^ (Moz. Leseb. f. d. Unterg., B. ST.); oder als Gegenbild,

Zog für Zug nachgezeichnet: «Der Schweigsame*' nach Theo-

fhrast's «Plauderer'' (Moz* Leseb. ebend.) oder nach Horaz (SaL 9

des 1. B.) — und dergleichen Gegensätze mehr. — Der grösste

Theil dieser und ähnh'cher Themen mochte für die 5. und e.CIasse,

wegen der Kürze Iheilweise auch zu Coiiiposiliunen in der Schule

aagemeseeii sein; für die höheren Ckssen nOssten wohl Stoffe

?en nebr Gehalt und Umfang gewählt werden.

Ueberganc zu Ausarbeitungen ohne bestimm le

Muster. — Ual)ea die Schüler durch Uebuugen nach bestimm-

ten Mastern in Irgend einer Stilgatlung einige Fertigkeit erlang^

10 laese man sie in eben derselben freie Ausarbeitungen ohne be-

slirumle Muster versuchen. Es ist mit diesem Vorgänge keines-

wegs gemeint, dass die freien Ausarbeitungen erst gegen Schluss

des Gymnasiums stattfinden sollen, im Gegentheile, — sie sollen

die Nachahmungen statig begleiten und so die Schüler stufenweise

iß alieü einzuübenden Stilgaltungen zur Selbständigkeit heranbil-

den. Anderseits sind unter «freien Ausarbeitungen" keineswegs

soldie gemeint^ die von den Schulern ohne Uinweisung auf Irgend

welches Muster ganz selbständig geliefert werden sollen ; es hiesse

einem so jugendlichen Alter eine vorzeitige Kraft der Eilindung

und Gestaltung zutrauen, wollte man voraussetzen, es sei iahig,

OB ihm Yorgelegtes beliebiges Thema ohne weiteres ganz aus

äeh selbst zu bearbeilem Gebunden freilich an ein ganz be-

stitumtes Muster sollen die Junglinge nicht fortwährend sein,

aber deshalb nicht ohne alles und jedes Muster. Im Falle nun,

der Lehrer es zweckmäßig findet, seine Schüler auf kein

tatinintes Muster zar Nachahmung zu verweisen, vertrete er

Selbst de^n Stelle, das heiitöl, er mache ihnen die ilauplgcsichls-

pOBct^ den Gang^ die Absicht des zu Itefemdeu Aufsatzes klar*

MiMhrift fir 4»« 8»terr. Qfntn, 1SS2- V. a«n. 24
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Diess geschieht in der Regel durch eine vorläufige fieeprechuag

des za bearbeitenden Themas in der Schule, die beinahe nie so

unterlassen ist, da van ihr das Gelingen der Ausarbeitung wesent-

lich abhänjs:!. Bei leichteren und kürzeren Aufgaben kann die

mündliche Besprechung genügen, bei grösseren und schwierigeren

soll der wirlüichen Ausarbeitung eine förmliche von den Scbfllem

SU Hause aufgesetzte Disposition vorangehen, die der Lehrer je-

dem einzelnen genau corrigirt zurflckslellt. Diese Vorsicht

ist anfangs, naiuenllkh bei budeutendcren Abhandlungen und Re-

den, durchaus nöthig; dadurch allein ja wird es möglich^ dass

auch der minder befähigte Schüler selbni bei 8chwien>eren Auf- *

gaben eine wenigstens lesbare Ausarbeitung und der Lehrer eine

wahrhaft nulzbringende Correctur liefern kann. Denn was soll

er corrigiren, wenn der ganze Aufsatz ein Fehler ist! — Die

Methode hingegen, verniöge welcher der Lehrer den Schülern die

Disposition selbät angibt, fuhrt, dauernd angewendet, zu leerem

Mechanismus und trockener Einseitigkeit, ist daher nicht rithUch;

besser ist es, man lasse, nach genauer mündlicher Brörterüng der

Hauptgesichtspuncte des Themas durch die Schuler selbtit unter

Leitung des Lehrers, die Wahl der Disposition jedem einzelnen

derselben frei, da obuediei^ä das fehlerhafte bei der Correctur be-

zeichnet wird. —
Form der Erzählung, Beschreibung, Schil-

derung.^ Die Schftler des Obergymasfums Brzthlongen selbst

erfinden zu lassen, scheint etwas LtilLiikhcli nnd gewagt; bedenk-

lich , weil sich so junge Leute bei der unmöglich bedeulendea

Ausdehnung ihrer Erfahrung in der Krßndung auf einen kleinen,

aliläglichen Kreis beschränkt sehen, in dem etwas der Rede wer-

thes kaum geleistet werden kann , wie denn auch in der Regel

derlei Erfindungen matt und platt sind ; gewagt ist es , weil

die Jugend, eltLii durch den Mangel an Erfahrung verleitet^ gar

leicht der Kinbüduogskrafl die Zügel schiessen lässt und auf Aben-

teuerlichkeiten ausgeht — was noch weniger frommt. Ueberhaupt

aber handelt es sich bei stilistischen Oebungen nicht um die Er-

findung , sondern um die Darstellung, nicht um die eigene Wahl

des Stoffes, die nur etwa als eine besondere Art von Denkübung

einen Werth hat, sondern um die lebendige Auffassung und Dar-

stellung des mitgetheiilen Stoffes. —> Somit därfle die Uebung,
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Spriehwdrter, aygemeiDe sittliche Sätze, gute und schlimme Eigen-

Mten der tfanacbeiueelA durcli «elbslerfondene Fabeln , Pnrabeln,

KniUnogen s« erUiutern, bdchet selten ein befriedigendes Ergeb-

ni&s in stilistischer Beziehung liefern; wohl aber können solche

Aufgaben zu anderen Zwecken, nach Lessing^'s Andeutung, be-

fähigteren ^hulera mit Wulzen gegeben werden. Im allge-

Miiiea gebe daher der Lebrer einen gans Inirzen Entwarf und

tibeitae dann den ScbOIeni die Ausarbeitung desselben sammt

der stttlleben Nutsanwendung. Bei Uebnngen dieser Art icann sich

sowohl (las Geslüllungs- uU tlaü ßeurlhtilungsvermögen jedes ein-

zelnen zeigen, und zugleich im ganzen ein befriedigendes Re-

sultat enieii werden. Beispiele solcher Entwürfe zu geben, i^

iberfiMg; jeder Lebrer macht dergleichen am besten selbst, in-

dem er entweder den StolFselbst erfindet, oder ans dem reichen Vor-

ralhe alier Arten von Faln-ln und Erzählungen schöpft, die ihm

eigene Leetüre düfbitlel. — Uebrigens passen derlei Themen, weil

nie grösstentbeils vun mäfsigem Umfange sind, besonders zu Com-

Positionen in der Schule und ihrem Charakter nach zunächst für

die und d. Classe. — Bei den eigentlich historischen Darstel-

Inngen dürfte es im Obergymnasium kaum möglich sein^ die Stufe

der Nachbildung zu überschreiten ; denn ohne selb$tändfg:e For-

schung kann man schwer selbständig urlheüen und darstellen ^

nnlbständige Forschung aber ist nicht Sache des Gymnasiums. -

Somit wäre es wohl am rithlichsten, bei Uebungen der Art die

Scbftler geradesn an die besten Muster zu verweisen, und ans

grasseren lui>lüri.>t:he[i Werken \uü anerkaiiiitcni Werths einzelne

besonders ausgezeichnete rarlieen in gedrängter Kürze nachbiU

den zu lassen. Z. B. «der Kampf bei den Thermopylen'^ nach

Herodot , VU. B. 201 — 22S C «Die Schlacht bei Cannft und

dnrsn Folgen,'^ nach Livius, XXD. B. S8. Gap. bis zum Schluss.

^Der KreuzEug Friedrich Barbarossa s^^ nach Raumer s Hohenstaufen.

^tWallensltin'ö Slurz'^ nach Schillers dreissigj. Krieg, IV. B. «Gustav

Adolph's £nde nach kurzer Ueldenlaufbahn,'^ ebend. Hl. B.— und ähn-

liohas mehr nach alten und neuen dassischen Geschichtscbreibem.

Ein weiteres Gebiet zu selbstindigen Arbeiten eröffliet die

Form der Beschreibung und Schilderung, die sich an jene der

Erzählung anlehnt, ja häufig mit ihr verbunden ist.— Hier kunimt

zunächst der Kreis jener Gegenstände und Yorkomninisse in der

24*
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Natur und dem Menschenleben m Betracht, die dem Schfiler darob

eigene Anscbaaang mid Bifahning bekannt oder zogingticb eind.

AUo Naturerscheinungen und Breignfeae, \v\t Morgen^ Abend,

Jahreszeiten, Gewitter, Sturm, Wasser- und Feuersnolh u. s. w.

;

Oertlichkeiten, wie Gebirg und Thal, Fluss und Meer, Dörfer, Städte,

Länder; Kunslproducte , wie Maschinen, In^strumente, Gebäude,

Denkm&ler, Gemälde; Vorfcommmsse des tagücben Lebens, wie länd-

liche, städtische Feste, Reisen zu Wasser und Land — und un-

zähliges andere. — Bei jeder Beschreibung ist nun die Haupl*

Sache, dass der Siandpuncl, von welchem aus, und die Absicht,

iu welcher man beschreiben soü^ genau bestimmt werde. Z. B.

die Beschreibung eines Landhauses mit Wiesen- und Ackergruad

wird Tom ökonomischen Standpuncte aus ganz anders sieb ga-

stalten messen, als von jenem des ästhetischen Beschauers; die

eines Refrenbo^cns panz anders, wenn man den Zweck hat, wis-

senschafüicli zu b('lehren^ als weufi man beabsichtiget, eine reli-

giöse Stimmung zu erwecken, oder zu röhren. — Jene Art der

Beschreibung nun, die das Biid des zu beschreibenden Gegenstan-

des nur treu wiederzugeben bemAhtisI, meist in der Absicht, um ni

belehren, passt in der Regel für das Untergymnasium, und findet

nur Iheiiweise noch im Obergymnasium Platz , namentlich bei

schwierigeren Objecten, z. B.. bei compliciitcn Maschinen und In-

strumenten, physikaliscben Versuchen u. s. w. Nur wird es dano

rälhlich sein, die Bescilreibung in die Form eines Briefes oder

Gespräches zu kleiden^ um die trockene Aufisählung zu beleben.—
Jene Art der Beschreibung hingegen, bei welcher der äsi höfische

Gesichtspunct vorzugsweise mafsgebend ist, passt mehr für das

Obergymnasium. Es ist diess die Schilderung, bei der es nicbi

nur auf genaue und aufmerksame Beobachtung und treue Wieder-

gabe derselben ankommt, sondern hauptsächlich auf die Phantasie,

das Gefühl und den Geschmack. — Die Auswahl von Slilübungen

in den verschiedenen Thcilcn di'rses umfangreichen Gebietes ist

sehr reichhaltig. — Kaum einer Ei wöhnung bedürfen hierbei Er»

scbeinnngen in der Natur oder Vorkommnisse im Menschenlebeiiy

die allfiberall beobachtet werden, also auch Aberall Stoff zu Scbil-

demngen geben können; z. ß. Wirkungen eines verheerenden

Sturmes. (Cut i.st's , wenn an einen wirklichen an einem I)eslinim-

ten Orte vorgekommenen Sturm erinnert wird.)— Der Jabrmaikl
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eiMT kleinen Landeladt (ebenfalb za locnlisiren)* — Dae Kirch-

weihfest mif dem Ikiaiathsdorfe. (Brief eines Studirenden au sei-

nen Mitschüler in der Stadl ) — Die Ferienreise in s Gebirge u. s. wl

— Kunstgegenstände: der Siephansdom ; das ilonument Kaiser

Josephs; das GrabnMl Maria Chrislinen'a; Tbeaeits and der Cen-

taor (für Schjtfer in Wien)* — Eine noch ergiebigere Ausbeote

on sehr angemessenen Themen liefert die Scbilderang im mora-

lischen, liislori.'ichL'ii und ästhetischen Gebiete durch die so":« nann-

ten Charaktt ri>tikcn. 6choii oben war von der Nachahmung all-

gemeiner Charakterschilderangen die Rede; jedoch dürften gerade

aUgemeine Charaktere, z. B. der dea Sparsamen^ Geizigen, Frei-

gelM>en, Verschwenders n. s. w. , weil sie zn^abstract sind und

schon III das schwierige Gebiet der BegrifTbeslinimung-en überge-

hen, sich am wenigsten zu Autgaben eignen. Das individuelle^

lebendige verdient diirrhwegs den Vorzug. Somit zuerst von

den historischen Charakleriaiiken. Bei diesen wird es,

namentlich aniangs, zweckmi£ng sein, die 5chöler auf Master hiii>

zuweisen, um ihnen die Auffassung im ganzen zu erleichtem, die

HauptgesichlspuDcte im einzelnen vorzuzeichnen , endh'ch — um
ihr ürtheil zu lenken ; z. B. Uannibul^ nach Curnelius und Livius,

Tbemisiokles, nach Thucydides undPlutarcb; Catilina— Jagurlha

— Marios — Sulla, nach Sallusl; Aagostus, nach Horas and

Tacitus; Karl der Grosse, nach Lorenli; Friedrich I. aud der II.

aus dem Hause Hohenstaufen, nach Kuunier ; Pabst Sixtus ti( r V.

nach Ranke; Rudolph von Habsburg, nach Lichnowsky; Philipp

der IL von Spanien und Wilhelm der Schweigsame, nach Schil-

ler; Sokratea im Leben und Tode, nach Plato's Gaslmal, Krito,

Apologie oad Phidon. — Besonders fördernd ist ea, wenn der

ünlerricht in den Sprachen und jener in der Geschichte sich hierbei

die Hand reichen, so dass dieMati rie, die der SchiÜ r (Uirch Leclöre

oder Vortrag sich aneignete, zur sclirifllichen Aufarbeitung benutzt

wird. — Interessanter and noch bildender werden solche Charak-

lecachildenittgen durch vergleichende Zusammenstellung, Dadurch

wird der Scharfsinn der Schüler ungemein geweckt , indem sie

aui die Aehnlichkeit oder Unahulichkeit irn ganzen und einzelnen

einzugehen genolhigt und dabei genulint werden, den Stoff

g:enauer nach allen Seiten zu betrachten. Z. B. £paminondas und

Gustav Adolph; Romuius ond Chlodwig; CSsar und Napoleon;
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Pansanias nnd Waüenstein; Elisabeth von England und Maria

Theresia von Oeslerreich j Wilhelm Teil und Andreas Hofer. —
D«M.sa solchen Aufgaben keine Charaktere f^ewihll werden dür-

fen, die einander allzofeme atehen, aondem aolcfae, die Irols aller

Terachiedenheit denn doch gewtsae Zäge der Aehnlichkeit hahcii,

die eben den Stoff der VcrLleichung Luiden, bedarf keiner beson-

deren Erwähnung. Cjanz auf gleiche Weise können auch poetische

Gestalten aus vorzüglichen epischen oder dramatischen Dichlunfen

Stoff ZQ Charakteriatikeo liefern. Solche Aufgaben aind nm so

unterrichtender, als aie deoStlifiler ndlhigen die betreffende Dich-

tung recht genau durchzustudiren, um sich in den Stand zu selzen,

den 7.U schildernden Charakter in das gehörige Licht zu sleHen.

Zudem wird der psychologische Blick durch aufmerksame Beob-

achtung der inneiBten Triebfedern der menechlichen Uattdlangeii

ausnehniettd geachfirft. — Auch bei dlcaen Theoien iai die Ver-

gleichung aebr passend. Z. & Achilles und Rektor, ihr Charakter

und Schicksal. — Diomedes und Odysseus. — Juno bei Hcmier

und bei Virgil. — Hagen und Rüdiger.— Chriemhilde und Brun-

hilde. — Maria Stuart und Elisabeth. — Max und Ottavio Picco-

lomini — Iphigenie bei Eoripides und bei Goethe.— Dass fibri-

gens ähnliche Aufgaben npr in den swel obersten dessen gegeben

werden können, Ycr.steht sicli von selbst. —
Viele ebengenannle Schilderungen gehen mehr und mehr in

das Get>iet der Beurtheilung über und nehmen nach und nach die

Form der Abhandlung an. In dieser Form können die ver-

schiedensten Themen behandelt werden, denn jeder denkbare Go*

genstand kann , nach einem gewissen Gesichtspuncte betrachtet,

SlolT/u einer Abhandlung geben ; der Zweck dabei ist immer das Aus-

sprechen einer Ansicht^ eines Urlheiles und einer dadurch zu be-

wirkenden Belehrung oder Ueberxengung. Gewöhnlich werden

gewisse Fragen gestellt, und deren Lösung durch GrOnde TersoiAt;

es handelt sich also hauptsfichlich darum, dass derl^nn der Frage

gehörii:: gefasst und der richtige Weg zu deren Beaiilwortung

eiiigc^cblagea werde. Der Verstand, die Urtheilskrafl, weniger die

Anschauung und Phantasie ist es, was dabei in Anspruch genom-

men wird. Deshalb eignen sich Aufgaben dieser Art weniger l&r

die ersten, als ßU*die letzten dessen des Obergymnasiums.— Als ndlx-

Lche Vüi Übung zu eigentlichen ^lu^äcrca Abhandlungen können
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£rliiäniageo von Spricbwörlern, moralischeo und poetischen San-

lenzen dienen^ die schon in der ^«and a.Clawe ganz wobl aui Platze

fliiHl. — Dabei wird der Lehrer atela wohl thnn, den GesichU-

poncty nach welchem der Sprach zu erklären ist, in die Aufgabe

einzuschliessen. Z. B. hat das Sprichwort: <,GeId regiert die Well*

die Rellg-ion und die Errulirung für sich'? — Hat der Spruch:

^Vbi benc, ibi palria^^ eine sitUichc Berechtigung, und welche?

— Darf der Spruch: «Undanic ist der Welt Lohn"» vom Wohl-

than abhallent — Welches Ist die schlimme und welches die

gute Seile des Spruches: ««Ach! man lebt nar einmal!»— Nicht

minder geistweckend ist es, wenn man zwei einander enlgogenge-

selzle Sprüche hinstellt und die Erörterung des für und wider

verlangt. Z. B.: «Der Prophet gilt nirgends wenigeri als im Vn-

lerlande;*^ und : «Der Heller gilt da am meisten, wo er geschlagen

wird.»

—

4t9faiju$iiiio^pere0imwndu^—und t^iummimjus^summa

injuria.'^— Aebnh'che Ltbungen können auch mit Dichtersprüchen

vorgenommen werden, wie sie in einzelnen Epigrammen und grös-

seren Werken vorliegen, üan denke an die griechische Antholo-

gie, an PubUua Sjfrm^ an Freydank's Bescheidenheit o. a. m.

Welch' reiche Blumenlese bieten Herder, Schiller, Goethe!

Stoff zu grösseren Abhandtongen, hauptsächlich für die oberen

Classen, bietet die Geschichte. AVird n itnHch irgend ein histori-

scher StoiT nach irgend einem bestimmten Gesicht^puncte nicht

rein erzählend bearbeite^ so entsteht eine historische Abhandlung.

Solche Ausarbeitungen machen den Geschichtsunterricht erst recht

lebendig, da ale den Schüler notfaigen, den oft nur mit dem Ge-

daulitnisse erfassten SlofT mit Hilfe seines Urlheiles zu sklikn und

anzuwenden. — Wegen ihres besonderen ISutzens sind solche Auf-

gaben oft zu steilen. Z. B.: Wie kam es, dass Rom zweimal

Welibeherrscherin wurdet -^ War die Zerslömng Garlhagos

den Römern von grösserem Schaden oder Nutzend — Weshalb

konnte trotz Ciisars Ermorihuig die republikaiii.vi he Verfassung

nicht wieder empor koninien Y — "NVas trat den lioniern bei Ger-

maniens ßesiegung hinderlich entgegen? — Verdient das Mittel-

alter den Vorwurf der Barbareil — Bestand in den allen Repu-

bliken wahre Freih^]tf — Weshalb breitete sich der Islam so

schnell aust — Warum war bei den Alten die Verbannung eine

so harte Strafe? — Weshalb wurde Wien vcrhuüuissmäfsig spat
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eine* europäische Gro£»lad(?— Welche eigenthömlichen Momente

kommen bei der Bntwickelung der Ctütur in Oeslerreich gegen-

über den westlichen NacbberlAndem in Betrachts— Wie ofl bln-

tete Oesterreich für Europas Freiheit 1— Was verdankt Deutsch-

land jMaxiniilian dem ersten 1 — Bei solchen und alinlichen Aus-

arbeitungen liegt dem Schüler ein grosses, fassbares Materiale vor,

das er nur ordnen und zu bilden hat. Schwieriger za be-

hnndehi sind Stoffe, bei deren Ansarbeltong er aaf seine Brfah*

rung and aefai Urtheil allein angewiesen ist Daher können solche

Aufgaben in der Regel nur in der obersten Classe gegeben wer-

den, weil sie eben ein bedeutend entwickeltes Denkvermögen und

grosse Uebung in freier Darstellung erfordern. Nützlich ist es,

zur Vorfibang für bedeutendere Ausarbeitungen der Art anfangs

Stoffe zu wfihlen, die dem BHa|iningskreise des JQnglings nicht

zu ferne liegen, sondern mit seinem sittHchen oder geistigen Wesen

in enger Beziehung stehen. Z. B. : Brins;en die üebersetzungen

der Classiker in den Händen der Schüler mehr Schaden oder

Mutzen 1 — Worin besteht die Bedeutung der classischen Siudien

auf Gymnasien t — Wozu lernt man mittelhochdeutsch 1—Worin

liegt der elgenlhfirolicfte Werth der Naturwissenschaften t— Was
und wie soll der Jüngling auf Schulen lesen? — Was ist Slu-

dcntenehre? — Wie kann sich der Jüngling ein heileres Aller

bereiten? — Warum ist der Jugend die Ehrfurcht vor dem Alter

80 natürlich f— Auch Stoffe, die einen ao allgemein menschliche

Charakter as sich tragen, dass sie auch ohne spocielle Erfahrung

richtig au^efasst werden können, sind noch anwendbar. Z. Ii.:

Nennt sich der Mensch mit Recht den Herrn der Natur? — Wor-
auf gründet der Mensch sein Recht über die Thiene und wo ist

die Gränze dieses Rechtes? — Welches sind die Gefahren des

Rfichthumes, und welches jene der Armuthl — Ist es dem Men-
schen heilsam, dass er seine Zukunft nicht kenntt — Aehnliche

Themen sind nicht schwer zu linden; nur ist dabei stets die Ge-

fahr vorhanden, dass sie, in zu allgemeiner, abslracler Fassung

gegeben, farblose Ausarbeitungen zur Folge haben. — Eine le-

bendigere , frischere Quetle zu Themen ftlr Abhandlungen , eine

Qu^fo, aus der fleissig und ofl geschöpft werden soll, sprudelt

im Gebiete der Aeslhelik — in der Erklärung, Vergleichung und

Beurtheilung von Musterslücken der Literatur. Oben war die Hede
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von Chatukteristiken poetUcher Gestallen; hier soll zunächst die

Erklironf einzelner Dichtongen in*s Auge gMasat werden. Zjmt

hal io der Regel die Erklining jede« LeeeaMck mtlDdUcb m be-

gleiten^ aber doch kann ea in besonderen PflNen rar Fdrdenmg

eines genaueren Eindring^ens und zur Sirherung eines vollkomme-

nen Verständnisses zweckdienlich ersclieinen, ein© Erklärung auch

echrifUich aufgeiz en zu lassen. Solche Commenlare kdnnen von

der etaten bia in die leiste daaee dea Obergymnasinma aia AnP
gäbe geatelll werden; man beginnt s. B. mit der Zergliedemng

einer einfachen Fabel und schliesst mit der fitttheiiiicben Analyae

eines kunstreich verwickelten Diamas! — Sehr nötztich kann es

sein, zar Vorübung für die eigenllicbe Erklärung, nur den Ge-

dankengang irgend einea achwierigeren Gedichtee in klarer Proan

geben zu laaaen. Zu' aolchen Aufgaben eignen aioh aehr tiele

Oden Klopstock^a, manche Gedksbte von Schitier und Goeihe; 2«B.:

<<Die Frühlingsfeicr ; ^^Mein Vaterland;'^ «Die beiden Piusen

«Freund und Feind'^ von Klopstock; «Die Ideale «Der Spazier-

gang; «Das Lied von der Gkicke,^ von Schiller; «Mahoaiet*a

Gesang; «Harzreiae im Winler;)» «Qmenau/ von Goethe. —
fielehrender und geistaehirfender noch, aia die Brklftmng einea

einzelnen Gedichtes für sich altern, ist die Vergleichung zweier

Gedichte von gleichem oder ähnlicliem Stoffe mit versciuedener

Behandlung. Z. B. : «PhilemoD und Baucis^ in Ovid's Metamor-

pboaen und aia Idylle von Voaa; eben ao «Phaethon'» von Ovid und

Griea behandelt. Hier kirne ea beaonders darauf an^ den Grund

der verschiedenen Behandlungsweiae einea und deaadben Stoflka dar-

ziithun und daraus die nolliivendigen Folgerungen zu ziehen.

Ebenso kann die verschiedene Behandlung verwandter 8toQe Ge-

legenheil zu vergleichender firklAning geben; s. B. Bärger'a Lied

vom braven Manne und Johanna Sebua von Goethe; die Kamp^
apifle in der Niade, B. Xlil, und in der Aeneide B. V; der Gang

in die UnterwelL in der Odyssee B. XI, und in der Aeneide B. VI

u. 8. w. — Vergleichungen, wie fast alte eben genannten, setzen

aber eine genaue Einsicht in den Plan und Bau jener grdaaeren

Werke voraos, denen die zu vergleichenden AbaehnHie entnommen

aind; und fordern fiberdleaa, wenn sie eine gröaaere Auadehnung

und Bedeutsamkeit haben, auch eine g^rössere Geübtheit im er-

klären; deshalb können sie auch nur in d.en obersten Cias^en aia
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Aufgabe gestellt werden. Soll die Lösung gelingen, so muss die

Leciöre, der die Aufgabe entnommen ist, bei sänimtlicheo Schu-

lem vorausgeeetzt «erdeo können: et iel nicht tM nihen, der-

gleichen Venvehe mit clnaeiechen Werken za machen« im( denen die

Schüler erst zum Behufe der Ausarbeitung bekannt werden. Der

Lehrer muss daher enUveder von der Trivatlectüre sämnUlicher

Schüler nähere Kenntniss haben, oder die zu vergieicheudea jiVerke

and Abschnitte mflseen in der Schule bereite yorgekommen eeia.

Noch echwieriger ist die VergleichuQg dee Stiles erschiedener

Schriftsteller in einer und derselben ßtilgatlung ; n. B. Geliert*« und

Leasings Eigenlhümlichkeil in der Fabeldichtung vergleichend cha*

raklerisirt, oder: Gessner und Voss als Idyllendichter verglichen,

die Wesenheit und Bedeutung ihres Verfahrens nachgewiesen;

llomer*s und Virgil*« epische Darstellnngen q* s. w. Hierbei soO

anfangs nnr ein einziges Mosterstflck eines Schriflslellers nü
dem Muslerstücke eines anderen verglichen werden , dann kann

niaü eine giössere Zahl von Erzeugnissen zweier Schriftsteller ge-

genüberstellen lassen; immer aber dürfen nur Musterstücke einer

and derseHien Arl verglichen werden , die der Lehrer genau an-

so^eben hat: in die Kritik ganzer Werke und ganzer Schriftstel-

ier darf man in keinem Falle eingehen. — Die erwähnten Auf-

gaben stellen an den Schüler die Forderung einer bedeutenden

ästhetischen Vorbildung, die sicii in diesem Alter schwer voraus*

aelien lissL Es sind daher solche Themen nur mit voraichtigsler

Anewahl und nur in der obersten Clasae zur Bearbeitung Yonu-

legen ; aach Ist es dabei unnmgänglich nothwendig^ dais der Leh-

rer die Schüler bei der mündlichen Erörterung der fraglichen

Aufgabe auf den richtigen Slandpunct der Betrachtung stelle, ihr

Unheil auf die richtige Bahn lenke, und sie überdiess auf die

besten literarischen Hilfsmittel zu selbstthatiger Belehrung verweise.

— Vor allgemein gehaltenen Themen, die In das Gebiet der Be<

grifßibestimmungen hinüberstreifen, ist überhaupt in keinem Gebiete

so zu warnen, als gerade im ästhetischen; derlei Aufgaben haben

selten eine bestimmte, klare Lösung , sondern meistentbeils ein

plaatoses Hin- und Herreden, ein leeres, für Kopf und Herz gleich

verderbliches Phrasenmachen zur Folge. Man stelle daher die Fra-

gen Im Reiche des Geschmackes so speciel als möglich — und

daun Ittsst sich eine gelungene Beantwortung mit mehr Zuversicht
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erwarten. Z. B.: Wm boMniwIe TIrgfl bei der WaM «ad Aa-

Ordnung des Stoffes zur Aeneide? — Wie lässt »ich der grosse

Beifall, den Klopslock's Mehlas bei i^einem Erscheinen errep-te,

aus inneren und äusseren Gründen erklären 1— Weshalb ist Klop-

«lock'« Bestreben, die aordische Mythologie einzatllhren, aiis«-

flQcktf — Welche« «kd die Hanpteleaieale der lyiiecben Dich-

tang Klopstock's, mit Beispielen belegte Wa« beetinaite Schil-

ler im Teil, den Joh. ParriLidii auflrelen zu IsJ^sen? — In wel-

chem Verhältnisse siebt «(Walienslein'ä Lager^^ zur Tragödie gleiches

N«flMa«f— la wie weit i«l da« AnAretea de« Ck^cmiier Bieeaui

4€ la Jforüniera durch den Piaa von Leeeiagli Maina von Bara-*

helni bedingt?
—

' Weshalb machte Goethe die franEdeieche R*-

vofulion zum Hintergjunde seines Epoi: Herrmann und Dorolhea ?—
Weiche Bedeutung haben die Yulksjicenen in Goethes Egmont?—
Zu soichea Aufgaben gibt die öffentliche nad noch mehr die häu«-

lieha Leclüre der Schöler vielfachen Anlas«, aad eine reohtieitige)

«tätige Benfttaung namentlich der letatcren wird beeondera gola

Früchte tragen.

Form des Briefes und Gespräches. Vom Briefe

war «choo oben bei den Formveränderungen die Sprache, jedoch

nur insoweit, al« die Aufgabe gestellt werden kann, den Inhalt

eine« beetunmlen Mnsteretilckes in Briefform darzvrtellen* Hier

aoli vom Briefe als fireier Ansarbeitung die Rede «ein; and da

dürfte folgende Aüöicht nicht unbegründet erscheinen: es sei näm-

lich durchaus nicht Sache des Gymnasiums, am wenigsten in den

oberen Ci8fl«en, die Schüler in allen möglichen Arten von Briefen,

ab da In Uglichen Leben bei Anseigen^ Bcetellangen, Gldckwfin-

«ehen, Beiieidsbeseagungen, Warnungen, Bnlacbaldigungen, BiUen,

Danksagungen und anderen dergleichen Anlässen bis in's unend-

liche vorkommen können , in allen diesen als solchen speciel ein-

zuüben. £in gebädeter junger Mann, der «eine Gefühle und Ge-

danken fiberhaopt aag«QM««en anadrücken gelernt bat, nad out

den Eigenthümlichkeiten der Briefform Im aigemeinen bekamit l«l,

wird auch in den besonderen Arten der Briefform sich zurechtfin-

den und um so natürlicher schreiben, je weniger der FIuss seiner

Schreibart durch eingelernte Muster beengt and gehemmt wird.

Maa laase also diess geistlose Pormelwesea mit all* seinen Erdich-

tungen bei Seite und wähle solche Themen au Briefen, deian
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Bearbeitung auf die sittliche und geistige Bildung der Jugend

einen wahrhaft fördernden Einfluss hat, durch die NölhiguQg der

Rede werlbe Gedanken, nicht bloss gedankenlose Rodensarten vor-

zubringen. Sloff dazu findet sich im Kreise des jugendlichen Lebens

und jener Beschänigungcn , Studien und Gedanken , in welchem

die Jünglinge sich eben bewegen und heimisch fühlen. Z. B. : Ein

Studierender vertraut seinem wohlhabenden Oheim , was er sich

wohl für eine Bibliothek wOnschen moehtel— Antwort des leli-

teren über das Thema, was und wie die studierende Jugend ksen

soll, mit specieller Anwendung auf den Jüngling, dessen Schreibea

beantwortet wird. — Briefwechsel zwischen zwei Stadierenden

während der Ferienzeit, die der eine iiuf dem Lande, der andere

in der Stadt verlebt, über ihre beiderseitige Beschäftigung und

Unterhaltung. Die Verbältnisse und Geistesrichtungen beider Freunde

müssen vom Lehrer vorher bestunmt angegeben werdsii. — Bio

Jüngling erölliiel seinem alleren Freun^ie, welchen Eindruck die

Nachricht vom Wiederau.sbruch des iuieges (im J. 1809 oder

1813} auf ihn gemacht habe und wie er entechlossett sei, die

Stadien einstweilen aufzugeben, um Ülr das Vaterland znkimpfefl;

er fügt die Bitte bei, seinen greisen Vater zu trösten. Der Lehrer

ndime an, dass der junge Mann sich mit besonderer Neigung und

Erfolg mit den Studien, namentlich mit einem gewissen Fache,

wofür er leidenschaftlich eingenommen ist, beschäftiget habe, so

dass sein Entschluss , sich davon loszurcissen , als ein Opfer er-

scheint. — Antwort des Freundes. — Ein ausgezeichneter junger

Mann, der seine Vorstudien vollendet hat, fragt setnen ehesMiiigca

Lehrer um Rath^ welchem Fache er sich zuwenden solle.

Antwort des letzteren über das Thema: welche Gründe sollen den

Jüngling bei der Wahl seines künftigen Berufes bestimmen, out

specieller Beziehung auf den anflragenden. ^ Ein Lehrer waiat

seinen Lieblingsscbüler, der ihm poetische Versuche zur Beurthci-

lung vorgelegt, vor den Gefahren der Selbsttäuschung. Es muss

der Inhalt und die Form dieser poetischen Versuche aagegebeo

sein, und dasUrtheil hierauf gegründet werden.— Aehnliche The-

men lassen sich leicht in grosser Anzahl auffinden, und iiire Aus-

arbeitung dürfte selbst in den ersten Classen des Obergymnasiums

gelingen. Aber auch iu weitere Lebeoskreise und in die Geschickie

selbst kann man Abtrgreifen. — Z, B.: Ein an einer Landschnh
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(speciel könnle Kremsmünsler bezeichnet werden) gebildeter Schü-

ler, der zum erslenmale Wien besucht, über den Eindruck, den

Sladt and Bewohn« r nuf ihn machen.— Ein französiccher Oflicier

acliildert «eiaen Wafieogefahrten in Ifnpoleon's Heere ab Augen-

lenge den Tod Andreas Hofln'V. — Philipp von Macedonien ichUigl

Hannibaln ein Schatz- und Trutzbündntss vor. — Aleiander an

8ciiien Lehrer Aristoteles aus seinen InUizügen in Asien. Eine

Reihe voa Briefen. — Dass bei solchen Themen die Schüler inii

den sorAusarbeilnnf ooibigeo Materiale aus der Geeobicble, Geo«

giaphie n, 9. w. genau bekannt «ein mtlMen, versteht «ich von

seihet; anch soU der Lehrer sie stets an Jene ihnen xogänglichen

literarischen Hilf^millel verweisen , durch die sie sich noch besser

nnterrichten können; der Stotf darf nicht fremd sein, sondern nur

vervollständiget werden. Aoseerdem moss der Lehrer die Situation

and den Mament genan angeben, von vrelGben, in den YerbiU-

nissen, deren allgemeine Kennlnlss vorausgesetzt wird^ der Anläse

des Schreibens genommen ist; denn 8on;t wird der Laune und

individuelk'n Neigung ein zu weiter Spielraum gelassen, und die

Schültf werden in die wirkliche Lage der Dinge, die in jedem

Falle gewaltige Schwierigkeiten bietet^ sieb nicht gehörig hinein-

denken. Femer moss der Lehrer, wie oben, stets die Ueber-
Zeugung haben, dass die Gegenstinde nnd Verhiltnisse, um die

es sich liandelt, den Schülern bereits bckuiml, umi zwar c:emu

bekannt sind; wo diese nicht der Fall ist, wähle er ein anderes

Thenn* Büdlich man bemerkt werden, dan bei den historischen

fitoffen in der Regel swel Aoearbeitangen nothwendig sein wer-

den, deren erste in der ZoMnMnenstellnng dee Sloffto mit RAd[-

steht auf die Momente, um die es sich handeU, die zweile in

der Ausarbeitung des Briefes besteht.

Wenn die Form des Briefes in der Regel den Schülern keine

besonderen Schwierigkeiten mncht and daher schon imlinlergyn-

nasiom recht wohl eingefibt werden kann, so verhält es sich an-

ders mit jener des Gespräches. Schon die Forderung, sich

«»einer Perbönlichkeit insofern zu entäussern , um den Charakter

der sprechenden Personen treu wiedergeben zu können, ist für

einen Schäler schwer erfüllbar. Dazu kommt noch, dan die plan-

mäfeigeDurchffthrang eines Gnpriches einen schnellett and sichern

Blick der Beobachtung verlangt, der augenblicklich das richtige so
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Uvffen und trotz aller scheinbaren Abschweifung doch das Ziel

Biels SU verfolgen weiss. Endlich setzt die dialektische Erör-

tening einer Frage durch Gründe and Gegengrunde eine Gewandt-

lieit «ttd Schärfe des Urlbeüa voraus, wie «ie bei Jfinglingea dle-

ses Alters sich selten findet. Anderseits aber ist etee zweck-

niäfsige Uebung in dieser Form für die Bildung eines gesunden

Urtbeils und einer iebendi^rcn Sclireihart so vortheilhafl und zu-

gleich fikr die gereiftere Jugend so anziehend, dass sie trotz

der erwAhnteo Schwieriglieiten nicht ansgeschloaien werden aolL

Uebrlgens kann ein genauer Slnfengang und ehie Methode,

welche die Selbstlhitigkeit der Schüler zu wecken weiss, auch in

diesem Gebiete gar manches schwere erleichtern. Freilich passt

das eigentliche Gespräch, bei dem es auf Erörterung einer vor-

liegenden Frage durch Grande and Gegengründe ankommt, nicht

für die iwei ersten Glassen des Obergynmasionis; in diesen be-

gnüge man sich mit den Ergebnissen, welche die Lesung aml

Erörterung musler^illiger Stücke in Gesprächsform (z.B. Cellitus

Unterredung mit dem Grossherzog in Mozart s Leseb., Tobias Will

ebend. , die Fahrt nach Basel , von Hebel, ebend. u. a. m.), fer-

ner das Stadium dramatischer Scenen, in welchen der Aostaiiadi

Ton Gedanken die Hanptsache ist, darbietet. — Als Themen la

Uebungen in Gesprächen wähle man anfangs solche, die wohl An-

lass zu Erörterung einer Frage durch Gründe und Gegengründe

geben, aber doch so beschaffen sind, dass keine ganz besonders

aosgebikiele and geübte Denkkraft dasa gehört| and jene Grwide

anlkofinden, wechselseilig zu Tergleichen and daraas ein Urtliefl

sich zo bilden; am zweckmaflrigsten also Themen von allgemein

menschlichem Interesse, zu deren Auffassung weder ausgebreitete

Erfahrung noch eigenthüinliche Studien gehören; z. B. : ^<Wer

Ist mehr zu beklagen, der blind oder der taub geborene?^ Kach*

dem der Lehrer die Frage der gesammteo Classe voifdegt, for*

dert er einen der Schüler auf, seine Aniicht darüber ansmispiw^n

und mit Gründen zu unterstützen; hierauf einen andern, diese

Gründe zu prüfen, zu billigen oder zu widerlegen; und lenkt so-

sort durch abwechselndes Fragen
,

Berichtigen , Erklären die Un-

tersaohang auf eine solche Weise, dass der Gegenstand derselben

wiiklich allseitig belencbtet wird, and zam Schlüsse jeder in der

Lage ist, sein Endurlheil sich selbst bilden zu können. Ausserdem
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wird der Lelircr danof •ehm, din «ine mdglichit groM AinabI

von Sch61«m sich an der BrArteraag^ wirklleli batheilige , danut

die Aufincrk.sajiikeil aller fori während beschüfligel bleibe; ferner,

dass die Untersuchung in keine förmliche Disputation ausarte, bei

weicher «ehr oft die streitenden TheHe nicht so sehr die Wahrheit

erfonciien, ab fielmehr, jeder fär «ich, Recht behailen woJlea.

In Gei^entbeile, er wird dieSchftler anleiten, auf dieChtade des 6eg^

neraeinzugehen, weH ohne diese kein TemünftigecCreeprilch niiglich

ist; er wird die Zügel der Unlersuchunir selbst nie aus den Hän-

den lassen, weil eben von der überlegenen Hinsicht seiner Füh*

rang ein befriedigendes Brgebniss derselben abhangt« — Ist anf

solche Art die Firage vollkommen erörtert, so stellt er die Aufgabe,

das Thema statt in Form einer Abbandlmif in jener eines Ge-

spraclie.s a\i bearbeiten. Zum Schlüsse gibt er kor/, nri. wer die

redenden Personen und was der Anlass ihrer Unterredung sei; —

•

diese Vorsicht ist nöihig, damit das Gespräch eine gewisse Cha-

nkterftibnng bekomme und nicht iB*s sa allgemeine hinfiberspiele.

So etwa bei obigem Beispiele: Zwei junge RtasUer, der cmmMu-

siker, der andere Maler, werden auf einem Spaziergange von

einem Blinden um Ahnosen angesprochen; sie beschenken ihn, der

Maler mit dem Ausrufe: <<wer kann unglücklicher sein, als der,

dem der edelste Sinn , das Licht des Auges feUi -r* und c«

entsfiimit sich ein Gesprtleb Aber das berfihrte Thema* — Auf

ifanliche Weise können nach Versuchen mit leichteren Themen

auch schwierigere sittlichen, wissenschaftliclien, historischen, äslhe«

tischen Inhaltes behandelt werden. Z. B. üeber das Duell. Per-

sonen; fiin OrSder und ein Priester; Anlass: Ersterer soll Secun-

dant seines Cameruden bei einem bevorBleheaden Duell ssin; der

Priester, sein treuester Freund, findet ihn tiefsinniger als sonst;

nach vielem Drangen erfahrt er den Grund seines Tiefsinneü ^ Auf-

forderung, den Zweikampf zu verhindern; Widerspruch j endlich

Ueberzeugung und Enlschluss. Bei diesem Thema müsslen die

Verhiltntsse des DueUantea, der Aidass des Duells, der Charakter

des Gegners u. s. w. vom Lehrer genau angegeben werden. Dass

vor der wirklichen Ausarbeitung eine Disposition eingeliefert wer*

den tnus-s , versteht sich bei solchen Aufiraben von selbst. —
lieber die Bedeutung des classischen Studiums am Gymnasium.

Peisonent ein Techniker, ein Pthmumt« Anlass: £rsterer
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liiffl seinen Freund schon wieder nnl den Giicchen be^chäfligt;

Bemerkungen darüber und Hervorhebung der exacten Wissenschaf-

ten von Seite ihres Nalsm, ihrer Geltung in der Gegenwarl;

Bntgegniing d«s Primaiiers o. s« w. In der Schule müntea vor

Bearbeitung dieees Themas die Havpteinwflrfe, welche von den

Verehrern der Reah'en gegen das Studium der Cla«siker gemacht

werden, zur Erörlerung gekommen sein. — Ueber den Ausspruch

des Livilli: ^Vincere neig HannibtU^ victoria uU nescis,*^ —
Personen : Bin earthagischer Kaufherr und ein aller Krieger ans

ilem Heere Hannibals. Anlass: Nachriehl vom Tode des gros-

sen Feldherm, Urlheil Aber seinen Charakter und endlich über

sein Schicksal und üeiae Kriegsfübrung. Der Kaufherr gegen^

der Krieger für Uaunibal. — Vor Bearbeitung dieses Themas

Müsslen die Schuler über die Lebcnsschicksale Hannibars und na-

flMDtiich Aber die Führung des tweilen panischen Krieges genau

onlerrichlet sein; tu diesem Behufe würde eine bloss mfindliche

Besprechung nicht genügen, sondern sie wären auv^öcrdem auf an-

erkannte GeschichUwct kc darüber zu verweisen. — Aehuliche

Themen soUen .aber mit grosser Vorsicht und, wie schon oben

bemerkt wurde, nur in den obersten Classen gegeben und behan-

deil werden.

Form der Rede. Wenii schon die Form des Gespräches

in der Regel nur für die obersten Classen des Gyiiiiiaöiunis passl,

so ist diess beinahe noch mehr der Fall bei jener der Rede. Die

Reds hal einen gann beslimmlen Zweck vor einem beslimmlen

Auditorium im Auge; es bandelt sich also bei ihr nidil nur um
genaue Kennlniss des su behandelnden Stoffes, sondern auch mn
jene der Geniüthsbeschaffenheit der Zuhörer, die der Redner mit

seinen Worten überzeugen, rühren, gewinnen will. Bei keiner

Slilgaltung ist daher ein wirklicher, oder wenigstens ein der Wirk-

lichkeit gau nahe liegender Anlass, seind Gedanken ausxudrückeu,

so noihwendig als bei dieser; denn eine Rede, die über einen

blüss erdichteten Fall an ein ebenfalls bloss erdichtetes Auditorium

gerichtet werden soü, trägt den Grund des Misslingens schon in

diesen Voraussetzungen; sie wird in derR^el farblos, hohl, ge-

sucht mehr Dectamation als Rede sehi. Soll nun, um die Ju-

gend nicht an verderbliche bohle Phrasenmacherei zu gewöhnen,

die Rede vom Gymnasium gauz vt^ibauul werden f Gewiss
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wkkiL BralHch ist geradi diese ätilgittung für den künftigen Beruf

4är HMieten SlodieraideB von groeser Wichligkeil; ferner gibt ce

gerade lllr dieee eine geneiiere und imtiiniiitere Ttteorie, als fBr

die «leisten andern; — weshalb denn auch die Lehrer von jeher

eine grosse Vorlielie für rednerische Uebuno:(.'r] halten und noch

haben, eine Vorliebe, die wohl zu mäfsigeo, aber nicht zu besei-

tigeii Hin dorfl«} eodlioh hueo «di denn doch eoiche Themen

fndes, die lo Yorlrigen für JftngKnge dieses Alters {msssr.

Bei keiner Slilgnltnng aber ist eine genaae mündliche Vorbe-

sprechung über den Zweck de« Vortrages, über die Wahl und

Anordnung der Gedanken so uneriässÜch^ aU bei dieser; und

schon der bedeutende Um(iMig, den eine wirklich »i'^haltende Rede

w der Regel beanspniehi;, macht eine orliiiBge sohrifUiobc Dis-

position unbedingt nothwcndig. Ehe man aber die SehAler Dis-

positionen zu eigenen Reden verfii8^%en lüssly verlialle mnn sie,

dergleichen in anerkannt elastischen Reden aufzufinden und schrift-

lich einzuliefern, am besten von sotcben, die in der Schule gele-

sen wurden, sei es nun in der Muttersprache i oder in einer der

.cinssischcn, Bine solche Uebung ndlh^t sie, den Gedankengang

des Musters bis in's einzelnste zu verfolgen und den logischen

Bau desselben keaiien zu lernen, Hudurch sie ann:eleitet werden,

aiioiählich einen gegebenen Stofi* selbst zu ordnen ßei der Wahl

des Stoffes entscheidet der firfahFung»- und Gedaakeukreis der

BehAIsr; «mi Anlasse wirklich vorautrageoder Reden wfihle neu
also solche Pftlle, die io den Verbiltnissen der studierenden Ju-

gend begründet sind und sich regelniäi'sig wiederholen. Z. 13.:

Was Süll den Jüngling bei der Wahl seines Slandes bestimmen Y

Rede eines Abiturienten an seine Collegen vor dem Abgange

an die UniversitAt. — Standred^ am Grabe eines JQnglingeS| der

eben seine Studien Tollendet hatte, gehalten von dessen innigstem

Freunde. — Rede beim Scheiden eine« verehrten und ^alieblen

Lehrers, gehalten im Namen seiner sammtlichen Schüler von dem

ältesten derselben. — Aefanliebe Themen dürften noch manche au

finden sein; um jedoch Eintönigkeit so vermeiden, kann an die

SteDe desiSreien Vortrages von Reden jener von selbst verfassten

Abhandlungen treten dber Themen , wie dergleichen firfiber schon

angcc:eben wurden. — Stets aber sollen auch solche Abhandlun-

gen eine bestimmte Wirkung auf ein bestimmtes Auditorium be-

Z«ita«lirirt für di« ö»urr« Gjrni«. 184^. V« Htit. 26
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zwacke», und nioht bloM Terfml sein, um gtlMeo, «ondera aackoBi

gehört zo werdea* — Alle Vorirdge dieeer Art gMmm ita &
letzte Classe; für die vorlelzle dürRen filalt wirklich zu haltender

Reden lii^iorische am Platze aeio; z* B. Alexauder an sein üeer

Tor def £lchlaohl am GraDicoa; Regaine an dea rdwiacbea Senal

für Mine ROokkehr in Gefangenschaft u* a. w. Sokhe Reden «nd

eben durch ihren hislorihchea Ciiarakfer für die Schiller weit

leichter ) oad können aouiii ala Yoradiuie zu eigenüichen Kedea

dienen.

Dieea wSren, überaiehttteh angegeben ^ die Bav^artea m
ütiiübungen am Oberprymnasium,

Der weite Umfang dea Gegenataodes und der enge Raam

elaer kvnea Abhaadlang gealatleten nur das wkshligate w bcräb-

ren, und mancbee bedaalaame niiieile Übergangen werden. Aber

auch aus dieser Skizze kuna man ersehen, wie reich und man-

nigfaltig die Themen »ind, deren Auswahl dem Lehrer freialeht.

Und deanneh isl ea ao achwer, kn bcatimmlen Falkim waklea!

Deshalb sei snm Schluase noch der Wnneeb ausgesprochen ee

möge die schöne und nützliche Sitte, die Themen zu schriftliclieo

Aafsülsen nicht nur für die oberen, aondern zum Theii anch für

die aalerea Ckueen den Gymaaeioma in den ProgfamaMa alljihr-

kch £0 veröffentlichen^ in unserem weiten Vaterlande überall und

dauernd einheimisch werden 1 Durch treue Bewahrung dieser Sitte

werden die Lehrer den gröeaten Dienst der Mattenpracke aad

einen akskl kleinefea «eokaekwitig awh aalbal leiatea.

Wien. Fr. Uuchegger.



Zweite Abtheilung.

Literarische Auzeigeih

I. Cie€r^9 Or0i0r. Bridfirl im Ollo Jilm. Anliaiif : i>«
Ofktumo ^mere ^rätmrvm» Leipzig, Weidmami^teli« Bndili.

1691. XXXIi S. 140 & 12 Kgr. » 4S kr* CM.
1. Cicero » Bruims de cUtrig «iMriAiifL Brklirt von Otto

Jahn. Uips. Weidmann^dcheBiiohk 1840. XUS. 160 S.*-

% TbJr. — S6 kr. GJf.

Es gcheinl uns hörhsl zweckmäf.sig , dass die flaupt- Sauppc'sche

Sammlung, der die hcideti vorgenannten Rächer angehören, obgleich

sie sich im ganzen auf die der riyninasiaiiecturc angehörigen Schrifleu

beschränkt, doch in ihrtn Kilis einige der rhetorischen Schriften Cicero's,

und zw ar gerade die Bücher (Je orntore , den Orator und den ßruius

aafgenoaimen hat. Von der Ta i tijre (h r fiymnasiilsctuilcr werden zwar

diese Schriften in der Hegel ausgeschlossen bitilieii müssen; denn wo
nicht seil 11 ein umfassendes und eindringendes Studium der

Reden voransgt gangeu ist, wäre es geradezu verkehrt, rhelorisrhe Schrif-

ten lur Leetüre zu wählen, und in die Theorie und Geschichte euH i- Kunst

einführen zu wollen, mit deren Erzeugnissen selbst die Schüler noch so

wenig bekannt geworden. Aber für Studierende der Philologie, für Gym-
nasiallehrer des philologischen Gebietes ist das Studium der rhetoi ischeii

Schrifleu Cicero's unentbehrlich; diesen wird es sehr erwünscht sein,

durch eint' Ausgabe mit angemessenem Commentar gerade die genannten

drei rhetonseheo Schriften Cicero's zugänglicher gemacht zu sehen, deren

jede sich durch einen besonderen Vorzug empliehlt, und die zugleich ihrem

Inhalte nach gewissermaCsen zusammengehören. Wahrend Cicero in der

ersten Schrift in einer mehr philosophischen Weise, als diess selbst

in seineu eigentlichen philoso|ihi.schen Schriften geschieht, im allgemeinen

über das Wesen der Redekunst und die verschiedenen Aufgaben derselben

Dnlersuchungen anstellt, bewegt er sich in der zweiten Schrift mehr auf

dem Gcbtele der rhetorischen Theorie, und schliesst in der zweiten

Abtheilung derselben sogar ein ganz specielles Capitel dieser Disciplin, ich

meine die Lehre vom oratonschen Rhythmus und periodischen Satzbau

an. Cicero selbst hielt diese Schrift für das vollendetste, was er im rhe«

Oigittzed by



982 Cioero's ßruttu u. Ornf»r von 0. Jahn.

torischen Fache geliefert ; uod auch die späterea haben dicss Werk immer

sehr hoch gehalten. Lipsius in seinen Var. lect. 11^ 7 vergleicht es

seiner künitlerÜschen Vollendung wegen mit jenem Schilde der Athene,

in dem PUdias seine ganze Kunst erschöpft hatte. In Form und Be-

handlung weniger vollkommen ist die dritte Schrift, aber dafür dadurch

IQr uns bemders interessant , dass in ihr ein bdebsl viehtiger .Tbeil der

allan Literaturgeschichte in einem Umfange, wie in keiner ande*

fBa der «1 dieier Gattung gehörigen Sehrillen bahandelt iit

Hr. Jabii bat nuB seiner Ausgabe der beiden letzteren diese Ein-

liehtung gegeben. In der einen und der anderen geht dem Texte eine

korxe Einleitung vonus. So bespricht er in der Einleitung zum 0!rallM'

S. 1— XVlfl mrat dio Tendern der ganzen Sebrifl, und findet dieselbe

suniobst daiin, daes Cicero eine allgemeine Darstellung vom Ideal eines

Bednar« gebe&p dann aber aucb seine eigene Richtung als eine mit diesem

ideala Qberehislinunendo habe rechtfertigen wollen. Das letstere gehe

nicht nur aus der durch die gansa Schrift sich hindurchziehenden Polemik

gegen die sog. Neu-Attiker, sondern auch aus bestimmten einialnen An-

deutungen hervor. Dann folgt vou S. XIX XXVI eine Inhalts-Uebenicht,

in der swci Haupipartieen von einander geschieden werden, 6 149*

in denen von den Erfordernissen des vollkommenen Redners, und 149

bis lu Ende, wo vom Sa^tabao und oratorischen Numerus die Rede ist

SL XXVI werden einige Bemerkungen über die Quellen, deren sich Cicero

bei AbCkssung dieser Schrift bedient an haben scheint, angereiht, und na<

. mentlidi wird die Schrift des Theophrastus »e^l lific«^ als eine

solche bezeichnet, aus der Gcero sehr vieles entnommen habe. S. XXVII

sagt Hr. 1. einiges sur Beurtheilung der Gtceroniscben Schrift, wobei uns

diese eine besonders aufgefallen, dass er die Zusammenstellung des Red-

ners als Ideal mit den Platonischen Ideen so sehr missbilligt , indem die

Vergleichung des einen mit dem anderen nur in Bezug auf die höchste

Vollkommenheit gemacht, und von der Natur der Ideen im übrigen abge-

sehen wird. — S. XXX wird der Inhalt und die Veranlassung der klei-

nen Schrift d€ ofiiuma genert oratarum , die als Anhang dem OraMr

passend beigegeben ist, besprochen und dieselbe als eine Einleitung zu

* der jetzt verlorenen Cioeroniscben Oebersetzung der R^de des Aeschinas

gegen Kteeiphon und der Demostbenischen Rede Ober den Kranz bezeich-

not — In ihnlieher Weise ist auch die Einleitung zum Sruhu einge*

richtet Zuerst wird die Zeit der Abfassung festgesetzt und zwar das

I. 40 dafür angenommen. Dabei spricht Hr. I. die Vermnthung aus, dass

der ttUr amuUis des Atticus gleichsam die historische Orundlage de*

truiu$ geworden, und dass er auch manches ans den gelehrten lilem-

riechen uni^ antiquarischen Arbeiten des Varro mdge entnommen haben.

Die Schrül^ heisst es ferner, sei im Alterthnme unter dem doppelten Titel

• ^mim und MnUut 4e cUiH» mraimibm angeführt worden. S. VII er-

hatten wir eine Debersicht des Inhaltes, in welchem zwei Theile haupt--

sachlich unterschied«! werden, ein kleinerer ^95 — 32, worin einige
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Audeufungen über die beruhmtesteo gricchischeo Redner eDthalten , und

ein grösserer f. 52 — 304, worin die römisehen Redner Ton den ältesten

Zeiten bis aaf Uortensius hinab aufgezählt und charakterisirt werden.

Als bedeutend werden besonders (hervorgehoben der allere Cato, dio

Graccbin« Antonius, Crassas n. s. w. Das ganze scbliesst $.304

bis 320 mit Cicero's eigener BilduDgSgetchiehte. — S. VIII folgt eine kurte

Beiirtheilung der Schrift, ihres Inhaltes, bei welchem et Hr. J. besonders

Udelt, dass Cicero eine so grosse Menge Ton Rednern, auch sehr mittel-

mafsigen — im ganten werden über 200 namentlich angeführt — äufge-

zählt und charakterisirt habe, über die Darstellung, welche nicht frei vob

Monotonie sei, endlich über die im Gespräche auftretenden Personen. —
S. XII ist einiges, ebenso wie in der Ati^gabo des Oratar. S. XXXI über

die älteste Handsrhrin, den Cod. Lodensis, und über die im Gomroentare

benutzten Hilfsmittel gesagt. — In der Erklärung des Textes sind Bemer-

kungen kritischer Art ausgeschlossen ; selbst aber auch auf sprachliche Er-

örterungen ist Hr. J. nur selten eingegangen, so dass er beinahe den ganzen

Commentar dem sachlichen zugewendet hat. Rs ist ihm in mehreren Zeit-

schriften wegen dieses Zurücktretens der grammatischen Interpretation ein

Vorwurf gemacht worden, ich glaube mit lin echt ; denn es ist dessachiiclien in

l)ciden Schriften so viel, uu»l diess viele, besonders in dem Orator, wie-

der von so schwieriger Art, indem es gauz in die Technik der alten Rhe-

loren einschlagt, dass wir es nicht nur billigen, wenn sich Hr. J. durch-

aus auf die Erklärung des sachlichen beschränkt , sondern den >Vuiisch

nicht unterdniekun können , dass er an mancher Stelle etwns tiefer auf

die Sache emgegangeu wäre und vollständigere Erklärungen geliefert hätte.

Für die mehr grammatisch gehaltern Inierpretalion bleibt uns noch Wmm
genug in den Schriften ultrig, iu welchen man mit den aachiicbeo Schwie-

rigkeiten wenifrer ?u Itiiiu hat.

In Bezug auf die Krklärrmj? «les Orafor — di im luit diesem wollen

wir den Anfang machen — lermis.sen wir vor aüna (ii)ts wa«? zwar iu

der Hegel eben nicht kis ein Erforderniss der lnt( i pi » t it lon ix trachtet

wir«l, aber in einer Schrift, wie die vorliegende ist , utu iliüsslicii s« licint.

Da diese Schrift von Anfang his zu Ende der Kunstlehre aiiijchort, so ist

es nicht nur nolhig, dass die einzelnen, zur Auws iHlmii: kommenden tech-

nischen Ausdrücke genau erklärt, sondern auch, fl iss <l,i, w o sich die rhetori-

schen Grundsätze und Vorschriften von einander scheiden , die GMiclUs-

puncte vorher angegeben werden, von deuou aus man die Darlegung der-

selben zu betrachten hat. Die zu einem solcliea Grundsalze geborigen

Paragrapbe müssten in eiue Gruppe zusamiuengefasst und vorder In-

terpretation der einzelnen Salze der lidialt der ganzen Stelle kurz an-

gedeutet, und nicht nur der Zu.saüitiif nlinm rmer «^olrhen Gedankengruppe

aii und für sich, sondern auch ihr Yerhällniss zu lU ai ^v i> vorangegangen,

und was folgt, nachgewiesen weiden. Ich will an i iutni Beispiele zeigen,

wie ich das iceine. Cap. XXXVil und XXXVill bilden einen susammenge-
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borigen und zwar cpigodisch eingeflochtenen Passus, in welchem das, was

die griechischeo Rhetoren to -^Q-l-hov und ro nu^titt)i6v uannlen , be-

sprochen wird, hitne btidtn Worter werden hei Hrn. J. S. 7u im eiii-

selnen erklärt, sogar etwas ausfuhrlich; aber wir werden nicht darüber

belehrt, von welcher Bedeutung das eine uiid das andere im rednerischen

Yorlrage ist. Ich denke mir uua an der Spille des Commentars zu die-

sen beiden Capiteln einen kurzen Nachweis erstens (it'ääen, was man un-

ter den beiden Worleru im rhetorischen Sinne zu verstehen hat —- dabei

kann Quiniilian VI, 2, 8 — 32, wo die Sache i^cnau und sogar mü An-

führung von Beispielen erklärt ist, f'ut beuuUt werden, — dann, ski^

und waijii das eine oder das andere am passendsten in der Rede zur An-

wendung ^^cLracht wird; auch würde ich dicysiihil , um die Wirksamkeit

der buküüu oraloriscluju Mittel völlig klni' zu uiaclien, einige Beispiele aus

dem Leben bedeutender Redner anfügen, und dann erst, wenn die Sache

im ganzen klar gemaolil , zur lalürprelatioii der i>UÜc selbst übergehen.

Das liediirfaisü solcher, die Erklärung des eiuzelncn gleichsam vorberei-

tenden allgemeineren Andeutungen haben auch schon andere Interpreten

gefütilt. Ich erinnere nur an Goeller, der in seiner, freilich mit ge-

lehrter Masse überladenen Ausgabe des Orator, da wo die Nalur der Pe-

nude be^iprochen wird, ^. 41, 140, eine ganz ausführliche Exposition der

Lettre vom Periodeubau S. 281 — 512 vorausschickt, und dann erst cur

Erklärung der dahin gehörigen Capitel übergebt Nach einem solchen

Mafsstabe will ich nun freilich diese einleitenden ISolen nicht ausgeführt

wissen; aber die Zweckouirsigkeit derselben, wenn sie genau and treffend

gefasst werden, ist, denke ich, jedem einleuchtend. Man entgegne mir

nicht, das, was ich hier wolle, werde ja erreicht durch die vorausge-

schickte Inhaltsangabe, in welcher man gleich eine Uebersicht des ganten

erlMlIe, und mithin den Standpunct gewinne, um tieh in Dingen, wie idi

mt hier andeute, sureohtsufiiideD. Aber wer die knappe Einnehtmig der-

eelben keunt, wird mir ingehen vQseen, Amt wm teiil eben niehto lA*

deres, de eine Otberaielit gewinnt, aber eine gründltolM» Einiiehl
in die einseUeQ BeetandtheUe einer eolehen 8ehrift und ihres ioBtcea 2o-

SMimenbangee nioiit gewahrt wird.

Meo wir jetit tu einigen eingehien SMIen über, in wetebett wir

der Erklamiig dee Hrn. Verleaaen niehl beiefiimnen können. 5 erklärt

Hr. I. die Wertes gmmm imta miUUtud» fküf vi, gimmmmm» mini-
Tfmur, infertarm fmeu ßrv^anmuM, ao daea er anninnt, die bei-

den topeffeetn aeien liier atatt dea erwarteten PrSaens gesetzt , weil die

Röner anoh daa, waa dnnernd and von allgemeiner Bedentnng
aeiy im Verknfe ehier boatimnten Eciätdnog ala eui einselnea Moment
deraelbeo aiifsntoan irad daher daa Imperfeetum za aelien pflegten. Dann

wild auf die 60 vorkommende Stelle verwietent «Hflftf Ii prtmiB 4$-

etudi ßortibm fMiU e$S0i, mmmaUm ietGrin^mm. Ea aind aber in

beiden Sitten die Perfeeta im Hanptaatse nieht eraihlonder irl, aon-

dem aU eigentliehe Perfeeta anfiuÜMaen, eo dam die davon ab*
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hlogiSMi ivporlMU 4iiNliam äli dnMlM lioiMte iler Vergangen*

Iwit gadeoM mmitn könoflo. Ba li^gt Tialaehr gani in Mm Weaia

41mm MatlM» 4Mt danit im abUngigeo 8alM abtM» gvt dM ImpM-
Mtum all dM PriiaM Terbrndeo waideo kano. IMaM geictiiahl in ga-

wiaaea Fittn vod nur in baMMaklaiar Watoa aeliNC inDaclMben; deaii

Man wird aagen kooMot ich haba dlaMa Brief an dleli gerieMat, &mk%
da mir Geld aeadc« moaktaeti akaf gewi« ebaa m gut «demit du
mögaat.* Ea kommt darauf aa, ob der redende bei diaatm Perfecta io

walcbam Piiaeoa ond Pr&terikim gMchaam foreiat ecaebeioeD, mebr dM
aiBO oder aadere iii's Auf;e Cmstj demnach wird er ia dem einen Falte

im abhingigen SaUe das Prasena, in dam ipderen ein Imparfietum folgen

laaaea. in obigen Silaen kiSnnIc gewim aneh probenua und tit stehen.

Dieser Sprache* brauch ist gut erläutertm Hedwig iaieio. Grammatik

S. 362. — ^26 erkllrl Hr. J. aiciPtnmt aptum mii$ mtribus op i -

mum ^mddmrn H umguam m4ipaiae dtctionis gmm, die beiden

Adjeetive «ytfHM nnd aidlfNMa dorah &berlriebea ond grob, im

G^genaaiM gegen dM eiftfaeb natüritche ; also beinahe so wie Freund im

Lexik. at.a^ nnd Goeller mit dieaem übercinstimaMndy jeuMdwcb über-

ladan, dieaes diirdi plom p überseiaU Der GegeoMts, weleber in den

vorangehenden Worten qitod minime poittae minimeque elegmUe» ttmi

— auf die Landschaften Ogria, MpMia, Pkrygia zu belieben — Uegt, bat

offenbar bewirkt, dass die Erklärer das letxiere Wort durch grob oder

plump äiienelat bai»en, obglaieb dafür andere Wörter, wie Morridiu,

imeuUu$, MStus, affrestia u. a. von den Rbeloran angewendet wurden.

Dna letztere ist jedenfalls falsch übevmlat} denn Mittut ist ebeoio wie

apttliw aad pinguU mit tumidus verwandt, und mag, wenn wir das er-

alaro Wort durch schwülstig, durch aufgedunsen übersetzt wer-

den. Ocber opimns ist Gell. XVil, 10, in Betreff des adipatui aber Norim
t. r. p. 69 ed. Merc. zu vergleichen. Noch auf eine andere Erklärung

ist I>öderlein verfallen Syn. R V, S. 322. Er meint, mit opimum würde

das überladen, und mit aäipatus die Folge dc&selben , d.i<; s h I e p

-

pende bezeichnet. Aber das lelztcrn nennen die Rheloren
,

je nachdem

die Verbindung isl, languidus , tnrdus
,
supinns. — Gleich darauf liefert

Hr. J. die Erklärung des Adjcct. odiosnin, als rhrt. Term. , in einpr Cm
schreif>ung ^^durcb übertriehen»» "M i'i ti c uiul Sorgfalt listig und widt-r-

wärtii:. " Dies Wort ist durrhaus synonym mit nwfestut, mit dem

CS aui li Ii iulig verbunden wirtl. Aljer die Ursache des Ciefühlex. welc4ie.<i in uns

eine diclm molesta oder odiosa ciwcnkf
, liegt nicht in dtr Mühe und

Sorgfalt des redenden, sondern in (ier 1*60 an t er u uiul Affecia

-

tion, womit er nach dem sellenen, ungewöhnlichen, übertrieben zierlichen

ausgeht. Dic^^'lbe Eigenschr!ft des Au*«drurkos , nur noch in stärkerem

Mfifso. wio sich iliess schon aus der eigcntliclipn B»^drn(iiiii; des Wortes

ergibt, IjL'ztMchnct putidus. Alle diese Würlcr werden au( h von der nf

fcctirten A u s s p r a c ii c und <i t i r n I a t i o n gebraucht. So W\ Cic.

de Orot, III, U, 4t. Vgl. l:;Ueudl 2u d. SU Soli da« üemdc Wort af -<
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fectirt dafür nichl aushelfen, so mag man — denn einen völlig adä-

quaten Ausdruck zu finden, ist schwer — mit Adjecliven wie verschro-

ben, zu s e ii r gekünstelt, u n ii 1 1 ii r l i c h u.a., je nachdem der Zu-

»ammenbang des Salles ist, es wiedergeben. — $.28 K'^en wir tu den

Worten : pufant enim, qui horride inculteque dicat, modo id eieganier

enucleateque faciat , eum solitm attice dicere^ zur Erklärung des

Adv . enucleate «in klarer Auseinandersetzung, womit der Gedanke des

versländi- ii iiclitcrinjn , der schwunghaften Krhelmng enlpoi^cn-CisL-tztL-Q

veihunden i.st." El»eiii>o ungefiilir ubcrsetrt G o c 1 1 e r « schlicht und

deutlich '' Dic-^s ist p.inz unrichtig; denn dafür hat' Cicero sein mib-

. Ulis und tenuis. In uiiserem Adjectiv, das nhrigcns bei Quinlilian

und den übrigen Rhi loren nichl vorkommt, lioi:t tlw as ganz anderes. Das

Wort, in der eigentlichen Bedeutung genünmien, heis^it doch wohl «den
Kern aus der Schale herausnehmen, so dass uicbts ihn umhiil-

lendes übrig bleibt.* Diese einrig richtige Erklärung findet sich ganz 80

bei Son p. 60. Merc. Enncl. dicitur purffate, exquisite et sine

(uperitnle alque duriiie, ab eo qmd nuciöus s epar ati s id est

iestis tmcuieorum utilis usus kabeatttr. Diess auf den Ausdruck oder

auf wissenscbaflliche Erklärungen — denn auch auf diese wird es bäulig

angewendet — übertragen, gibt uns die Vorstellung einer solchen Klar-

heit, welche auch nicht das geringste Stäubchen oder Fäserclicn \on Un>

deutlichkeit übrig lässt. So «. B. ist die Stelle bei Ctc. pari, orat, /7,

57, zu fassen. Nec quidqufim in nmpiiftculioJie iiimis fuuc/eanäumesif

minuta est enim amuis diUgeiUla. Daher wud diess Wort so oft auch

mit acutus verbunden, s. B. de orat. III, 9, 31. Es muss allerdings

durch klar, deutlich übersetzt werden, hat aber den IVebenbegriff

einer bis in die feinsten Einzclnheiten einjsehondim Gennui':k*Mt. — Zu
31, tjuis uutjuam Graecorum rhetorum e Thm ijüide quidquam dtixit

7

bemerkt ilr. J. , es habe kein Lehrer der Bi-k dtsamkeit Hegeln und Bei-

spiele seiner Kunst je aus Thukydides entnommen j aber er ubersieht den

Zusammenhang, dtim in der ganzen Slelle ist die Rede davon, ub sich

ein Medner nach Thukydidcs bilden könne, and demnach ist anzuneh-

men, dass das Wort rhetw hier in der selteneren Bedeutung Medner
gesetzt sei. Denn es hat «ich allerdings spüter nur fselfen ein R ^liur

nach Thukydidcs gebildet, oder etwas ans seinem durclmus nicht oralori-

seilen Ausdrucke angeeignet. Dass üluigcns die griechischen Rhctoren gar

keine Beispiele aus den SchriHen des Thukydidcs entnommen hätten, höre

ich in dieser Aiigahe des Hrn. J. zum erstenmal. Denn gerade das Gigen-

theil ftndet stall. Ich will nicht redtn^von den Kritiken über Thuk^dides,

welche wir ^o^ Dinn. Ilalic, haben, sondern erinnere nur au Stellen, wie

{n dessen Si lirifl de compos. terb. c. 18 y wo er das ^(yulujii^ntlq in

dem Ausdrucke des Tb. an einem Satze aus der Leichenrede des IVrikles

nachweiset, oder C. 22^ wo ein ganzes Capilel aus Thukjüidos als Muster

der strengen Schreibart aufgestellt wird, oder Demetr. de eloc. 48 oder

«elbst an die späteren iat. Graumialikir, wie Priscian, der eiite^ Menge
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m Beispielen der Diction aus Thukyditles enllehnt bat — 38 sagt Ur.

J. so deo Wortes r daiur eitam venia c oncinnttatt iemtemtim-
rum, es Mi miet setUeniiae der gedankeniDafsige (?) Itthalt

dar Bade ta Tarsteben, im GegensaUa mit f«rto, baaondaft «bar tefofeni

deraalb« in aiiia beatimmla redttariacba Fem eingeklaidal ael , und dibar

aban konuna die eamiimiUii» in diaaar Bridirniig iat tAwigt IhiUarbaity

welebe offenbar dadoreb eDlitanden, daat die cmeHmtfn 9trHnm and

CMir. MiUtmtmm mit eiiMDder. varwaebaalt watdai. INa Gfondbadaa*

Von ctmeimmre gibt Jf^iUiu id, M&e. jr. 4S Hahtig ao am m-
cimuire funi cmtemere^ iU wmüh diurse coMMNif «mh ißcitOw
WBOdki. Womit FnHu #. 9. im allgemeiaan atimmt, dar ea durah gpü
€0mp§mrt arUirt Demiweh M die «anr. wtrtitrtm daa den WaUkbuig
baaondart IMemda EbeninaA der Wörter im Satte, gana - daaaalbe asit

dam, waa die grieeUaehan Rbetoras toQv^^iti« oanDteo. 8ia iit die Palga

dar guten und regelraohten WortfDgung, MltoMMa, fow^cHtt», mminh
H§0 perbtnm, Vergl. de, mil J#. CbAacvAi mUmn terku AfltMT §nm~
mm, H mi^gM emteimMUU» eßeim umI €, 44, i4§. Van dieaar Can*

ahmitXt redet Cieero in dem Satia, der tmaeter Stella vnmltteibar

vaiiaigaht, ao daaa atao in dieaar doch etwa* anderaa muaa attgadental

•ein. Dort bewat ea: lUte e$ Hrbmm toßki mUHtt ef emm «i»-

ilmetfQ air mmerm Ukerkte §iuidm fhOtv UtmUkk Dia 4mm. m»»
tmimrmm beateht aber darhi, d«sa die in twei oder metarano mü ataMui*

dar varirandenen Sfitien enthaltenen Oadanken fai Desng Mf Inhalt mA
Perm wohl laaammanatimmen, i. B. in aolehan Sltfen, weicba aina Antl-

Hiaaa bilden. So iat der Anadroek tu Ibaaen bd Ct4, Brut §$, wo m
von der Bade dea Hortanaina beiaatt OmeimUtäi ma erttriNugim ja»-

imUmum mmmiat» Daaa aber Ciaaro auab an onaarer Stella an aino

aalehe Symmatrie der Gedanken und Silia gedieht, ergibt aieh ana den

weiterhin /olKenden Worten: atf avrtafiarM^—n&nllch die in dem akien

mit denen in dementapraehendenSalagliede der Parioda **0mmI dimemm
4fpttrta reipünäean^ ut creörc eonferantur pugnantim
€0mpmr€n$mrqu9 contraria, §t ut parUer exiremm $4r'
mimemiur, mmfem r^hwU «• eaämdff mim tte.-^ W wird im

dem Satse: ktem^ i4€48, 9§e mOm ßppeitat, gmui arff»m4mt4'
rum notai irmlUttt, daa Subat. noiai ao Qberaetatt «den Stemfiei, daa

GeprSge, naeb wdehem aia (die Bewaiie) erkannt nnd beatimmt waiw

den.» Aber aelbat die von Hrn. J. aoa de. de orei, i/, 4i, if4 snr

firklSnmg dea Wortea angelQbrte Stelle bringt nna anf eine andere Heber-

aetnmg. IMae aind niebt Stempel md fleprige, woran man diafiawaiao

erkennt, aondem die Zei eben, doreh welebe man die Qa allen auOfar-

det, ana denen man die Beweiae hernimmt Ea würe swaekmafirig gewe*

aen, wenn an dieaer Stelle der Begriff dea Wortea k>ei, der in der allen

Bhetorik eine groaae Bedentnng bat» etwaa genauer erklärt, und nicht mit

der bloaaen Anführung von swei Parallebtellen wSre abgathan worden.-*

^134 mochte man nach der fibar ßHm gagebenen ErkUrnngt «aa werde
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das Wort nach eiuer den Römern sehr geläoflgeo Vorsteiiungäweise, die

Rede mit einem Faden, der gesponnen werde, zu vergleichen, hier und

in vielen anderen Stellen so augewendet* glauben, tenue arg. fllutn sei

der sicli durcU 'die Beweisführung hindurchziehende Faden, wie wir

auch sagen: der Faden der Rede. Aber eben ilicso Bedeutung hat das

Wort gar nicht; es isL viclmcfir mit geniis dicendi ganz idcnliscli, und

wnX^x tenue arg. fiiwn uiciils anderes zu -v ei sttdiL'ii, als eine in s c Ii m u c k-

losem Ausdrucke vorgetragene Beweisführung. Iliem/icli hätte diese Be-

merkung, wenigstens um Miii>\iTstanüiUÄhO zu %ci-hLile!i, cl\\'as anders

gefÄööL weideü Luüiscn. — J. i2ü ist die Uedo voti zwei l'artieon dis

Vortrages, welche Cicero tiiaxime tuminosae et gumi actuosae nemiL

Zur Erklärung des Adj. actuosae setzt dann iir. J. hinzu: «dereu gaazes

Wesen in der acUo beruht.^ Da hätten wir ja beinahe amtu pantomimu*

zu erwarten. Es hat aber Cicero die sog. ^icug und avi^aug im Sinne,

in welchen beiden Theilen der Rede ein recht energischer und le-

bensvoller — denn das ut hier <MrAfO«ii« — Ausdruck erforderlich

ist, nicht aber alles eben auf die äi^^e Acliou ankommt. Die richtigere

Erklärung liefert Ooeller S. t49. — 234. DmoUkmet^ cuius m
tarn vibraretU fuimüM iUa, mM mtmerit amtoria fenenhtr ; haar ober-

« Misl Hr. J. Piörare dttreh «saakao* mit den Zutaltai es werde dkat

Verbam häufig von der JebliallaB Rade gebraoebt. JadeoDiUs nun dien

Wort ia der Manatsitog mehr verdeolUobt werden« lo der eigentlidien

Mautung uad all T, aautfiiB baiekiliiiat ea aUerdiogf das raaebeZucken

dea herabfidueodeii BlitsstraUes., oder das dar kräftig gcschwungeuea

Lanse. Ot diaas auf das Auge einen aebr starken Eindruck naobt, so

kann es im Iropiscben Sinne nur den gewaltigen Effeet bexetobnen, wM-
aheo die DamostbanisobeB Gedankenblitsa auf das Oemiitb das Hdrsrs 04«
Lesen naeben. leb mocbla daber ataU des die Sacbo pur balb und

aohwiob ausdruckenden Wortes suakon ein anderes, wie s. B. traffan^

o rsob ü t ta r tti wSblan. Ueberbaupt aber sbid viäraUet oder 9ikraim

MMtatsoIobe» wdehe Tiel Kraft und Schwung babeiL—-Ans dam €a»-

DMntara su dar Scbrifl 4$ €pL #M. dr. bebe iob nur eina Stella banus.

Zu i, 7. £U Mtm taie, guaü fioruU AtkmUi ex 010 ÜMmtm ürm-

itnm 4mo 9U igmim fn^tk 0i9iia, Dr. L erklärt sieb über disse

Warta sot ««« qßQ ist nicht Terstindlich , da nicbia vorbergegangeu ist,

woraus folge, dass man die Attiker lobe, ohne tu wissen, wdehea ihre

wahre Bedeutung sei* Der Zusammenhang der gauxen Stella iat dieser:

Auf die Frage, was amn unter Atticismos sich denken aoH, 1ä üwir mU
§ißMäri9m9, antwortet einer von den Neuattikem tatf, qßml9 ßeruU Mkß-
nitf und in Betug auf diese Antwort bemerkt Cicero, es folge aua der-

selben (e« ftf#X itass sie ¥on dem Bubme der attischen Beredtsamkeit

wohl etwas wfissten, ihnen aber das eigenlliobe Wasen deiselben unbO'

bannt sei Die ganie Schwierigkeit liegt diassmal in einer Abkünnmg dea

Ausdruckes, fOr wehihe sich doeh »«Ffiiiiffl«» Beaspiala aniubren laaaeo;

denn ex qu0 ijma wie t§mia eei aleht suu es qm HUiUigiturt Hße
»im iimkm «sar. ^
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In CMimeiitaFe zam Bi^tiis machen dio ElUiruDgen der Na*

IM aliMa HaoptbefUndtiieil ane, wie dien bei einer Uterar^Uateriseiien

Selirlfl» in «tkber die Namen eo vieter Bednar nielil mir, eenden aaeb

Slaalaaiinner nnd überliaiipt berülimtcr Penonen angefubrl Verden» nieht

andeiB nein Itavn. Doeb wuaecbt man, dam darin etwae mebr Mali ge-

bellen , nnd der dadnreb gewonoene üauik weeentlieheren nnd der Er*

fcUnug mebr bedürfenden Dingeo tugewendel worden wire. Allgemein

bekannte Nauen, wie PerilLlei^ Kleon, Alkibladea (die biograph.

Nolisen ana Plntareb S. 12 fillen eine ganse Golnrane) oder wie der

TriomTir Craeene (S. 105 wird der biographieehen Oeberalcbt noeb

ein langee GÜat ane der Vita d«a Plularcb iugegtl)eo> eollten entweder

gar niehl in eigenen Noten oder nur mit wenigen Werten beeprooben

werden, wie 8. 114 C inline Ciear nur mit awei 2eilen bedaelrt wird.

Stwaa anderer iei ee» wenn ein loieber Name weniger bekannt oder aneb

ana dem Leben einer bekannleren PerMiebkelt ein vereinieltee Homent

anlgogriHen, nnd daa Verelindnim der Stelle dnrcb die Erklfirnng der

einen oder der anderen bedingt winL In dieeem Falle nun lieet nnader Gom-

mentar dee fln. J. niebt leiebl obno liatb, und iwar eebeint er rieb tor-

sngUcb an die Noten Ton Heyer und die iNvAywMiia Ton Ellendt
geballen nnd die von dieeen mitgelbeiiten NoUsen »eislene paieend ab-

gekunt eeinem Gemmentare einverleibl an beben. Oft iai der eigentlieben

biegraphieeben Angabe die eine oder andere bedeutende Stelle aue lalein.

oder gHeeh. SehriHalelleni, arerin ein treUbndee OrlbeÜ fiber die in Rede

•tebendo Person entballen ist, beigegeben worden — eine Bmriebtoog^

wdehe wir, wenn nnr sparsam mit sdicben Zugaben Terfahnm wird, niebl

mMilligen wollen, wie s. B. wenn 8. 11 bei der Beepreebung des Pi*

sislralusdse Drtheil Cieero's über Ibn dir orat ill^ 94 aageßbrt wird.

Auch In den übrigen Bemerkungen sind neben der Ausgabe tod Peter
die oben genannten Yon Meyer und Ellendt sorgfiUtig benutst worden,

diese Jedoeb s^ dass Hr. J. sieb dnrcbaus niebt abbXbgig von seinen Tor-

gfingem maebl, sondern fiberall mit eelballndigem Ortbeile Terlibrt und

gar manebe Stelle in einer von Jenen abweiebenden Weise bebandeK. Wbr

erlauben uns aueb bier einige Pooete anzuffibren / in Betreff welcber wir

tme mit Bm. h niebt ganx einverstanden erkllren können, f. 23 beben

Ellendt und Meyer in den Worten: St äieere entm bem nmo p9*

U9t He, naeb dem Vorgange Orelli's dureh die leiebteete Emendation

die riebtige Lesearl StaUm diMPff wiederbergeetellt. Dagegen siebt Hr. 1.

das e/ SU dem voraogebenden sMUSots^, mid nimmt den Ausfall eioee

Mwortee an« so dass der neue Satz mit Meere beginnt Aber gerade

das, was er l&r seine Ansiebt anlobrt, spriebt für die Wabrseheinliebkeit

einer Transpoeition. Namlieb bei den spiteren Scbriftstellem wer eine

Tmesis, wie die von eTundnidn eebr ubliebi wie viel eber moebte sich

ein noeb späterer Absebreiber eine solcb^ unbedeutende Verinderang des

Textes eriaubsn. ^ |. 36 wird bei den Worten prinmm^ue eUam w$o-

mmimitiM et merU onHo e§t €HPto mmämi, folgende Erklärung von
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MMi,and HL g«g»beiit «diese Worladr&ekm unser Literatur ventwd
mMhiedoiiea Seilen ««iss wmmmenia, was um desOediohliiiSMswilleiinnf*

^ensiebnet wiid , tUerat, was sduifliidi überlidert wird.» Aber das eine

wlerKhoidet sieh Ja nicht vom anderen ; denn was des Gedächlolites we-

gen aufgezeichnet wird, das wird ja eben scbrifllicli überliefert, und jede

sehriflliche Deberlieferung geschiebt ja doeli wohi wegen des OedSoblois*

ses. Wsnun soH die einfachere Erlilärung, welelM eoeii Msyer «. n.

fasUialten, «s komnie bicr die bekannte Fig. Hendindys zur Anwsndnng, und

lU, mon, Mis.T. a. schriftltcheDonkmäier, aufgegeben werden V»
In der vielbesprocheMO SieUs f. 31c ^Socraie$ qui subtittiaie quadam
diMputOHdi refeilere eorum (§e* mpkt$iarwn) insUtuta tolebat veröii

will Hr. J. durch Ergänzung eines ausgefallenen Beiwortes Rath scballlM.

Die früheren Heiaasgeber bis auf E 1 1 e n d t haben den Ablatif MrMü ann*

gestrichen, nicht nur weil er keinen Sinn gibt, sondern gewiss auch woiri

deshalb, weil wir nach alilistischen Grundsätzen kaum annehmen durfra,

dass , da schon ein Abi. instr. äJsp. subL vorangegangen , Cicero in

demselben Satze noch einen zweiten einflicken sollte. Es fragt sich uar,

wie das Wort in den Text hineingekommen ist; denn es findet sich in

den Handschriften und allen alteren Ausgaben. Oreili Cic. nrntt. gei.

Verr. l\\ S, t8 meint , hier habe ein Advcrhiuin wie urffanissime oder

ein ähnliches gestanden, welches durch Abkiifzuitc m rcröis depravirt

worden. Das wahrscheinlichste ist, dnss hrnln soiebat ein Adjcctiv wi«

captiosa gestnndcn , und diess durch eine Kandglosse verbis ans dem

Texte verdrängt worden. — 5- 31 gibt Hr. J. bei den Worten ^Uemeiriut

primtu infiexil oraNonem^ diese Erklärung: „die Rede von dem nafür-

Hchen Gange der Ent^K irkehin«; ribleiten (diess \^ürde jedoch deflexU
hcisseu), nach welcher Seite es auch sei, obgleich Vcrkunstelung , welche

daraus hervorgeht, mristens zur Weichlichkeit führt.** Und dann wird auf

Quint (l. A', /, 80 verwiesen. Dass Weichlichkeit das wesentliche in

dem BegrifTe des Wortes ausmacht, hat Hr. J. wohl gemerkt ; aber die

Erklärung, durch welche er uns darauf briniiL a will, ist jedenfalls unrich-

tig. Es ist vielmehr der Ausdruck im Imare und inflectere orationem

aus der Musik entnommen, m welcher man die tax inftexa als ein Mit-

telding zwischen der POX ffraPis und acufn Itetrarhtete, und sich darun-

ter die gebrochene und w <• i e h I i c !i c xMudulaliou der Stimme dachte,

welche dadurch entsteht, dass jn in dcu hohen und tiefen Ton ineinander

schieill. Auch das alfecttrte Umstiuiiuen des Tones zu solcher Mitte nannte

man flexionei pocfs. Vergl. Oitintil. XL 3, 16S, und selbst tlas, was Hr. J.

S. üü zur Erklärung de« inclinnitu locis gesagt hat. Irägl iu«'ui diess

nun auf tlie llede über, so versteht man daruntt i c nu« solche, welche der

Einfachheit und Kraft entbehrt, und durch Sdunuck uuU Kun.^leiei a b g e-

scliwäclit \vuiileu, in welchem Sinne Cic, ortU. 68. enerrare oralio-

tifui. Quintil. X, /, i25 fraugere gehiMueiien. — $.51 Bei den Worten:

i^omne/n iiitim saluönidtetn Atticae dutton{$ et quast tanitatem perde-

reL" seUtHr. J. hinzu; saiiUir, bez. die wohltbueade Wirkung e^r ge&uu

Digitized by Google



Cicero'« Mtfvf 0rak>r von O.Jahn 001

deu Rede auf andere, welche ohne die ihr eigene saniias nicht hrnror^

gebnchl werden könne, Dörnach uian ^?Iauhen möchte, beide Worki- be-

zeichoelen eine und diescILc Ligcnschaft, nur werde sie bai jenem Worte

mehr von der Seile ihres Eindruckes , bei diesem mehr von Seilen ihres

eigenen Wesens betrachtet. Etwas anders fasst die Saehe Meyer lu d.

St Moiubritatem Pkletur tpirttum illttm natitum et lusiUaieni dutsse^

quae coehm Aikenarum tenue et temperatum redokrel, cumulum au-

lern perfectknUt quasi s anitatem addidiue, id est äaöitum omnibut

mtmerii ttUointum ei rirtii dignitate concinMum, und fugt dann gleich

danuf die hSebtt unricbligc Cebcrsetzuug hinzu: «die Sicherheit und

darf iefa Mgen die v^lige Tnebligkeit der Attischen Rede.* Andere

bmätn die XoMunmeuletliiH der beiden Substantive so bedenkKcb , due
tie, wie I. B. Lambin das entere Wort nebst et gtotlkli sireichen, oder,

wie Enieili das eralere In iuHiHitaemf oder auch, wie Orelli, du letalere

ia Hcdtaitm Terwandelten. Der Ontereohied beider Wörter aber iit der,

data $mtttM den getooden Zuetaod, HOuhrUai die dnreb denaHfacn

bedingte Prise be, Kraftt geanndea Aaaaeben iMteiebnet. Auf

die Rede fibertragen, beieiebnet imUm mebr die in den Gedanben
. Kegende Yeratandiglieit nnd Besonnenbeit, ohne welche die taiuMUu,

d. i der scbliehte, kräftige, beiner fMscben Zulbat bedfirfende Ausdruck

niebt ndgllcb ist. Daher wird bei Cle. Brui, SM gendeto muMm mit

ttiegrUa» verbunden. Der Sinn der Slelle ist also: «der Ausdruck TCrlor

seine ganse Plriscbe, und glelebsam seine innere Oesondbeit.* Dass gerade

dem ieisteren Worte, obgWeb es im tropischen Sinne weit fiblicber als

den erste ist, ^UMi Yorgcselst worden, meg daher gekonmen sein, dsas

Gieefo den ielzteren Ausdruck als den stirkeren nur anofiberungsweise

gsbraneben wifl , ao dass er deu Sinn erhSIt t «ich mochte fest asgsn.>*

Es ist mogticb, dass Hr. 1. unserer Stelle denselben Sinn nnteilegt; aber

dann Ist die Passung seiner Note gans ungenügend. f. 110 fibersetift

Hr. J. jnAillr Me^re durch mit P reib eit reden, und beruft sich dabei

aoeb auf f. wo jedoch die Worte mf dKrewflim jtfiMM atftie eupe-

4Um9 ehie gans andere Deutung nolbwendig nacben. Diess Wort findet

sidi hier und an mancher anderen Slelle in Verbindung mit flßemif. 280)

und Adjectiven tou gleicher Bedeutung, und kann also nur als ein Synonym

derselben betrachtet werden. Es beseichoel den, welobem die Zunge

gleicbsaffi gelost iat, welcher leicht und fifissig spricht. — |. ISS

ist in den Worten: Mmas ftti adtMü metuew werbii H unteiUHM €$ ae-

dMe irüCtaitHt sehr anrichtig erkUrt durch t mit Kunst bebandeln.

Denn die dgentUche Bedeutung des Verbe tnUare, betasten, band*

haben, bearbeiten schliesst durchaus nicht den Nebenbegfiff des

kunatmifsigen eu, sondern eher den des starken und nach-

drflcblicbea. Die ans Ottinüli«» angefahrte Stelle XI, 1, 85 be-

weist nur, dass Cicero in der Kunst, auf die Gemfither miebtig ein*

sttwiTken (d. L onlmor tnetare), ein grosser Meister gewesen. —
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f. 262 Mhiitco wir jeu den Wortent ^ntkU ttt «nlm i» kUfoHm purm
et iUuitrt krmHm$ dH^im* die Erklärungi nicht yerbrint, wie

jMira MiH», AVM»» and et feigen dann einige Beiipiele, in.denen puru^

in der nimliehen Weite deo einfeehen und tebm a eklnt«n Antdniek

beteicbnet Aber die der £r|[laruDg weit mehr bedfirfenden Werfe II-

tUMiri krevüate werden gar nieht beeproehen. Yen Abt KtgeiMt to

Atneber Erlüirer» des leichlere so erörtern, and m den nalie dabei lie-

genden Sebwierigkeiteo, ober die min eben Autkunlt erwartet^ vorbeim-

gehen» hat tieh anoh Hr. J. nicht ganz frei erhalten. 2aBB Belege nur ein

paar SteUen. Wie ist es mögUoh", daai in den Wort« |» 371s Sic 0ptm

pmeäam et parM HHpuiü eamanm §eiuridu$ mrgumenta iradmtm',

der Leaer den Sinn der Worte argumenta ptBtata leicht finde, wenn

man ihm nicht über die Sitte der alten Redner, auf welche hier angespielt

wird, einige Auskun^ gibt? — 287 wird der Leser in dem Sattes

ff guUl e§t tarn fracium^ tarn minu tum, tarn in ipsa quam im-

men consetjuittir eoneimnitate puerile? vorzüglich eine Erklärang

der drei Wörter fractum, mituUum, cancinnitns wünschen. Das letztere

nun wird gar nicht besiNrochcn, und zur Erklärung der beiden anderen

swei Stellen ans Cicero und eine aus Dion. Halic. vollst.indig ange-

fülhrt. Aber die in denselben enthaltenon Worte: orat. 67, SOUai

incidem particulaa, und ib. 69, 2^0. infringere et concidere numeros,

oder Dim* dir comp. J8. Bvytvt^i rj ocyBvets ^v^iloC, welche die Erkii-

rang bieten sollen, bedürfen derselben selbst noch mehr, als das im Texte

tur Erklärung aufgegebene. Die Sitte, passende Parallelstellen anzufuhreni

verwerfe ich gewiss nicht; aber es rouss damit so gehalten werden, dam
loerst eine bestimmte und vollständige Erklärung des im Texte vorkom-

menden schwierigen Ausdruckes vorangeschickt wird; denn ohne eine

solche wird der Leser rnthlos sein, und in der Regel nicht einmal wie-

sen, worauf CS in der l'arallelstelle ankommt, und w ie er dieselbe zu fat*

sen hat. So z. R. bezwt-iflc irh. d.iss, was 162 zur Erklärung des

W. membra orationis aus ijuintiiian und Alex, jrf^l ffz^f^v ^''^r 5.275

aus CU. oniC. 39 und de orat.j ///y 25 zur Erkl^irunrj de.s Ausdruckes inei-

gnia orationis, ohne alle weitere Erklärung angeführt wird, zu einer voü-

ständif^cTi Krifiuterung hinreichen werde. — Sehen wir jedoch ab von sol-

chen Auxsteilungen, wie ich sie hier in Betreff mancher Einzrlnheiten ge-

macht h:ibe, so müssen wir im ganzen die zweckmäfsige Emrichtung dieser

beiden Ausgaben anerkennen , und bezweifeln es nicht , dass Hr. J. hei

einer mjchmaligen Bearbeitung derselben, ^ic sie gewiss nicht aus-

bleiben wit ü, die beideu BüdUein su einer immer gröaaeren Brauchbarkeit

fördern werde.

Wieu. €. i. Gr y aar.
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Virpil'i Gedichte, erklärt von Th. Ludewig. Leipzig,

Weidmann sehe Buchhandlung. 1. Hundchen: BucoUca und

Qeorgica, (10 Ngr. e 36 kr. CM.) 2. Bändchen: Äeneis.

f— VI, (15 Ngr. « 54 kr. CM.) )

Die Torliegende Aatgabe gehört der llaiipi-SaQppe*acheii Sammlung

Jim SfihttUiugabtta mt $ hierdurch Ist ihre Einriehlong hinlänglich bexeieh-

iMl. Dm gGnctige Vomrlheil, welches die einielnen Theile dieser Ssmm-
liiag mit Bechl beensprachen dürren, findet bei der vorliegenden 'Ausgabe

des Virgil dureh nähere PrSrung des geleisteten seine volle Besliligung;

gssebmackvoUe Darlegung des Sinnes und Zusammenbanges der einielnen

SteUsOy bündige grammatische und sachliche Erklärungen teiebneo dieselbe

sms, und insbesondere wird durch sie die Selbstthiligkeit des Schülers

lie beiiitiiebtiget, sondern fortwihrend rege erhalten. Daher Ifaiden wir

statt weitliufiger Erklärungen blosse Andeutungen, die Erklärung wird

oft in der Form einer vom Schüler tu beantwortenden Frage gegeben,

bsi oiiisebiea Stellen wird häufig auf andere ähnliche , aber leiehter fass-

Uefae Stellen verwiesen , und um die gnmmatiseheo KemtnlMe und den

SsharWnn dor Sobuler su prüfen, werden ausser der In den Text aufge-

nemmtnien Leasort im Commentaro andere ehiselne Lesearten angegeben.

An der kurasn uud tretenden E i n 1 e i tu ng ist Insbesondere hervonuheben,

daas sie sine Hengs einxelner Punete im allgemeinen lusammenrasst und

behandelt (Eioleil. Yll) i lemer das« sie sich nicht allein mit den Gedieh*

leb Tiigil's beschäftiget, soodern auch durch übersichtliche Behandlung

^lifty^iyiy Parlieen der römischen Literaturgeschichte eine tielere Einsicht

in das Wesen der römischen Poesie überhaupt darbietet. Ungern vermiss-

ten wir l>ei dem Gesammturtheile über Virgil die berühmte Stelle des

QttintUiaa X. 1. 85, die als das umfassendste Ortheil der Römer über

Virgil betrachtet werden kennt sugleieh müssen wir uns bestimmt gegen

die vom Hm. Vorr. ausgosprocbeDe Ansicht erklären, «das« die Gesäuge

des ISävius und Ennius, wie sich aus den erhaltenen Resten erkennen

laast, weiter nichts, als versißcirte Geschichte waren, und dass diese Dich*

ter der römischen Sprache rohe Gewalt aogethan haben (Einleit. XI.)*.

Diese selbständigen Bildungen des Epos auf röoMschem Boden kdnoeo frei-

lich nicht auf den Namea eines kunstgerechten Epos Anspruch maebeo,

jedoch dürfen wir sie nicht au gereimten Chroniken herabwürdigen. Er*

finduogsgeiity edler Schwung, der noch aus den Resten erkennbar ist, eine

krallige, Mubonde, wewigleich noch rauhe Sprache kann ihnen nicht ab-

*) Uebcr d.i'? cvhIp Bändehen dieser Ausgabe ist ben-its von einem an«
deren lirn. Ket. im vorigen Jahrgänge dieser Zcibcbrift (in Verbin-

dung mit der Anielge der Wagner sehen Ausgaben des Virgil) Be-

richt erstattet, 1851, 8. 361 ff. Bei einem für die GymnasiallectAre
io bedeutenden Dichter wird es des Lesern dieser Zeitschrifl nicht

unerwünscht sein, «1ass in der vorliegenden Anzeige über die Fort-

selxung dieser Ausgabe noch gelegentlich über einige Stellen des
ersten Bändchens Bemerkungen gegeben sind. D. Red.
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getproehen wMdms »idBftl dt to der Zeil die Sage und die am ihr mi*

spruDgeDen TolktUeder im Munde des Volkes Jebleiu

fliiiiiohUieb der KritilL des Textes bemerken wir, dase der Rerr

Verl sieh an die Ausgabe Wsgner's angeseUoeseu batf jedoeb bat er in

weiten Bindeben den Text «n einigen Stellen durch Aufnabne anderer

iesearteo und Gei^eetnren selbstlndig geslallel. Insbesondere bat der flr.

Verf. mehrere Leeearten des eaäae Meäieeiu in den Text ao^enoamsB.

Van einielnen Stellen, an welchen Ref. der Texleskritik des Hm. Verfe.

nicht beistimmen kann, sei es jorlaubl, nur einige niber su lieieichneB»

A 1, SP war die Leseart einer Bandsdirift: Ik aegßun, die eine bieass

Conjeetnr su sein scheint, nieht der Tulgata: M aetkere vorsuiiehen, da

ja diese durch den Sinn: «eher sollen Thicre Wobnsitie^ die üirer Natur

widersprcehen, anfracben,* hinreichend gerecblfsrligt ist <— tf. /, 4i§

bedürfen wir nicht der Coi^eetur ätwUUus statt ifMMMff $ denn nach

1l7agner*s richtiger Besserkung ist dMUtiu dem rsmii fm entgagsnge-

aetst; dass ai>er die 05tler den Tbieren ebie prophetische Kraft vcrteiiien ken-

nen, wird vielfach durch einxelne Mythen bestStiget — i. //, HP ist

wohl der Parallelstelle //. Xill, 772 wegen noch nicht sM statt «Ms su

schreiben, yergL 410. — A, II/, 919 können wir auch nieht mit dem

Hm. Verf. Andromaeken? gegen die Lesart der besten Handschriften s im-

änmuteke lesen, da ja aueh in den Worten : Heklor's Andromacfao bist du

Pjrrrhos Genossin f mehr ein inniges Mitleid, als ein barter Vorwurf äeh

ausspricht — i. iH, 899 sind die Verse 8S9 und 340 mit Klanunsm

beaeicbnel, ohne dass etww näheres im Gommentare bemerkt wiidi in-

dem lesen wir in dem Veneiebnlsse der Abweichungen ton dem T«i|e

der Wagner'sdien Ausgabe (B. 2, S. 304) stallt puem-^ ppnptl», pum
^ ßormUit. — i. Iii, 9U nimmt der Hr. Verl die Getycotor Peert-

kamp's iMnAM statt Umina an$ ob aber überhaupt hier AmiIm ISr 99-

rePnm stehen kann, ist eine andere Frage. Bef. meint mit den be*

sten Bandschriften t mßen» statt 9xmerm lessn tu müssen. ^ 4. /?.

49S nimmt der Hr. Verf. nach illeren Ausgaben die Goqjeclur er« statt

#r» an, welche nach unserer Ansicht nicht nothwendig ist «Diese letsle

Gunst erflehe ieht o erbsrme dich der Sehweeter! Verschsllit du sie

mir elc> — ieii. /F, 47i wird nach HiMebrandl's Vorgange «MMt statt

ieaenii geschrieben ; aber Wagner^s treflUcbe Eridimng Umt mis an der

fnigala Mhalten.

Was die Anmerkungen anbetrilll, so lag es in der Natnr und

dem Zwecke der fortlegenden Ausgabe, dass der Hr. Vssf. die AriMiten

seiner Vorginger (namentlich Wagner, Voes, Jahn, auch die Anmerko^geo

TOtt Jacobe) benützen and das beste aus ihnen aufnehmen oder dem
Zwecke des Scbulgebraucbes anpassen musslc. Der 0r. Verf. erklart diese

aneh in dem Vorworte, und es wäre demnach kaum noUüg geweeen, bei

ein paar wörtlich entlehnten Stellen (i. i, 997, IV, 919) nach der son-

stigen wohlbegründeten Sitte den ^famen itires Verfassers ausdr&oklieh

IwisufQgen. Einsdoe Erklärungen meint Ref. bestreiten xu müssen. So
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wSren Ä III 257 Lei Anf lhning der Stelle von Piinius llist. not. Vllf,

78 mehr die Worte: indunmics aUritu mborum cosias aU- lutfuiue se

tergoraiilcs fin Not/.uheben gewesen. — G. 1\\ 22 isl „vere suo" durch:

«in dem ihnen erwiin^chlen Lenze® nicht genügend erklärt, iiuiem hier-

durch deoa pron, po>.s. eine nicht in ihm tiof^ende Bedeutung gee«'l.rn

wird. Ver^l. die Anmerkung von Voss. — G. I\\ il9 isl der in for&iUm

liegeude Gedanke darch : «wenn ich frindr, d.iss sich «ler Gegenstand an-

ziehend behandeln liesse,* nicht rirhtitr angc^jeljen. i\i.in vergleiche v. 147:

tpatita cTclums iniquis. — A. J, /9 meinen wir nicht progeniem von

popuium scheiden zu ir.üssen , da ja sun.sl hinc unerklärt bleibt. Vergl.

die Anmerk. Wagner'i. — A. 1 , 4SS ist die Ergänzung von certante»

ohne alle Analogie. Vielleicht würde besser der Sinn entsprechen: Aeneas

bewundert, wie künstieriiändc hoir-he, die menschliche Kraft fast iilier-

stetgende Werke schaffen können. — A. I, o44 würde Ref. es vorziehen,

iustior mii pie{ute zu verbinden; denn iuslitia und pietas V]m\ nicht

widersprechende Begriffe, und eine Ergänzung des nec im er^ku Gliede

ist bei der genauen Verbindung von nec pietnte y nec hello nicht wahr-

scheinlich. Die Stelle Caes. b. c. Uly 7, i kann hier nicht als beweisend

gelten.— k. /K, 47i bemerken wir, dass, wenn die Aiinieikunff des Ser-

Titm begründet ist, der Vers 470 von Virgil mit Beziehung auf eine Steile

der Bakeben des Nävius, welche dem 471. Verae der Bakchen des Euri-

pides entsprach, gedichtet wurde. — Lel i r ( inige andere Stellen nur eine

kur^e Bemerkung ; G. II, 285 ist immem vielleicht proU jjlisches l'rädi-

cal. — C JU , :i69 stiuimon die Worte: «an ein plolzliclics Ingewilter

in cIlq waiaiereii .Monaten* schwerlich mit pruiuis uml mole uova zu-

saoiuien. — .4. /, 62 kann Ref. der Li klarung : «01" schiebt den Herg auf

die Seite' nicht beistimmen. Vergl. die Anmerk. Heyne's. — A. II, i2i

mu&.s doch ein lituri im Gedaukeu zu; cui fata paretU ergänzt werden,

und die Vergleichung mit den Worten Schillers: «da kroch es heran** ist

unpassend. — -4. //, 2i9 ist capile dichterische Luallage. — Ä. //, 63S

Wird mtdia iam tnorte unl: tiobgk-ieh er bei dem Todeskaiiiple des l'o-

lites zurückgehalten wird** erklärt. W ir bezweilelu, ob die W orte diesen

Siun haben können. — A. III, 47 wird (Uicipiti formiäine liurch «zv.ie-

fache Furcht* erUdit; richtiger W agner : ^^dlü Furcht, die zu keinem be-

stimmteo Entschlüsse koiuruen lässt." — A. \, ff werden die Worte: ^magm
poUuiO amore* auf die Entweihung dui Liebe Dido's zu Sychäus be-

zogeUy wogegen der Zusammeidiang streitet, abgesehen davon, dasa Virgil

dann COmuöio geschrieben haben würde. — An einzelnen Stellen hätte

der Hr. Verf. mit Vortheil auf andere Stellen verweisen können; so bei

ff. /, 50 auf G. III, 125; bei G. I, 314 auf G. I, 15i ; bei G. I, 150 auf

E. 5, 73 i bei G. II, 319 auf E. 9 , 40. A. 1 , 59i \ bei G. II, 64 auf

M. 7, $2 XU t. w. Sehr zweckroäfsig findet Referent , dass der llr. Verf.

bei den eioxelnen Versen der Aeneis auf die eutsprecbenden Stellen Ho-

OMi^fl verwieten hat; nur an wenigen Stellen ist diess veruachlässigel

worden (i. B. bei iL /, 40, wo auf Od. d. 497, bei A. /, 65, wo auf
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Od. X, verwiesen wenleu konnte). — Bio Form der Anmeikmigen, au

denen fa!»l durchweg bündige, treflciule luir/.e aiuutrktüutJii ist, dürftd

nur in einigen wenigen Fällen der Voiwuif der Weilläull^keit treffen, x. B.

C. II, S2S. A, /, /6. I. 79. /, 100 (wo über die Bedtiitung von ^iacet'

die Anmerkung Wagners zu vergleichen ist); so sind auch iniwichtig die

Parallelstelk'u A. /, 703. G. IV, S63, und unbedeutend einige iu 1 r.tge-

forui gegebenen Erklärungen, z. B. G. I, 45. G. III, 2. A. /, 285 u. s. w.

Schliesslich müssen wir nur noch bedauern, dass in die Ausgabe

sich ziemlich viele Druckfehler eingeschlichen haben, welche, mit Aus-

nahme der auf den ersten Seiten des ersten ßändchens bernidlu lu n. keine

Berichtigung erfahren haben. So werden die Verse der ersten Kkiogc, in-

dem der als unecht verworfene Vers 18 immer mitgezählt wird , durch-

gängig falsch citirt. So lesen \\ ir zu G, I, 4 das Citat G. III , 405 statt

409 (welcher Druckfehler sieh r^uch iu der Wagner'schen Ausgalic findet);

zu G. II, 475 das Citat E. 2, 61 statt 62; G. IV, 2.^0 papnlüijue sUU
p<il)ui(ique, A. /, 684. ^rjlovv statt öo/.ovvj A. III, 665 lecfi s[;ilt Uli u. s. W.

Besonders viele Druckfehler enthält das Bd. II, S. 204 gegebene Ver-

teicbniss der Abweichungen von dem Texte der Wagner'schen Ausgabe,

i. B. IV, 201. aeUnuis {W\ liiss: tteterrms (
Ii); IV, $27 siletUi {Jk)

lies: tUenti, (7Ä) ; K, 581. dcdractis 1: detlucfu u s w. Als Versehen

bezeichnen wir: A. Ij 211, wo diiipimU als Ltstart (In Wagner'schen Aus-

gabe angegeben wird, während wir dort dt rtp/i4/i/ Uncn; A. lY, 5i2y

wo nach ,i iliii die Schreibart 7iüX angenommen wird, währciid im Texte

doch i\ox geschrieben ist u. s. w. Man darf erwarltii, dass derlei kleine

Versehen bei einer zweiten Auflage, welche von dieser so brauchbareQ

iiiul empfehleastverlheu Schulausgab« bald zu hofifen ist, gänzlich beseiti-

get werden.

Nicht in gleichem Mafse würde Ref. eine andere vor kuizem bc-

gonoene Ausgabe des Virgil xum Schulgebrauche empfehlen, nämlich:

Yirgirs Gedichte , laleini^cher Text mit deutschen Anmerkungen
von Dr. Wilh. Freund. Breslau, Kern. 1852. 1 Bändcheo.

Ameu 1 VI. — 10 Kgr. « 36 kr. CM.

Obwohl die Aufgabe» wai b&adige grammatiidM Eiklinnigen und
die geoaue Beobaehtaog det VirgU'aehen Spraehgebraoebee aobelangt, man*

ehes vefdieoaUiche enibSIty ao verDisaen wir doeb faal durcfagebeiida ein«

klare Darlegung dea SioDea und Zuaaamenbangea der elnaeliien Steilen,

liiabesondere möaaen wir tadeln» daaa die Selbatthitigkeit dea Sebfilers

weiilg in Anaprucb genommen, vieloDebr durch die hioflgen lateiniachen

Parapbraa«n aebr beaehiHnkt wird. Sonat bietet die Anagabe weder in

dem Texte, noch in dar ErUirung elwaa neiiea und dgenthümlichea dar«

Prag. Dr. K. SebenkL
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U e b e r den lyrischen S t a n ti p ii ri c l bei Auffassung: und
Erklärung lyrischer Gedichte. Von Heinrich
Bone, Professor an der Rheini.'jchen liilter-Acadeinie zu Bed-

burg. Paderborn, 1^51. Verlag von F. Scböningh. — 26 4.

Diese kleine Abbandlnng ist aus dem Pr^amiDe der Rheinischeii

Ritter-Akadeniie sn Bedburg fSr 1851 besonders abgedntclit. Obwohl an

DmfSiog gering, ist sie an lohslt doch iQr die Schule Ton Bedeutung. Der

Herr Verfasser, in der 8dni]weit bekannt durch sein „deutsches Lese'

buch für h5bere Lehranstalten, lunichst für die unleren und

mittterea dessen der Oyninssien, mit Rucksicht auf sehrifiliche Arbeiten

der ScihOler (Sechste vermehrte Auflage. Köln, 1849. Du Mont-Schauberg)'',

bat sich sum Gegenstande seiner Erdrtarung ein ganz specieilea Tlicma

gewählt, das für jeden mit der Erklirung classiseher Leeestücke beseliSf-

tigten Lehrer von um so grosserem Interesse ist, als gerade die lyrische

Dichtongsart in dieser Beiiehung besondere und eigenthiaadiehe Scbwie-

rigkeiten bietet Welches Oewicbt der Herr Verfasser auf die lyrischa

Poesie, ala vielseitiges Bildungsmittel, legt, und wie er als solches sie

benütat wünscht, erhellt aus den Bemerkungen, die er in der Einleitung

an seinem Lesebuehe über den poetischen Theil desselben (S. XIV. XV)>

Tortngsweise mit Being auf die Lyrik, macht» und die er mit den Worten

aehliessti „Ich halle aber auch gerade die lyrischen Gedichte für die*

jenigen, welche durch Reprodnction von Seiten des Lehrers alle di^

aehönen Wirkungen der Poesie auf den Geist der Jugend am reinsten

ananhen können." —* Diese Möglichkeit nicht nur nachxuweisen , sondern

auch an einem Cyclus wohlgewfihlter Beispiele praktisch zur Wirklichkeit

au gestalten, ist die Aufgabe, die der Herr Verüuser in seiner vorliegenden

Abhandlung sich gestellt und mit eben so viel Phantasie und Oemßth

als Oeachmaek und Scharftinn gelöst hat

Referent erlaubt sich die Hauptgedanken des Herrn Verfassers,

grÖBstentheils mit dessen eigenen Worten, hier susammenzuslellen.

Jede Sohle Lyrik, jedes ächte Lied erfSIIt , wie jedes Kunstwerk,

die nothwendigen Mingungen seines Verstindnisses in sich selbst ünmit*

telbar ans dem Uede selbst also den lyri sehen Standpnnct nach

aussen und innen aufrubauen ist die wahre Aufgabe des Erklirers, oder

mit anderen Wertem dem Lehrer, als Erklarer eines lyrtscheo Gedichtes,

liegt ea ob, den lyrischen Standpunet su ermitteln und
aeineo Schüler anf diesen Standpunet tu erheben. Es

fragt sieh somit, was der Herr Verfasser unter dem Ausdrucke ,Jyri'

acher Standpunet" versteht. Er verdeutlieht diesen Begriff durch

mehrfache Umschreibungen. Lyrischer Standpunet ist ihm die Silunlion,

die dadurch nothweadig gewordene Ergiessung des Herzens , somit die

Wahrheit dieses Ergusses; er versteht also darunter denjcnigon Puoct,

Ton dem ans ein Lied am klarsten Tcrstanden und am wärmsten n r hom-

pfnnden wird, von dem aas der Ursprung und die Umgebung desselben

emeaert, von dem ans es, so au sagen, nachgedichtet d. h. aus uns wie-

Digitized by Google



Vone, Ober den lyriMhen 8laiul|Maiet,

dergetiofeii und so unser Eigenthum werden kann, von dem ans dü^estgOy

trag der einzelne (der Lyriker) ausspricht, zum aligemeinen
menschtichrn Symbole» verständlich für alle Vfird , von dem aus man ia

das Gedicht hineinsteigt und aus ihm seiher herausempßnd«t und schauet.

Der lyrische Standpunct isl derjenige Gesichtspunct, VOD dem ans trtvul das

Lied zu einer inneren Noth wendigkeit wird.

Sache des Erklärers isl es daher, äusserlich und innrrlich, durch

Erweckung von Anschauung und durch Errcp^ung von Stimmung: denjeni-

gen Augenhiick vorzuführen, wo das Lied nicht etwa als zufällig, sondern

als eine Art von iNothwcndigkcit erscheint, und so, in der stillen Werk-

slalte der Muse, in dem Herzen des Sängers angekommen , erkennen zu

lassen, wie gerade diese Gedanken, dirse Anschauungen, diese Wendungen

und fJcbergjinge, kurz dieses ganze Gebilde, das durch das Wort in die

ErschrinuiiL' tritt, demjenigen, was im fnnercn vorL'chl, dem an sich un-

aussprechlichen Gefühle entspricht , oder vielmehr ihm Wie einem Kerne

entwächst, wie einer Qu; 11p entströmt.

Der lyrische Standi)unct ist demnach dem llemi Verfasser ein

Süsserer und ein innerer.

Die Situation aus dem Liede aufhauen , wie das Lied an ihr sich

aufgebaut hat, ist ihm der äussere lyrische Standpunct.

Die Vermählung des Herzens mit diesem Aeusseren, aus innerem

Drange, voll inniger Wahrheit, gibt den inneren, den wahren lyrischen

SlandpuücL

Bei jedem lyrischen Gedichte fragen zu wollen : „Was für eine

Idee ist in diesem Liede zur Darstellung, zur Anschauung gekommen?

wäre, nach des Herrn Verfassers Änsiclit, huchst unpassend. Allerdings

ist in einem lyrischen Gedichte auch eine Idee verkörpert; aber die Idee

war nicht vor dem Liede da; sie hat weder den Geist noch das Her/ di s

Dichters bewogen oder bewegt zu sogenannter dichterischer Darstelhni l; ;

sondern das Lied i&l aus der Situation iu Verbindung mit dem rcitica

Herzen des Dichters erzeugt und gtLoien, und ist nur tl atlurch ein uner-

gründliches Lebendiges geworden. Mag ein anderer eine atidere, und ein

und derselhe diese und jene Idee sich entgegenleuchten sehen ; das Lied

bewahrt seine INalur, und diese ist mehr als Idee, sie isl eine Quelle von

Ideen ; und gerade die wahrste, bedeutsamste und einheitlichste Idee liegt

dabei oft am verstecktesten , eben weil sie nicht eine nach aussen hin

gewollte, sondern eint mit dem ganzen Gebilde nach Inhalt und Form
Seelenhaft vereinigte ist Freilich kaiiu auch der Lyriker eine Idee als

solche zum Geg'.'nstande seines Gesanges haben ; dann aber isl dieselbe

nicht mehr das, was man gewöhulicli die Idee des Gedichtes nennt, son-

dern sie bildet gleichsam den äusseren Standpunct des Liedes, sie wird
zu einem Ohjecle, das erfasst und erfassend dem Liede sein Dasein gibt,

welches dann selbst wieder ein unerschöpfliches Lebendige sein muss
;

diese mehr rhetorische und didaktische Richtung zeigt sich besonders Lei

Schiller, während der reinere Dichtergenius in der erbten Weise sich Le«

währt, wi« hei Goethe.
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Diese AnetebCen eooht der flerr Verfttieer an iOiif Jyrieehen Gedieh-

len prekfieeh lu eolwiokelo. Er wüdto data dat DaDklied der

raeliteD nach dem D&rehsiige dareb daa rothe Meer
{Maeea % i$% ala daa illeale Lied, daa kleine lyiiaebe Imitrooiptn: Im
Mai, von MaUli. Clandina, daa Lied dea Harfenapielera aua

fioetba's WUbekn Meiatar, den kvrtfsten der Paalme^ nimUeh den

und einia chriaUieheD Hymnna an den beil. Oeiat Dar Hr. Tev-

iMser iMt» wie er 0 . 6 (niebt 3) S. 34 aagt, abaiabUieb und wohlbedaebt

gerade dieae Lieder v^igelSihrt und anaamaMWigeateMt^ weil aie ibm» bei

dar groeaen Veraebiedenbait ibrea Cbaraktera, vamfige wdeber äe daa

g^ni« Gebiet der I^rikt naeb aeioen änaaenrtenGrinien in, berühren, die

Gelegenheit darboten, den aUgenetnen Gegenatand aeiner Abbandlong in

nninittetbarer Anwendni^ aar Aoaehanung bq bringen. ,4ler Geeang dee

Mneaa ninlieb knupfa aieh an ein beetimmtea Ereigniia, daa aeine lyriacbe

Gewall in aicb aelber tmg, und biete dadnreh am Uanten und lÜblbar-

aten einen Standpwiet for tyriscbe AoflManiB^ and Naebeni|iifaidang aller

aoleber Lieder, welefae ans beetimniten, mnmentaneo BreigniMen ihre

Anregung eppfengen. Daa Mailiedchen dagegen gebe bloaa eine Stelbing

io der Natur an, ohne beaonderes Crleboiss, und sei somit geeignet» lir

aUe Situationen in Natar und LelMO die lyrische Berechtigung zu ver-

treten nnd die Bedeutung >dee lyriachen SlandfMMictea fiir solche Lieder

au aieb erproben zu laaaeo. Das Lied dea HarAiers spiegele, ohne irgend

etwas bestimmtes Aeussere als Grundlage zu bieteUi ja alMiohtUeh ee wio

ein Gebeimniss verhüllend, die ganze Welt dea inneren» ao daaa wir TOn

dem lyriacbeo Stamlpooete, den die Worte uns aufbauen, kaum wieder

Wigkommeu können, um der «nerachöpflichen Aussicht willen, die er

darbietet. Der kürzeste Psalm führe, unter ähnlich<»n^ oder noch auffal-

leuderem Mangel einer bestimmten äusseren V«raBlaaauog , ana der Ver-

sunkenheit in den Abgrund des von Gott ioagerisseneti Ich's uns hinan

bis zu der überschwiogUcheo Höhe in unserer Verbindung mit Gott. D^
christliche Hymnus endlich verschmähe jeden persönlichen Slandpunct»

singe einzig aus der christlichen Seele als solcher und erklinge in einer

Welt, wo nur das Auge des Glaubens schaut, und Hoffnung und Liebe

in ewigem Gesänge sich bewegen.* So sei, diese Stufen der lyrischen

Standpunclc hinan, der ganze Mensch vorgeführt zuerst an der Hand der

göttlichen i-iibrunf; it) nlle.m, was geschah uud geschieht; sodann inmitten

dessen, was um ihn ist und bleibt; fonior mit seinem Ich, seinem inner-

sten Seelenleben, sowoiil in der schrecklichsten Verlassenheit, als in einem

alle Völker einladenden Frohlocken ; und endlich die VoUeoduog aller

reinen Menschheit in Christo und seinem Heile.

Die Art und eise, wie der Hr. Verf. diese Gedanken durchführt,

zeugt von einer seltenen Gahe der Auffas.-Jun?^ und Krklärung, von dem

klarsten Verständnisse, von dem liefsleii Lindringen in den tieist der Lyrik

überhaupt, so wie der erklürletj Gedichte insbesondere. Nichts entgeht

ihm ; daa sdicuibar uubodeulciidc wird in «eiucr i^xiehung zum gauxen
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ibm eiii bedeutendes i jede Wendling, jede Nuance gibt ihm Anlass , die

SHualion xu lebbaAercr Ansebauung zu bringen «nit dadareb den L^er
oder Hörer In die Empfindung und die daraus hervorgegangene Betracb-

tungswcisü des Dichters hineinzuversetzen. Dass eine solche Erklsrungs-

weise in's breite sieh verlauren müsse, ist naturlieh, und der Hr. Verf.

selbst hat den Vorwurf, der ihm von dieser Seite aus genaacht werden

könnte, vorausgesehen. — »Die Fülle des Liedes»* sagt er, «besteht eben

in dem unaussprechlichen und in dem anau!S£:esprochenen , und die Er*

fessong des lyrischen Standponctes soll uns eben befähigen» jenes uoaus-

^csprochene nach Kräften zu etaetseUt und jenes unaussprechliche nach

Wahrheit zu empfituteii. Daher mag die volle ErUirang einos lyrisebe«

Gedichtes immerhin etwas an sich tragen, was der unwilKge einer

y^Bruhe* vergleichen möchte, worauf das Lied sel)>er schwimmen gemaoM
wird; was hilfl's? der Zuguss ist nöthig, um das Lied heraufzubringen

ans der Tiefe. Edler und wahrhafter durfte es sein, wenn wir das Lied

einem Diamant verglichen und die rechte Auffassung und Erklärung dem

Lichte^ worin es seinen verborgenen Werth erst kann leuchten lassen.'*

Dies« ^ilt In ästhetischer Bezieliung ; in der Schule wird eine solche

Ausdehnung der Exposition, ein so allseitiges Sturmlaufen, möchte idi

sagen, auf die Erregbarkeit und Empfänglichkeit des Lesers oder Hörers

nicht uuliedingt Anwendbar sein. Abgesehen davon, dass die Gabe, so

tief einzugehen in jedes lyrische Gedicht und dessenungeachtet nichts als

das wesetilliche zu bcriihi ii
,

nur wenigen Lehrern eigen sein dürfte,

würde für eine so eingängliche ErkUirungsmelhode in der Schule schon

die physis'rhf* Zeit nirht ausreichen ; einen wenn auch beschränkten Cyclus

von lyris« hell (tliIk :i auf diese Weise durchzumachen, gleichsam zum
Muster, wie man lyrische Gedichte in der Frivaticctüre ?,u lirhandein habe,

hiesse den Schülerfi heinahe denjenigeti Grad von L'eisfiger Elasticiläl schon

in vorhinein zumutbcn , zu dem der llr W i f. durrli seine Methode sie

erst erheben will. Dass übrigens durch gelegentliche Anwendung der-

selben, insoweit Zeit und Lmsläude es zulassen, unendlich viel zum

wahren Verslandnisse der lyrischen Poesie und überhaupt zur geistigen Aus-

bildung der Schüler beigetragen werden könne, unterliegt keinem Zweifel.

Fine zweite Frage, die jedoch der besonderen Art der Auffassung,

um die es sich handelt, nicht entgegensteht, weshalb auch der Hr. Verf.

sie gar niciit berührt zu haben scheint, wäre diese : ob nicht seine Er-

klärungsmethode zu individuel sei und es nahe lege, manchem lyrischen

Gedichte eine Auslegung unterzuschieben, die der Dichter von dem Stand-

puncte aus, auf dem er sich befand, als er das Lied sang, gar nicht be-

alisichtigle? Demi auch im lyrischen Gedichte, nicht als entstehendem,

Sündern als fertigem, liege etwas objectives; die Subjectivitat des Dich-

ters werde, w enn sie als ein ausgesprochenes dem Leser vorhegt, für diesen

zum Objecte; ein StandpuncI, auf dem man den Leser erhebt, werde daher,

wenn er nicht mit dem Standpuncte coincidirt , den der Dichter im Mo-

mente des Schaffens inne hatte, zu einem falschen, und das an sich wahre
^
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Lied, Ton einem solchen unterschobenen Slandpuncte Aufgefasst, tu einem

unwahren. In streng logischer Beziehung lisst sich das freilich nicht

laugueo; allein in ästhetischer ist jeder Standpunct der wahre, ni dem
sich SU erheben das Kunstwerk dem Beschauer, Hörer oder Leser unge-

swungenen Anlass gibt. Darin liegt eben die göttliche Gewalt des Gcnie's,

dass es unwillkürlich weiter tritTl als es gezielt. Es ist diess die beilige

Naivetät der Kunst, die „tn Einfalt übt, was kein Verstand des Verstan-

digen sieht.** — Der Dichter bläst, von innerem Drange beseelt, ein Funk-

eben fiti, um seine düslero Stube zu erhellen, und siehe da.' bis zum fern-

sten Saume des Horizontes steht plötzlich die ganze L.«ndscbafl im lichten

Scheine der VerklMrung. Wer mochte dann eine Krklärnnf^ unwahr scheltea

die jenen weit IfMiclitfiKlpn Schimmer in'^ Aml'»» fn^<^\ und nicht das Funk-

eben, von dem er ausgegangen ist? Die grosse, für dt-n Mpuschungeisl '

so erhebende Erfahrung, dass das Wort des Dichters oft in' i Zeit vor-

auseilt, das« es nach einem Jahrlausend zutriHt , ai& oU es eben un Mo-

mente der Gegenwart entstanden wäre, dass es dem individuelsleti tu-

el'ickt Trost gewährt, der iiiilividui Isten Scelei»wonne Ausdrucke l^^ih

u. s. w. wäre nicht zu erklären, man ihm nicht eine Kratl und

Dehnbarkeit zuschriebe
,

die weit über ilie GrSnren der ursprünglichen

Concepliou hiiiausreicbt. ilef. hält daher keine Erklärung für unwahr, die

"unerbalb des Hereiches der Dichtung liegt, sollte gleich es faclisch sich

nachweisen lassen, dass sie ausser allen) Verhältnisse zur wirklichen In-

tentint) des Dichters steht. Teberbaupt gäbe die Erörterung des Vcrhäll-

ni^.se» der historischen Erklärung dichter ii$chcr Productiooeu zu der ästhe-

tischen Stoff zu einer interessanten Abh.'indlung.

Als eine besondere Eigenthiiniln hkeil des Iliii Verfassers, die von

seitieui hohen sittlichen Ernst und seinem walülidü leligiosen i>i«ne Zengniss

gibt, ist hervorzuheben, dass er in allen seinen Erklärungen als festen

Augenpunct, nach dem er die Höhen und Tiefen der Lynk misst, das

Chrislenthum vor sich hat. Das eben bemerkt er (S. 16) «ist die wahre

Grösse und man kuiinU' sagen , ilas gülllich prophetische aller ächten

Poesie, dass sie, wenn auch nicht umuitlelbar, ja vielleicht scheinbar ent-

gegengesetzt, doch in ihrem innersttn G»;halte stets zur Verherrlichung

des Christenthums dient und zu ihm hinüberleitet.* — und schon früher

(S. 11) mit Bezug auf Iloraz : — «man lebe sich nur in die einzelne Udü

hiiinii . I.isse sicli \on liirer Individualität umfangen und durchhaueben,

und man wird immer in neuer Weise Licht und Wärme empfangen, worin

jeder nach dem Mafse seiner eigenen Sittlichkeit und nach dem Gehalte

seiner eigenen Weltanschauung sich klären und heben kann, selbst aus

Liebesgediehlen in christliches hinein, wie Balde und so viele Nachahmer

heidnischer Muster; denn Sittlichkeit und Religion soll man mitbringen,

nicht holen w ollen , so in der Natur und so in der Runit"

Indem so der Herr Verfasser sein HaupUhema mit klarem Bewusst-

sein seines Zweckes ziemlich erschöpfend durcbfQbrt, ergreift er noch hie

uuü da die Gulc^euhcit einzelne Bemerkungen nebenhin einzustreuen s.B.
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ülitr Piiular (S. 7), über ilie sogenannte „Ideenpresse" (S. 11), über die

Lsnk. der ßelraclitung (S. 19), über den eigentlichen Charakter des Kir-

chengesanges (S. 20—22) u. s. w. htm ücisatzc auf dem ioncreQ Titel

des Programmes: „mit besonderer Rücksicht auf Horaz" entspricht der Herr

Verf. durch einige vor- und beiläufige Uiudeutungen ; die Erklartm^ einer

Reihe Horaz'scber Oden, so wie allgemeiD theoretisches nel st allgemein

praktischem über den lyri&chen StandpuDCt bvbäil er einer äpätereu tie-

legenbeil vor.

Jedenfalls liefert das Programm des Herrn Verfa., so knrs es ist,

ciu Ergebniss, das die yoUste Beachtung verdient und einen belehrendeo

Wink gibt, wie schwierig die richtige Erfusung und Erklärung eines

lyrischen Gedichtes ist, und wie wenig dazu geeignet derjenige Lehrer

wire, der da meinte, zwisGlieii amfluignicheren epischen oder draniliedieB

Lesestueken sei lo eis Ueioes UedekeD eben gut als leicht absofertageB«

der LuckeobSfliery wibrend doch wie NoTalis sagt — „daa bwlt
Poesie ans gtns nahe liegt, und ein gewöhnlieber Gegenstand nicht aattan

ihr Uebster Stoff iai.'*

Wien. I. aSnidL

PubL Virgitia Marooa ^isy btoick^ Z latiny ph\oU\ Karal Vi-

nafick}. Spis& musejnich cialo XL Y Fraze v komiii knih*

kupeclTi V. fovn&de. 1851.

Nicht mit Unrecht pflegt die prosodisrhe BcschafTciihcit der böh-

mischen Spraclic zu den hauptsächlichsten Vorzügen derselben gpiechnel

zu werden. In der That geht das eigen Ihümliche der antiken Metrik

allen Sprachen ah, deren V'ersbe'iu auf dem blossen Wortaccente beruht.

Von dieser Fähigkeit den Versbau der Altru nachzuhihien , welche das

Böhmische vor den meisten lebenden Sprachen auszeichnet , hat man be-

reits mehrfach Gehraucli gemacht. Es gilt als aÜeemem anerkannt, da&s

gerade der in der (!el)er8chrift genannte l'ebersetzcr des Virgil , Herr Vi-

nnficky, in der .\afhhildung des clissischen Verses der grösste Meister

ist; er wird als der Künstler geleiert, der mit wunderbarem Talente den

bildsamen Stoff seiner Muttersprache in die fein gcschuitiencn Formen

uamenihch des epischen üexameters und des elegischen Distichons, su

giessen im Stande sei.

Ohsrliori Rt ferent an die bekannte Connivenz in der Beurtheilung

ccchischcr literarischer Leistungen gewohnt i^t so glaubte er doch bei

so allgemein und selbst von kundigen ausgesprochenen Bewunderung im-

merhin auf eine wahrhaft bedeutende Erscheinung rechnen zu dürfen, und

er nahm daher mit grosser Erwartung die Uebersetzung des Virgil vou

Hrn. Vinaficky zur Hand, als ihm dieselbe unter den von der Malice

ceska im Jahre IS.")! vertheillen Schriften zukam. Diese Arbeit entsprach

jeiloch -1 lir_M( ti Erwartungen keineswegs. Es zeigt sich in ihr zwar

ciuu bei aiierkeuucni»werther WöiUitbkeit dennoch Uurctigcfuhrtc Leichtig-
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Mft 4er Die Holl, tind viele Verse sind im der TImI ao bewhitfwi» dMt
sie Tom Kenner der ^teo Melrili oril wahrem Genüsse gelesen wcfdeii

daneben aber nehoMii fieh ndere zahlreiche Vene deeto fibler autp Ji

et kMiBen Zeilen vor, die wirklich den Namen von Vertea niebl tw^
dienen. Gleieh der Anfang der Aeneis, der frdher bereüi enellieneo war,

and der daher unter die gefeilteren Tbeile der Cebersetzung gereehnet .

werden nnee, leigt dergleichen; auf den feineren B«n d^ Verses, nnf

Caear, M tu wenig Uücksicht genommen, durch einen üb^ die Gebühr

sparsamen Gebrauch des Spondeos leidet die Wurde des Verses, der da-

durch monoton wird. Ja sogar die Prosodic, diese Grundbedingung dea

Metriscben Verses wird sehr oft nicht beachtet, namentlich werden KörzeB

in zahllosen Beispielen lang Kebraoeht, gelegentlich auch die stärksten

PeeHlonsiAngen kurz, so dass man nicht selten erst nach einigem hin- und

berieten herausfindet, wie der Oebereetzer die Torliegeade Sjibcnretbe

demi eigentlich gerechnet habe.

Folgende, den ersten paar Seiten der Oeberaetsung der Aeneia ent-

nomnene Proben f&bre ich zum Belege dee gesagten an:

Y. 1. Zbroj a mui? zpiväm a. t. d. gegen 4ie im Böhmischen

wie im Lateinischen ungehörige Verlängerung auslautender Kurze durch

mehrconsonantigen Anlaut des folgenden Wortes, wodurch unzählige,

dem Tonfalle der Sprache ganz zuwiderlaufende Ancipiles entstehen, habe

ich mich bereits erklärt in der Anzeige von ^ohajs Oebersetzung der An-

tigon«. Jahrg. 1861^ pag. 73& AeboHefae, lablreiehe Fille iai folgenden

iber^ebe ich.

V. 2. V Itftlii sti'han osudem ii Lavin«^ so dostal; in

0 s u d e m u isl ih^ kurze e lang gel)r&uchl. Fs \%är< wiinst henswerth

auch die langen Vocalc der lateinischen WöHer als golrlie duich einen

Aoceot bczeichncl schrii, wie diess die bolimische Schrcil)^ eise fordert.

1 2. D ä V n e m «• s t f» 1) y I ö — o s a d o u v y s t «1 v T n u T y r 8 k o u ;

bylö-o8adou, kurze Silhf^ anst-dt emcv Lange, und nor-h dazu ein

unschöner Hiatus zweier gleichen Vocale i io vyst&vtoo i lang getHrauf^l^

während es doch kurz ist.

13. Karthago, proti Italil a podÄl Tiberinske, Italic

1 iat aber kurz.

15. jet pry Juno nadP eil kr si öbiibila zcm^;

oblibila, ä und / gehören verscbiedetirn Syllien, tmprÜngUeh selbst

Terscbiedenen Worten an, o muss also lang sein. t .

18. tehdaz m^la j i z o to peci; Jii i ist aber kuri.

20. uslySelfi Tyrske, a ist kurz.

22. pfijdckzahlazeniLybyei jak upf ädal y Park y ;

L i b y e, e ist kurz,

96. z pjlm^ti nezmizely; hlubo6€ vryt ]i v duli

z ti 1$ t <) U p ä in 0 t i hat kurzes a.

30. Troj s ke, ? h v t k y z ru k ou Dana u a k TO t eh o A eh II I a,

diväcu Vers vermag ich uicbt zu itcandieren, deun
j
zbytky z ru

\
auzu-
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neltaneii lit imoiogiieh, dt das s w tinen folgoMkn t^uonmikdk am*

laulenden Worte die tUentirkate Feailimi aaebts % biUet ein Wort für

sieh« urtpriKoglidi hallen dieae «iiiooaaeiMiillgeii Worte ao^ antlaateiiden

Vooal , demnaeh iet die ao hervoigebraolito Yerlangeniog vorbefgehaiidar

Kuffe eine aehr aUrlceL

31. aUle sali4iiSia od Laoif Uk 14ta il drabaii Jlieia

liat kufiea aoalaoteBdea «.

S4. SotTt ie d41e na vod roYinI s hledo i6ii4 8i-

kulak^S sem4 hat konea e.

37. k aOb4 ao di: ZmofODi-li upaaUai idaft4ro avAho
aobfi hat konea diesen Veiee fehlt die im Lateiiiiaeheii bewihrta

Casar nach der irsis des vierten Fasses, wodorch ent der Vers wahrhaA

schon wird« baoo aoeams mens ineepto desislere iotnoi.

40, 41, 34 subsUtaireo, wie Tiele andere^ der Hauptcaaor dea Ori-

gina?a Nebencäsuren ; V. 41 z.B. lautet: jen pro aio4in syna Oi*

le?ay besbo2n^ho Ajaxa; der lateinische dagegen bat aa»er den

Gfisuren nach der Arsis des aweilen und vierten Fusses noob die Haopt-

ciaiir Mi sebwie^|erer Weise, ist also eia sehr schöner Vers t u o i o s o b

aoiaiD et fttrias Aiacis Oitei, der hobmisehe aar die Caeaor

aaeh der Ansis des zweiten Fusses.

44. rozfala nädra hromSm a plamaa t aal ponStö*
jocibos hromem hat kurzes

45 eothait sweioial die nnslalthalle MtifNi durch sweieooaoaaa-

tigea Anlaut

' 48. tdiku rod§ m? A kdoiby a. t. d. rodem hat kurzes tf*

51. k boufekivlasti, krajjum zufi|vymi|* T^tr|
t£

I
hotnym; fehlt im vierten Fitsse eine Syibe, oder soll etwa vym'

aiit laogen I getosen werden? M unaerem Oebersetser ist freilich vielei

möglich.

58. Coi kdyby oa aedinil» mofe« a$m4 i hvladj
aobesk^i zeme hat kurzes e.

59. atrhie a aebou; derselbe Fehler wie V.30| # von alrhie

iM positiooe lang.

65. Aeole,— jeito ti vlAdu nebeifan otCo a iidi

krAU otec bat aber kurzea €•

74. V odm^nu by vse 8 tebou takovcto pro zaslnby
leta, öff ist hier durch die oben au V. 1 getadeile Position als lang ge-

braucht; in v§c stebou gilt dagegen daa e too Io, welohea wie V.

69. 30 durch Position lang ist, als kurz.

81. Po slovu tooi hned obräti zezlo a kopci da-

tcmu mit falscher Verkürzung von o in obrAti, ein Crettcus für den

Aaotylus (A und r gehören verschiedenen Sylbea, arsprünglioh verschie-

denen ^Vorten an) und ohne genügende Cäsur.

82. hrot zarazi v boky i vAtrove, sraieai jako
vojsko mit zwei Feblem.
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V«Bi6dk, Httidbaßh der ostorr. Vattflanfttimde. M
83. t brinf dan6 se hrnou, chomolem pfes seml

isBoa te mit einem Pehkr.

m dieiar Weise geht ee fort. Du bisherige, so dünlct mieh, genügt

«D dmne die FlQehtigkeit dieser Artieit ta ereelieii. Kein Wander, denn

Meli dem Vorworte iit dieee üebereelsuog, dJe Cklogen und die zwei

erelca Bücher der Aeoeis ««egeoommen^ die flröher enAieiieQ wereo, im
Vir s des Jahres 1850 in den Mus sestu&d ob begonnen, und da«

Vonvori ist daiirt vom 2len Hai 1861. fart der gaaie Virg» iD einem

Jahre mid iwel Ifooalen!

Auf das Yerstiadain des Textes will iah hier aioht eingehen ; et

befriedigt iodcis an Tielen Stellen darobaat oiofat Der Herr Ueberselier
'

aeheint dieae Miogel selbst gefSblt au haben , da er aieh in dem Vor»

wort« mit der Entfernung von literariachen Hiiflimitteln aller Art und

foo Beratbongen mit Kennern des Lateinisehfln nnd des Böbmisehen ent-

selraldigt , eine finlseholdigung , die wir nieht in vollem Hefte gellsii

laaaen können, da der Virgil von Wagner and dergl. kluflleh an haben

iaty und die briefliehe Anfrage die mnndliehe Beepreehong enelse« hann.

HuMte denn der Herr Cebersetxer diese Arbeit maohen , wenn ihm die

nolhigen Mittel au deraelben fehlten , und was swang ihn denn dieaelbo

in Jahresfrist an vollenden Y

Diese Debeisotsang des Virgil ist bereits im dritten Hello des

aopia Mküto Masenm vom Bedaolenr dieser Zeitsehnfl, Hm. V« NebeA^

angeseigt. Herr Nebesky erkennt awar daa «liewanderswerliie Debet**

artaertalent» (p. 144) des Herrn V. an , fehl jedoch daianf aar fiaspra-

elnrng einaetaier Stellen über, nicht ohne in veraieben, daas die« «frei»

lidi nur Bleinigkeiten' seien, eine Beaeiehomig, die fedoeh anf erneu

guten TMI des 'angeflibrten nicht pasat, obwohl sum Sehlnsae nodimala

auf daa nachdrockliehste veniohert wird, daw et «nneifaebliehe Ueinig-

keiteo, nepatm^ malidkoati« aeiso^ «Kleinigkeiten, f6r welehe der Lemnr

auf jeder Seile durch noaiblige Scbönbeilen entaebfidigt wird/' Wenn, in

Betroff des melriseben, Herr Nebeaky den Wunsch anmpricht, Hr. V. möge

doch einmal die Orandeitne angeben, nach denen er aieh beito Bane ^ner

Bieaaendett Veree neble^ und xnAgt, „hier und da badlant er (Hr. V.)

alcb gewiaser Freiheiten, die bei den alten Bomsm und 6fiecheii nieht

veratattet waran^* dasu halte er aber gewiaa aeiM Oribda n. a. 1, ao hat

hier die wohlwollende Sehomrog an enier Anadmeksweise golfibrty dio

aftwillkMeh aia bittere Ironie emoheint.

Frng^ im April 1863. Sahleiehoff.

Haniibach der daterrekhiachen Vaterlandakando für 0ber^7innB8ie%

entworfen von Fr. Vani^efc, Prof. arn Gränz-Unlergymna-

frium zu Vinkovce. Wien, 186B. F. ßeek's Uiuvcr8ilatahudh>

handhing. 14B Mtwi. B. — 40 kr* C.H*

«

Wir sUmmeD mit dem Ikrrn Verfageer de« vurlicgeudcn tlaadburiies
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406 Vaoidek, llanübuch der österr. VaU}rIaDddLmKl&

voUkiMDiiMi ubwein» wenn er dio AMieht amsiiricht, dm ia dm Bemü*

htmgen auslibdiwlier Sebriflsteller, flimlbächer üb« öttanpeiebiaebe StiiUr

bindikiuide »um G«brattoba du SsterraiebUobeii Cymmmea niaohrfli-

ben, für deo öslerreicbifcben UbrentaiMl die miehtige AirSotdmag liefa^

aieb Mlbtl ia Michail Arbeiten sa teraueben. ^geacba» van den Ebran-

puDcle» ii«gl so aiDam aolchen Venudia acbon darin aui MoUt iCr wmn
Labrar» dus wir baraebtigal xn saiii glMiban, bei ainam ainbaimiscIWD

Ubrer jedeofalU eloa grüiidllcbare Kanntaisa fainea aigam TalerlandM

voraoasetzaD la durfea, als bei ainam femestahendan. Dam kommt nodv
dasa gewiaaa» donsh NalionalilSt» Splaaha ond bjaloriacba TeibiltatMa lo

mieiidliab mannigbiltg gasUlteta Zustfnda Oeatanaiaha io dar Niba ge-

aeben und tnfgeiiw«t sein wollen, und daai, wenn aalbal ainbetataebe

Sabrinalallar bei aolcben Daratalluftgen au dem Bakennlniaie genöihigat

aind, daai die wabrbeil- und naturgalreua SehUdemng unaerer vialgeital-

tigen ElgenIbümUdifceiten ein aebwaies Stuek Arbeit aal, diese Sahwierig-

beiteu für ainan Fremdeo ohoa Targlaiob grösser sein müssen. Oanun

Dank dam Hm. Vani4ek für Sttioen Vemuob, aalbal dann, wenn er weniger

gdungon wSra, als es der Fall ist.

Das vorliegende Werk em])AebU sich durch den Reichtbum seines

Inhaltes bei so massigem Umfange, durch die glückliche Gruppimng dea

reiahan Stoffes, und die dadurch gewonnene üebersichllichkeit des ganzen

Lehrgegenstandes. Es zerfallt in drei Abschnitte, deren erster die lo pi-

achen Verhältnisse» der zweite den Staatsraiobtbum, der dritte

die Staatsverfassung bespricht. Sehr gelungen erscheint uns der

erste Abschnitt über die topischen Verhältnisse; er gewährt ein klarsa

Bild der vielgestaltigen Kodenverhailniase Ooeteneidis , deren Eigeothum-

liabkeit nothwendig orfasst werden rouss, wenn man die Eigcuthümlichkeil

der verschiedenen Theile unserer Bevölkerung begre ifen will. Den zweilen

Abschnitt über den Staatsreichthum führte Hr. Vanicek auf folgende

Hauptgegenstände zurück : 1) auf die Urproduotion, 2)tecbni8che
Arbeit, 3) Handel, 4) Bevölkerungsverh nltnisse, und 5)

geistige Culturvcrhältnissc. Es ist unverkennbar, dass sich der

Hr. Verf., indem er diesen Weg einschlug, von bestimmten Gründen und

Gesichtspuncten leiten liess; aber dennoch durfte es zweifelhaft sein, ob

durch seine Anordnung der Forderung einer genetischen Entwickelung

voUkonunan Genüge geleistet sei, und diese genetische, dem natürlichen

Zusammenhange folgende Entwickelung muss mit der grössten Sorgfalt

beachtet werden, damit ein Gegenstand nicht als zusammenhangloses Stück-

werk, sondern als ganzes zum bleibenden geistigen Eigenthume der ler-

nenden werde. In einer Abhandlung über Landeskunde müssen allerdings

jEuerst mit vollem ßcchle die topischen Verhältnisse, d. h. das

Land als Basis des darauf lebenden Volkes besprochen werden; ebenso

fordert es die natürliobe Ordnung, dass hierauf der Schuler mit dem ])e-

knnnt gemacht werde, was das Land an organischen und unorganischen

Producten bietet, oder, wie Hr. Vani^k es ausdrückt, der Schüler soll
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Tanilek, Handbnoh dar Stl«rr« VatorlMidfkaiiile. 407

mit der C r p r o d u c t i o n , d. i. mit dem natürlichen ßodenreichthume

eioes Landes bekannl gemacht werden. Aber Technik und Handel
sind in dem Mafse bedingt durch die Thaiigkeit des Volkes, dis diesen

Boden bewohnt, dass wir mit ihm, mit «einen Stammes- und Spracli Ver-

hältnissen o. a. m. bekannt zu sein wünschen, ehe uns vor Augen geführt

wird, was dieses Volk, das wir erst kenneu lernen sollen, mit den von

der Natur dargebotenen Trodaeten zu schaffen weiss. Es ma^^ spin, dass

auch eine andere AnoidminL; in Schwierigkeilen führt, aber jedenfalls liegt

hier noch ein Missverhäiliu^ , welches llr. Vanicek seihst bemerken und

bei einer zv^eiten Auflage seines Werkes wird zu bLtictiiii suclicu.

Wa* den dritten Abschnitt, dic Slaatsverfassuu^
,
anbelangt , so hat

der Hr. Verf. über die Unmöglichkeit, etwas in jeder ßeiiehung abge-

»chlossenes zu liefern, sich selbst gerechlferliget. Da der österreichische

Staat eben im Umbau begriCfen ist, und Organisationen, welche die Probe-

hältigkcit der Erfahrungen nicht bestanden haben, Blodificationen entgegen-

giengen, so wiess Hr. Vani6ek solche, die sich während des Druckes er-

gaben, einem besonderen Anhange xu ; überhaupt muss bei der Behandlung

der öelerreichischaD Vaterlandskunde, d. h, bei dem Unterrichte Qber einen

Staat, in dem so Yidee in Immerwährendem Fortachritte begriffen ist,

dieAufiitlMiie des neuen ond Abänderung des veralteten dem Lehrer Gber-

lamn Meiben. Aas flandbueb to Hm. VtniAek wird all Leitfaden, im

dm miMhei sioh udmöiiliBD liest, so wio binwiedor raefa msAches dirin

wiiysehiedsn wmI boiiehtlgit wüileii bms, ImiMifaln mit NntMO go*

kiadit werden ktaan.

Wien, A. liger.
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Dritte A bth eilung.

Verordniuigeu für die österreichLscheu Gym-
nasien; Statistik.

a. Erlässe.

BrUst d«f MinlBteriamt für Cnltus und Ünterrjeht, be*
Ireffead den Oflb«rgaii|$t]«lirpUii fQr die Oyrnnaeien in

Cngirn, Croatien uod der Wey wodtfebaft für das
Schaljabr 185%.

Es ist von höfhslor Wichligkeit, dass nun, tinchdcm die Ovmn-Hsien

grösseren Theiles in die gewünschte fUchlung der (hi:anisation gebracht

worden, das Endziel fest ins Auge ^^efasst, und darnach mit gleichem

Furlschritle in Atinaherung&stufen freslrcbt werde» Diess kann nur unter

der Bedingung gelingen, dass jeder Lehrkörper, bevor er an die FesLslel-

lung des Leclionsplanes schrcilel
,

genau den Gra i tk r Vorbildung der

Schuler der ein7<elnen Classen, sowohl nach dem Inhalte als nach dt ra Um-
fange ihrer Kenntnisse ermisst und darnach bestimmt , was auf diesen

Grundlagen in der nächst höheren Classe mit Hinblick auf das im Orga-

nisalionsenlxN ui fü fe.stgfsetrio Endziel vorgenommen, und wie weit hierin

vorgeschritten werden kounc. Iliebei ist an dem Grundsatze festzuhalten,

dass nicht so sehr der Umfang des Lclirülotfes, als vielmehr das grüud-

liehe Auffassen und das selbstbewusslc Durchübea desselben das üuler*

richtsziel der einzelneu Classen zu sein hat

Wenn in mehreren Richtungen des Uulerrichlcs nur von einer theil-

weisen Durchführung der den einzelnen Classen im Organisationsent^ urfe

zugewieseneu Aufgabe die' Rede sein kann, so wird hingegen in solchen

Classen , in welchen mit dem einen oder andern Gegenstände erst bcgoo-

neu wird, den bezuglichen Beslimmungcn des Organisationseniwurfes zu

folgen sein, lim unbedingt verbindlicher und duicligangig giiUgci Lee-

lionsplan für das nächste Schuljahr lässl sich jedoch nicht vorschreiben,

deshalb, weil bisher die Organisirung der Gymnasien wäch der tigenthüm'

liehen Natur ihrer particularen Vtrhällnisse einen ganz gleichen Stufen-

gang nidil bat einhalten können, daher auch eine Veiscbiedeubeit derBil-
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dungshohe m dm «toioiiMii ^fmauHm Mevoa dfo' MlStltehe Fo%d

wir. IhmarngdmUM ift «iM beMMeanigfe H«nl«Iliing der gewQneehten

Gleicbßniiigkeit nielit blOM nothweodig, soodeni aneb in der Art «MfShr«

bar, dais in den Qebergangsstedien neeb gewineo feeten Aiiballa|Minc(ea

die I^eiHfNhie eotwerfm mid «aagelQhrt werden, «nbesebedet der bll*

ligen RGekiiehteB, welehe den ereehiedenartigen ZnsllndeD der einaelDcn

GymoaeieB geeehenkl werden aollen. Hiebei empfeblen aieb iiebeeond«ri

iwei Gedcblvpanele s

1. Wenn naeb den OrganiaationtenIwnriB fai einer Ckeae einOegen-

üind in aeiner Fertaetaang ereehebil, die SebSler jedoeh die eretereii

Iheiie dee Oegenetandta bieber necb niebt geleml beben, ao lal nül der

NaeiilioloBg dee abgangigen in beginnen, nnd der Gcgenaland, mit Aua«

nabme der Spraeblieher, bia an der I6r dkee Oaaie veigeeebriebenen

Mdm Ibriineetaen, ao data in den ganaen Lebralotfe dnreb eine gesebiebte

Anawabi nur die wiebtigalen Pirfieen bervorgebobcn, and daai dadnreb

daa für dieae Gleeie feetgeeelsle Lebraielinweeentlieben errelebt werde«

2. De aueb an Obergynnaainn die Gegenalinde dee Untei|^anUH

ainnn, Jedeeh nit einer wiweneebafllieben Bebandlmg en die Reibe kom*

nen, ee iai an Onlergynneaiun deijenlge Gegenaland, an deaaen Bewal-

lignng oder Naebboinng beine Zeil nebr er&brigt, fbilen an bueen.

Dieeen gemib wird in beaonderen der t^rplan fOr daa Sebn^abr

1862— 185S aieb in naebalebender Weiae dnrchlubren leiewt

1. Religion« Dnreb alle 8 Qaeaen woebenilich 2 Stunden. NSbere

Beilinnuogen Sber dieeen Unletrieblnweig werden Mgen.

% Lnteint 1. nnd i. Cleaie 8 Stunden woobenUieh,

8. M 8 tl M
4. nnd 6> » 6 » ,»

7. und 8. N 4 ,»

Der Lebrgegenaland bei in allen Oenen, inaoweil die Voibildung

der Scbaier ee geitatlet, den Deeliaanungen dea gedmcbten Organiaatien»-

entwurfea an folgen.'

3. Grieebiaeht 3. Glaase 8 Stunden woebentlieb,

4.— 8» w 4 t» II

Die Befaandbing diceea GegeMtaudee iat bedingt dnreb die Voitennt»

niaae, welebe die Sebuler biiher aieb darin au erwerben in der Lage wa-

ten. Eine Vereiuigung nebrerer Claasen au dieaen Unterriebte iat in der

Regel nnanlSeaig. Ca venlebt aieb von aelbst, den die Yon Organisations-

entwürfe bielfir anfgeatellte Aufgabe der oberen ClA^en, deren Sehiiler

noch niebt den Onteiriebl in «der enteprecbeodeo Anaahl der Vorcurse ge-

nossen haben, keine Anwendung finden kann. Der grammalische Unter-

lieitt ist in allen Classen forliosetaen. Zur Einübung der Fomeoiebre

dienen die Beispiele der Grammatik seibat | im drillen Jahrcscurse dieiea

Cnterrichtes ist mit der Lecture nach einem leichten griechisehen Lese«

bueiie TO beginnen nnd bitnn^ wo die VorfcennUiine der Sehhler lo weit
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reichen, mit der Leotüre XenophotCs (Anabaiis) fortzasctzeo. Wenn die

2tit und die Vorbildung der Schüler es gMUUea, luun «lA Schinsse eU

WM WS Homerts Ilias gelesen werden.

4. Muttersprache und andere lebende Sprachen: Der

Unterricht in diesen Gegenständen an Gymnasien, wo mehrere Landes-

sprachen in Uebung sind, bedarf noch einer durchgreifenden Regulirung,

welche von der genauen Erforschung der faclischen Verhältnisse «hbaiigt*

Vorläufig hat fol2:rndes ,ils Richtschnur zu dienen:

An Gymnasien, an welchen die deutsche Sprache nicht die TTnler-

richts- und Muttersprache ist, ist 7\x unterscheiden, ob diese Sprr\cho den

meisten Schülern bei ihrem Ijiitiitte in clis GymTi,isiuni schon aus dem

Leben oder durcii vorangehenden Sehuludteniefit cinigermafsca bekatmt

ist oder nicht, im ersteren Falle hat der Interncht in der deutschen

Sprache schon in der 1. Classe zu beginnen. Im letzteren Falle kann der-

gelbe eist anf die 2. Glasse verlegt werden, wenn nämlich der Lehrkörper

Grund zu der ßesorgoiss hrtt, dass, naehdi'ni in der f. Classe die latei-

nisehe Sprache als neue Sprache euilnlt, die Schüler durch Aufnahme des

deutschen Sprirhunterrichtes schon in die 1. Classe überbürdet werden.

In heulen Efülen sind aber der Muttersprache suMOUiiea mit der

deutschen Sprache zuzuwenden

:

In der 1*— 4. Glasse 5 Stuedeo wochentliobi

n t» II 4 II »9

it M ö. ö. I, 5 „

Hicbei kann voa den im Organisationsentwurfe für die Muttersprache

angesetzten Stunden nach Bcdürfniss und je nach Mafsgabe der Reichhal>

tigkeit des Cnterricbtsstotfes, welchen die deutsche Sprache und Literatur

bietet, eine Stunde abgezogen und der deulscheu Sprache zugewendet

werden; jedoch dürfen für keine Sprache weniger als 2 Stunden wöchent-

lich bemcsseu werden.

Eine dritte lebende Sprache soll, wenn sie für die Schüler neu l<«ty

nicht vor der 5. Classe, wenn sie ihnen aus dun Leben bereits eini^-

malsen bekannt ist, nicht vor der 4. Classe euitreten.

Insofern besondere Verhältnisse einige Abänderungen in diesem Lehr-

plane nothwendig machen , sind diese mit Begründung in den specieUea

Lebrplan des Gymnasiums aufsunehmeo.

5. Geographie und Geschichte: Durch alle 8 Classen 3Stun-

den wöchentlich, [lacli dem Lehrplane des gedruckten Entwurfes, jedoch

Olli Beachtung der mit Ministerialerlass vom 23. Mai 1850, Z. 4261, in

den 'l^, 37 — 4u vürgeaommcnen Veränderungen. Hiemach hat jede Classe

den gcügraphisch- historischen Lehrstoff zu begränzen. Diess wird genau

in der 2. und 5. Classe geschehen können. Wenn in einer der übrigen

Classen für diese abgestecklcn Gränzen uichl zureichend vorgearbeitet wor-

den, so ist mit dem versäumten Unlerrichlsslotre zu beginnen, und in

z weck mä fs ige r Ausvvaixi bia zu dem für diu Classe vurgumchueleii

Ziele fortzufahren.
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6. MAthemalik: 1. --4. Cit^Ase 3 Stunden wocbetitUch,

In der 1., 2. und 5. Classe ist der Lehrplan des Entwurfes g.mi,

in den übrigen Ciassen unter Ankiiiipfunj^ an das im vorangehenden Jahro

den Schülern beigebrachte so in Anwendung zu bringen, dass das vom
Entwürfe für eine jede Classe gesteckte Ziel in den llauptlhciien eU s Lchr-

gegcnstandes erreicht werde. Da in der 7. Classe die Malheoiatik zum
Abschlüsse zu kommen bat, su können ihr, wenn der geringere Grad der

Vorbildung der Schüler es erheischen sollte, 5 statt 4 Stunden zugewiesen

werden, in welchem Falle (imn fn diu Gcscbichle in dieser Clatse nor

2 Standen wöchentlich «u xji w i nilcn wären.

7. Naturgeschichte und Physik. Am ljutergymnasiumt
1. und 2. Qasse 2 btuuden wöchentlich,

3. „ 4. „ 3 „
Die 1. und 2. Classe hat sich gani nach dem Lehrplaoe des Ent-

wurfes zu richten. Dasselbe wird auch in der Regel in der 3. und 4. Classe

rücksichtlich der Physik gescheht u krjt)iK ii. W enn jedoch es an einem

Cymnasium vorkommen solite, das^ die N itui geschichle den Schülern der

J. ClaiSL ia den vorangehenden Ciassen gai nicht, oder nicht la dctn vor-

geschriebenen L'mfange gelehrt worden, so ist in dieser Clause d ts t;mze
Jahr hinduroJi die .N.iliirgcschichtc so vo i /.uuehmcn , dass das dem Lutcr-

gymnasium für diLsen LcUizwLi^' ^'rsUrklc Ziel nacli ^^löglichkeit erreicht

wird. Für diese Schüler wird dauu in der 4. Classe in gleicher Weise

die Physik behandelt weiden. Wenn ferner an cniem (iyinnisntm die

Schüler, welche im Sciiuljü.hie^l852^''D3 in die 4. Claiwc eiuUclca, ohne

allen Unterricht in der iVaturgeschichte geblieben sein sollten, so ist in

dieser Classe, dem Ufgaai&ationsentwurfe gemafs, bloss Physik vorzn-

nehmen.

Am Obcrgy mnasium: In der 5. Classe Zoologie und Botanik,

wöchentlich 3 Stunden. (Die Schuler dieser Classe werdoD im dartut fol«

gvnden Schuljahre noch ein Semester auf MineralogiA zu verweudtn haben,

um dann zum Studium der Physik überzugehen.)

' lo der 6. und 7. Classe wird zu unterscheiden sein, ob die Schüler

die Naturgetchiehte in dem vorangehenden Jahre, bettehniigvweite in der

5. oder 6. Classe, absolvirt haben, oder nicht Im enteren Falle wird in

% Stunden wöchentlich mll der Phyiik naoh den BesUmnaogen des Eni*

wnrfei begonnen und fortgeeettl. In twelten Patte wird Naton$eaehiehtd

in 4 SCnnden woeheotlieh i» der 6., beilehongeweite in der 7. Clame vor-

genommen and YoUendeL (Die Schaler werden im darauf folgenden Jahre

io der 7., heziehangeweiie in der S. Giaiee die Physik la leinen haben.)

In der S. Claaae iat Physik dnrch 7 Standen wocbentiicb xa neh-

men. In allen dietea erwähnten FÜlen sind xwar simmtUche Hauptiheile

der Naturgeschichte und der Physik nach dem Entwürfe» jedoch mit den-

Mlfldirlft Ar 4i« S»t«rr, Ojmm, 1813. V, Heft. 27
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jenigen VmiadlerMgeii Stoffee la btbaiHietQ, wekke dordi «K« Kdrii

der Zeit iind dufeh die LeiBtungslibigkeit der Sebüler geboten tlnd.

8. Pbiloaopbieehe Propädeutik:

8. Qawe, 2 Standen woehentlicb nach dem Entwürfe.

9* U 6 bo r 8• iok t.

II. III. IV. V. VI. \1I. III. aasn

2 2 2 2 2 2 2 2

8 8 5 6 6 5 4 4 O

Griechisch . , » . • 5 4 4 4 4 4
»«>

MnUereprachc und 3. le- 1

5 5 5 5 4 5 5 5

»•

O
bende Sprache f

er
o

Geschichte und Geographie 3 3 3 3 3 3 3 S 2
Malhemalik 3 3 3 3 4 3 4 c

9

Nfttorgeaehiehte od. Pbyaik 3 2 d 3 3 4 4 7
fr
<»

9

Philosophische Propadenlik %
•

Erlasa des Minister!ums für CnltuB und Untei'rieht, in

Betreff der Anda chtilabung ea ini de r Charwoche.
SO. Min 1852.

Ks ist die Frage gestellt worden, wie es mit den nach frÖher»

Anoriinunpcn eingeführten dreitägigen Andachtsuhungen in der Charwoche

an Gymnasien zu iialtcii sei, von welcheu es seit den Wirren des Jalires

1848 lii'M- und da abgekommen sein so!!.

llierüiuT wird erinnert, dass (iiesc Andachlsiihungen , durch welrlie

die Jugend zum würdigen Ismpfaugc der heiligen Sntr.imente der ßusse

und des Attares Torbereitet werden soll, an atlcn katholischen Gymna^iien

auch fortan und zwar mit gewissenhafter Sorgfalt und ihrem Zwecke ent-

sprechend abzuhalten sind. Hiervon sind die Gymnasialdirectoren out

dem Eedeuten in Kennlniss tv setzen, dass es den betreffenden Religjoos-

lehrero unbenommen bleibt, diessMs die entsprechenden Weisangen toa

ihrer iLirchliehen Behörde entgegensunebmen, und dass Inr deren Anfffib-

rang die OirecloreD im Einvernehmen mit den Rcligionslehrem sn sergea

haben.

Von dieser Weisung ist den Ordinariaten Mittheilung tu machen.

Bria«9e StfliulbehSrtfeii der «tnselnen Kr^tilladw*

4. Eriass der böbmiscbeu Schul behörde.

26. Janner 1852.

Es sind bereits in mehreren bierorligen I^lässen gewisse Bestim-

mungen bezuglich der Classification der Scluiier erflossen, und auch

Seile der Lehrkörper ist der wiederholte Wunsch ausgesprochen wenica»

dass in diese wiehtige Anliegenheit die mogliehste Elartielt und Deberein-

tttmmung gebracht werden wolle, indem ein Schulscugniss erst dann

seine wirkliche Bedeutung liabcn k^nne, wenn es über stimmttiehe Frags*

puncto, die darin sur Beantwortung aufgestelli sini, durchans keilen

Zweifel Raum gewahrt. Solches zu erzielen stellt sich alter, nameoUiek

gegenwärtigen Augenblicke, als dringendo Nothwendigkeil herauSi ^
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dk Rchörde bei Losaner d?r Prago Aber die Unterrichtsgeldbefreiung,

welche (k'mn.irhst in Folge h. U.-M.- Erlasses vom 1. Jän. I.J., Z. 12912/1008,,

in Verh-Tiidlunt: gonnmmen wird, eines ganz verlnsslirlif u MaTsslnhes zur

B«tirlh<"ilnnL" (1t }^ werber bedarf. Fpnifr ist die gcgt imärtigc Cln<-srf}-

cation im Vergleiche zu der früher iilihcln ii eine bei Wfitrni schwierigcrcj

denn es ist viel leichter, dio, Schüler eiiu r r,!fj«?se in eine beschrankte An-

zahl von Grupj>en in verllicilrti , als dir Iiidividtirilität jode«? einzelnen

Schiiiers zu erfassen und aus dvn Mischiedenen llirtitimgen seiner gei-

stigen Thaligkeiten ein treues Fiild ülifr das gesanimte Srhnlleben des-

sellien zu entwerfen. Allein die N^ir/ii^^e dieses neut ien 1 iirLMii^cs sind

•Uffallerul genug, und die Vorflu ile. welelu drtraus sowohl für den Lehrer,

wie fiir den Schüler iimi des^rn Ani;rh(jri,i:e erwachsen, sind viel zu gro&s,

als dass es i>icii nicht der Mühe lohnen sollte, diesem Gegenstände die

vollste Aafmt'rksninkeit au enden. Um jedoch nicht etwa auf einmal

allzuviel zu verlangen, UK ire w enigstens vor der Hand, geougeD, nach*

folgendes genau in Erwägung zu /iehfni.

Ob ein Schüler das fr»r die Cl.issc oder auch nnr für das Seuitster

vorgezeichuete Lernziel "wirkiich crrf'irht habe oder nicht, darüber kann

bei dem aufmerksamen Lehrer kein Zweifel obwaHen ; d^>nn es gibt bei

jeder Disciplin eine gcwissse licsfinimte Summe des Wissens, die sich der

Schuler innerh?ilb eines fcsIgescUten Zeitabschnittes bis zur Cieläufigkeit

eigen gemacht haben muss, wenn bei ihm ein weiterer Fortschritt iu der

Wissenschaft denkbar sein soll. Hiernach wird die Gesainiutheit der Schu-

ler einer Qasse sich gleichsam von selbst in zwei ganz genau getrennte

Kategorien tbeiien, davon der einen Schüler angeboren, die als reif er-

klärt werden müssen, der anderen aber jene zuzuweisen sind, die als noch

unreif für einen höheren Cnlerricht eikannl wurden, ilicraus folgt zu-

gleich, dass die hie und da bisher noch immer üblich gewesenen schwan-

kenden Ausdrucke «fast befriedigend, beinahe genügend, nothdurftig ent-

sprechend'* u. s. w. als überflüssig und unstatthaft erscheinen, und dass

sie erst dann einen Sinn erhallen und zulassig sind, wcnnn etwa der Leh-

rer damil anzeigen woiite
,

irgend ein Schüler habe das Lernziel zwar

nicht völlig erreicht, sei aber demselben doch so nahe geruckt, dass ge-

gründete Hoffnung vorhanden sei, es werde demselben leichter gelingen,

(liireh Fleiss wahrend der Ferien das versÄumu nachzuholen, als einem

anderen Schüler, dessen Leislungen mit der Note «uiigenügeniP bczeich-

nel werden mussten. Eben darum kann aber auch nicht, wie dies^ Jns-

her noch immer der Fall war, mit dem oben angedeutolen Calcül ilie

erste allgLineinc Zeugnissclasse in Verbindung gebracht w eiden, weil diese

immer nur als Folge einer wirklich genügenden Leistung Letiachlct zu

werden vennTiz.

Unter dcu Schülern der ersten Kategorie wird es bisweilen auch

solche geben, die begünstiget durch ein glückliches Talcut oder iu Folge

angestrengten Fleisscs niit ihren Leistunsen über das Lernziel hinausgiengen*

Sie verdieueu ausgezeichnet zu werden. Andere sind der Schulauf-

27 *
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gahe mit vorzüglichem Erfolge, oder vollkomme oder aacfi

sehr gut und recht gut nachgekommen, während wieder andere nur

so viol gethan, als nöthig war, um den Anforderungen des Classeozieles

zu genügen, oder als eben binreieheod erschien, um das Anrecht

zam Aufsteigen in eine höhere Classe nicht m verlieren.

Aeholichc Abstufungen werden sich auch bei d«o Seh&leni der iw«t*

ten Kategorie 0nden, and ftwar his gu j«Bea herab, bei denen es entweder

Dothwendig oder doch wÜnseheniwertb ersehehit, datt sie wegen Hangele

an Talent oder wegen beharrliehen Uofleiiaee von d^a Studien entfernt

und einem anderen Bernfe angeführt werden.

Damit nna in Hinkunft kein Zweifel über den wirklichen Werth

der Leistungen einet Schülers atatlfinden könne , werden die Lehrkörper

hiermit angewiesen» sich sur Bezeichnung demelben entweder der oben

angegebenen AnidrQoke oder doeh nur solcher iii bedienen , welche den«

selben dem Sinne nach gleichkommen, And daher jedenfalls positiv lauten

müssen.

Diese Verseiehnangen vertreten die sonst fiblicbe Zifferclasse und

kommen der leichteren Uehersicht wegen lu Anfang der für den Caleyl

in den Zeugnissen offen gehaltenen Bubriken einzutragen; der fibrige

R^um wird die nähere CharaklerisUk des Schülers aufnehmen, welche

überall nicht fehlen darf« Letztere wird das Ergebniss einer lielssigen

.und aufmerksamen Beohachtung des Schülers sein, und kann um vieles

von 4len Schwierigkeiten verlieren, die damit verbunden xu sein pflegen,

wenn sie nach gewissen Gesichtspuncten vorgenommen wird, deren jede

Disetplin mehrere und eigenihümliehe darbietet.

Die gemeinsamen Beratbungen der Lehrkörper, welche dem näch-

sten Sommer vorbehalten sind, werden es sich zur Aufgabe machen, def-

gleichen allgemeuie Gesichtspuncte in der Art festzustellen, dass damit

das selbständig» Urtheil des einzelnen Lehrers keineswegs beeinträchtiget

werden soll« 6is dahin wird es gut sein, die bisherige Ansicht beizube-

halten, insofern dieselbe nämlich hierorts nicht beanstandiget wurde.

Die gröBste SorglUt ist der Feststellung der Note über den Fleiss,
*

die Attfknerksamkeit und das sittliche Betragen des Schülers zuzuwenden.

Besonders wird bei Bestimmung der Sittenclasse mit aller Vorsicht furzu.

gehen sein, weil hier ein unvorsichtig gewählter Ausdruck, namentlich

bei Schülern , höherer dessen, Jeicht auf die gance Zukunft derselben einen

oaehtheiligen Einfluss nehmen kann« Es werde demnach das aus den Dir-

theilen der einzehien Professoren gewonnene und genau abgewogene Re-

sultat in einen, so viel als möglich emfiicheu Ausdruck gekleidet, der

lugleich bestimmt genug ist, um erkennen zu lassen, ob damit die Vor-

zugs- oder nur die erste Classe gemeint sei, indem diese «auch bei ita
Verhandlungen über die Schulgeldbefreiung sicher geslellt sein mnss. Er-
h&li ein Schüler die zweite Sittenclasse, so ist den darüber bestehenden

Vorschriften gemafs die Orsacho dieses minder guten Calcols in das Zeag-
niss auCranehmen.
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Man erwartcl, dasä die Kitirichluiig der nächsten kalalO|{C dcu bicT

g^ebeoea Aadeutua^en geaugead entspreciieD wird.

Personal- und iScliuliioiizei).

(firDennamgen und BefÖrdemiif en.) Der Profetior in der

flermaonsladter Bechtsakademie , Hr. Jos. Andreas ZimmermaDn, ist

Booi lliniiteriilseeretlr hü dem Minisleiiiim Ifir Gnltiui und Uolcrridit er-

nannt worden.

Dtr Sup(»]eDt am k. k. Gymnasmm zu Triest, Hr. Dr. Anton E\r

• ehnig, ist zum Gymnasiallehrer daselbst ernannt worden.

Dtr Privatgelchrtc flr. Konrnd Haider in München ist sum ordent-

lichen ProTessor' der altclassiscben Philologie an der Pcster OoiTenitil,

ond derSuppicnt an dieser Universität, Hr. Dr. Jobann Telfy, nimaasser-

ordentlielien Professor der dastisehen Sprachen und ihrer Literatur da-

selbst emanot worden.

Dem Schutinspector im K t s o h a u e r Dislricte Ungarns, Hm. Igoas

Nyir&k, ist die Xitularablei des heil. Apostels Peter lu Cbolt verlieben

Vörden.

Der bisbcrige Supplent am (Intcrgymnasiiim m Boehnia, Herr

ioseph Sarneck i, ist cum wirkt. Lehrer desselben Gynuutfianis ernannt

worden.

(Todes Talle.) Za Prag starb am 28. April d. J. der quiesciKe

IVcfessor Aloys Mull er im 67. Lebensjahre. Vor seiner Versetzung in

den Ruhestand war er Professor der Mathematik und Naturgeschichte imd

aogleicb Senior des Gyran.tsiums auf der Kleinseitc zu Prag.

— Gleichfalls am 28. April d. J. starb zu Kopenhagen der Etats-

raUi und Professor f>r. Joachim Frederik Schouw (geh. zu Kopenhagen

am 7. Februar 17h9j, einer der ausgezeichnetsten Gelehrten Däiu mark's,

als >aturfQrscher überhaupt und insbesondere durch seine Leislun^en auf

dem Gebiete dtr Botanik und der physischen Geographie auch im Aus-

lände wohl bekannt. Körperliche Leiden zwangen ihn, sowohl seine poli-

tische Slellimg, als aucli seine Professur nn der t'iiiversil/it zu Kopenhagen

und die Direction des bolanisehen Gartens a[!ilr)i t ,iul7u^^i hen. Seine vor-

z'iirlirhsten SchriTten sind: aGrundzüfie zu eiiu r Tllj^cmeinen l'ianloi^rapliie''

(Kopcnli. 1822); «l'lantographischer Alias" (cbeud, 1824) j «Europa, eine

ieichlfassliche iNaturschihlf-rnnsj" (ebend. 1S32, mit Atlas); „Itluropa, eine

physisch geographische Scliilderung» (ebend. , mit Atlas); «Natur-

schildcrungen, eitio Heihe allgemein verstrin I n her Norlesungen* (2. Aufl.,

ebend. 18J9) u. m. a. ücbcr sein trefflic!ies Werk: «Proben einer Erd-

beschreibung^ (tibersetzt von Dr. II. Sebald, Berlin 1851) hat ür. A. Stein-

häuser im 1. Hefte der Zeitschrift L d. österr. Gymn. 1853, S. 49 — 54

berichtet.
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Vierte Abtheiinng.

Aliscelleu.

£jfii^6Bemork.uQget) über die st ati gtiscbeo Verh&ltnifSl
der Gymnasien in Böhmes.

Toa den 22 Oyiuiuien Bobmens werden 14 durch BliIgKeder

IpeieUichen Orden und 8 durch weltliche Lehrer versehen. Nach der Wut«
ter«[»r.tr|ic lh<'ik'n sie sich in zwei gleiche Thcilc. Di> 7nhl drr Oherfryra-

nnsieit war im J. 1851 von 11 auf 15 gestiegen. Von den noch übrigen

sieiicu Lcbranätalleo unlerrichletco im ietttverflossenen Jahre fünf in 6,

eine in 7 and eine in 4 ClaHett. Bis rara Jahre 1853 durfte Bohnen in
BeeiUe von 17 Obergymnasien sein, (ur deren Erhaltung namentlich die

Communcn der OymnasialstSdte sehr erhebliche Beitrage licfeni. Drr Lrhr-

stand hatte sich im Jaiire 1851 um 13 Mitglieder vermehrt. Das Vtrhäil-

nis« des Lchrpersouales m den beiden Iclztcu Jatureo war folgendea

:

1850 1851
• Direetorent

17, alao 2

Ordentliche Lehrers
1» S

122,

44.
f> 1

M 5
Sopplenteot

t9, >P
10

36, » 8
NebQnlehrer;

6, H 2

39, + 7

275 288, also — 13

Die Froqiicnz unserer Gymnasien hatte sich im J, 1851 um 730
Schuler vermindert. Die Schulerzahl, welche im Jahre 1850 6.118 betrug,

war nämlich im J. 1851 anf 5.388 herabgesunken. Diese Verminderung
hatte sieb so siemlieh auf sammüiche Lehranatalten vertheilt; nur am
Gymnasium der Kleinseite zu Prag waren im J. 1851 um 77 Schüler mehr
als im nSch8tvorhergehrntI*'n turgenommen worden. Die Altstadt Prags

verlor im Jahre 1851 292 öcbüler. Ihre Umgestaltung iu eine gans böh-
mische Lehranstalt hatte wohl manchen Schüler, der sich der Unterridits-

S|Nrache nicht miehtig -genug IQhlte. veranlasst ^ surucksotreten. Budweis
tfihlle um 125, Uitomischl um 79» Jidin um 69, Koniggriiti um 67
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Schüler weniger. Oer Ofuud dor so eben iiachgewiescnen VermmfleruBii
von Stuiliereiulcn dürfte hnuiilsäclilicli in drfii l üisfTinl»' r.u stichrn seio,

Uasä in iieu6i»l€r Zeti eine Aiixahi voa KeaUchuifii crnrhlel ward. Sollte

sich jedoch diese auffalleade ErsohejBUug in den uächstea Jahi*cn wieder-

liolea vod aaeh ia «iMlerea Proviiuwn WAhrfaaoniiBen werden, «o wurde
dieis ein äicber&i Zeiobea sein, dass diti Gegenwart sich vor/. nt^s weise deo
ni.itenellou Inleres'ien /i» wa ndet. Zwar ixl es wümchen^werth, dass auch
dieses 1-eld gciiorti^ i>tib iul werde, weil es in der Bestimmung der M>'nsch-

heit liegt, jede Iliclituug dos Geiites tu verfolgen und auch das täglich

wiaderknhrMde OosebiUI mit Verndafligkeil, d. L nil den BewvMlaein
der Grunde, auf die es basirt ist, zu treiben. Allein m«n tlarf d ibci nie •

mals v«rges'?en , d.iss es noch eUv-is höheres gibt, als Oowinu iui cli Kr-

werb, und dais die Möglichkeit, sulbsl die ausgesuchtesten Bedarliusse und
Genuflse des Lebens in leichtester Welse befriedigen eu konneu, keines-

wegs für sieh «lleia jene illgeiiieiM Wegfahrt MbelmlSlumi und fest tu
begründen vermag» die in deo Ideea wurzelt, welche die Grundlage der
eekl humanen Bildung ausraichen. — IVbor 600 Sr-hülor rrihlfo im Jahre

lS5t das Gymnasium der * kleinscile , über jiju die * Altstadt und
die *t Neustadt in Prag; über 300 ^rliudweis uod * Röniggrälz, über
200*ii«io,*tLeitomi8eli], 6^, « Neubaus, «Piaefc, ^Pilsen. «fBeiehenaii,

*Leitmeritz und ^fKlaltau, über 100 *iiun^bunzlau , *f Böhm.- Leippa,
* l)t»rilsphbroJ, * Saaz

, *tBru\, niik'r tOO Schüler die Lehranstalten von
tkomotau, fllrauuau und f Sehl i< k( nworth. Die mit * bezeichneten sind

Obergymnasieu, jene, die mit ciuem t versehen sind, gehören geistlichen

Onisa an.

Dr. J. dilhaTt.

2u dem vorstehenden Aufsatie des verebrlen Hm. Schiüralhes sei

CS erlaubt in ßetrclT eines Punctes, nämlich der Abnahme der Fre-
quenz an den Gymnasien, eine Rcmerkung beizurüi:en

Die Abnahme der Frequenz an den (lymiiasieu im icUtcu Schuljahru

trifft , wie die atatistisefiea Tauelleo xa flft XI und XII des Jahrg. 1851
darthan, und in der Vorrede dazu erwähnt ist, nicht Böhmen allein, son*
dern zeii^l sich, mit alleiniger Ausnahme von Schlesien , in alleu Kronlän-

deni , über welche sich genaue ^lachwüisungcn fi ln-n liesseu. Nun sind

aber in den wenigsten kronländern schon vor dem Schu^ahrc 1350/51
oder Im Laufe desselben ftealsehulea in*8 Lebeo getreten, sondern erst

beim Beginne des gegenwärtigen Schuljalires. Also kann für die allge«'
meine Erscheinung der Abnihme ilor Frequenz nicht das Enlsleiicn der

Rcalsclidlen iler wesenlliche Kiklarungsgiuiitl seit» Allerdinir*^ ilier ist die

Abnahme der hYequeuz an den böhmischen tjyuina^ien lueiklich stär-

ker» als anderwärts; denn während man bei Zusammenfassung aller Kron^
linder (mit Ausschluss von Lombardo-Vcnctien ,

Ungarn, Siebenbürgen,

Woiwodina) für das \orii:c Schiilj.ilir eine Abiialime der Oy nina.sial-

besuches von 9 Procent im Vergleiche zum vorhergehenden Schuljahre er-

hält« zeigt Böhmen allein betrachtet eine Abnahme von 20 — 21 Procent.

Zu denjenigen Gründen, welche eine Abuabme im allgemeinen hervor*

gebracht haben, müssen also jedenfalls fSr Böhmen noch besondere hinzu-

gekommen sein. In welchem M.ifsc unter diesen besondern Gründen die

ZuMtfinie der Realschulen von Einfluss ppweson ist, würde sich in voller

Bestiuiinlheit erst dann angehen lassen, wenn über deren Frequenz ebenso

wio über die derCymaasien die Angaben aus den beiden letsten^hol-

lahren vorlägen. Gewiss aber verdient auch ein anderer Umstand Beacb«
lung. In Böhmen ist das Verhältniss der Zahl der Gyninnsiaslcn zti der

der gesammteo mäuiilicbca BovöJkeruog ein besoiidcis güualigea, wie iu
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der Vorrede zu den sfaHsÜschcn TabelJon 1851, Hfl. XU nnrhrrrwfpcf»^ i>f-

daraus erklärt sirh als eine natürliche Folge, deiss , wruw eiiim.il iininde

zur Äbuaitme eiulrclcu, dici^ü einen vcrbälUiisiiinarsig ^stärkeren Kruilu&s

Mufiben, alt da, wo überhaupt der Befiueb der Gymoasien aehwScber jsf.

Wenn aber in der Krrichtung der Realschulen der Grund für die

. im allgemeinen bemerkte Abmhine des Gymnasiaihesuchc^ nirht ge-

sucht w erden kr>nn, was soll man denn als den Grund dieser tt jiclieinung

anscheu i bei jedem Versuche einer Beaiilwortung dieser Frage darf man
nicht vergesaeD, dasi die bisher Yorliegemlea ttaliaCiaehen Daten iioeb

nicht hioreichen, um einen ganz aicbefen Ml«* daraus zu ziehen. Wir
haben eine Vergleichung i\ev Frequenz, welche an Hen Gymnasien einer

grossen Anzahl \'0n Kronlandern in den letzten beiden Schuljah-
re u 8(aU fand ; wir übersehen aber nicht zugleich, welche Bewegung die

FrequesB in den vorhergegangcneD Jahren genommeii balle. Eb kann
sein wohl sein, dass schon durcJi mehrere Jahre eine solche Tendenz zur

Abnahme sich krind gegeben hat , von welcher die Erscheinung der letz-

ten iieiden Jahre nur die Fortsetzung ist, dass wir also heim Aufsuchen

der Gründe weiter zurückgeben mü&sten; es kann anderseits der Fall

lein, dasa die Freqitens nnmittelhar vorher eine ungewöhnliche Hobe er-

reicht hatte, von welcher nun ein naturlicher Rückgang stattfindet Er-

lauben wir uns aber einmr^l vorlaufig, die vorliegende Erscheinunsr isolirt

SU betrachten, und ihre (ii unde demnach in der unmittelharslen Vergangen-

heit zu Sueben, so bietet sich allerdings ein (Jmstand dar, welcher höchst

wahncbeinlich auf die Verminderung der Frequena eingewirkt hat , «der

Debergnng nämlich, in welchem unsere Gymnasien jetzt eben zu einer

netten Ge.slaltun^ })piTrifTrn waren un(! zum '] hcüi^ noch begriffen sind Der
neue Lehrplan gibt, wenn er erst eiiunai vuii.standig im Gange ist, den
Studierenden so wesentliche l^ördcrungen und, ungeachtet des im ganzot

bdheren Lebrzieles, zugleich Erleichterungen, daaa er den Gymnasien eher

eine grossere, als eine geringere Zahl Ton Schülern zuzuführen geeignel

ist; wesenllkhe FörthTung, indem anf die Mullersprache und anf das ma-
thematisch- naturwisseiischaflltche Gehiet derjenige Werth gelegt ist, der

ihnen für Erreichung einer allgemeinen ßilduug unzweifelhaft gebührt;

Erletchtemng dadurch, dass der Lehrstoff in mehreren Gegenständen sweck-
roäfsiger angeordnet und verlhdlt ist, daai die Lectionen fortwälirend die

Selhslthätigkeit der Schuler beanspruchen, und dadurch das Lernen auf-

hörl, eine blosse Last für das Gcdaclilniss zu sein , und dnss endlich der

Unterricht in jedem Gegenstände von einem Lehrer zu ertheilen ist , der,

als in diesem Oebieto besonders heimiaeb, auch seine Schaler am leichle-

slen und sieheralen in dasselbe einfuhrt. Diese und andere damit verbon-

denc Förderungen und Erleichterungen darf man zuversieht ürh vom neuen

Lehrplane erwarten , wenn er erst in vollem Gange sein wird. Aber un-

mittelbar mit seiner, wenn auch allmählichen und durch Vorhercituugen

angebahnten EinlGbrang können aieh nicht diese Vortheile zeigen, sondern

schon die Aenderung an sich, dann das Eintreten neuer oder das stärkere

Betonen schon vorhandener Lehrgegenstände musste für die Lernenden

wie für die I^ehrer Schwierigkeiten bringen. Es ist höchst wahrschein-

lich , dass dieser Umstand auf Verminderung der Frequenz an den Gymna-
sien eingewirkt hat. Aber diese Einwirkung gehört nicht dem neuen Lehr-

plnne als solchem an, sondern nur den Schwierigkeiten, welche mit einem
IJebergange zu einer neuen (icslnltung unvermeidlich heihriL'fführl

werden. Es wäre voUkoramen unbegründet, wenn man die statistischen

Daten der letzten beiden Jahre irgend zu einem Mafsstabe für den Einflusa

der neuen Gymnasialeinrichtongen machen wollte; ehe diess auf Grund-
lage statistischer Zahlen geschehen darf, mCissen erst noch die genauen
Beobachtungen mehrerer Jahre vorliegen.
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Aehnliehcs gilt Ton dem Einllaate, den die Ontndnng der Realiehn-

auf die Freqaeos der Gymnuiea haben wird ; auch hier müssen erst

einige J.ihrp vprpnnprn, und in der Wahl des einen oder «ndeni Bil(!un«:s»-

weges luuss eine bcbUmmte Gewöhnung und Sitte eingetreten sein, ehe

sich da» eigentliche im Durchschnitte bleibende Verhältnis« der beidcrsei*

tigeo Frequeni lieraautetlen kann. Daaa überhaupt eine Verändemng
der Frequenz an den Gymnasien durch den Einfluss der Realschulen theil-

weise ht'rlu'igf fuhrt werden kann , i«l wohl nicht in Zweifel zu ziehen.

Nur möchte ich , so vollkommen ich dem verehrten Hrn. Vf. des vonde-
henden Aufsatzes in seinen Ansichten über die wahre Bedeutung höherer

owiMefalicher Bildung beipflichte, doch tne einer dann etwa sieb mindern^
den Frequenz der Gymnastien nicht die Folgerung ziehen, welche er dar-*

an? ableitet. Fur's erste liegt gerade dem Plane für Realschulen die ge-

wiss sehr weihe Absicht zu Grunde, in ihnen nicht bloss Anstalten zu

errichten, welche den praktischen Bedörftiiesen der höheren Gewerbe, dea

Bändels, der Industrie dienen, sondern solebe, die sugleicb eine bdbere
allgemeine Bildung , ahnlich jener der Gymnasien , nur auf theilweise an-

derem Wege vermitlflTi Ferner dürfen wir nicht ubersehen, dass bisher

in Oesterreich licaischuten nur wenige, bei weitem nicht in einer dem
BedOrlhisse entsprechenden Zahl bestanden. Die Folge davon musste sein,

dass Tide Inaben nnd Jungliflge, deren snlinniligerLebensbenir eigentlich

auf den Besuch einer Realschule hingeführt hätte, sich den Gymnasien zu-

wcndefi'T) wenn diese auch keineswep«' ihren Zwecken K?>n^ ontspraehen.

Veriuindert sich dann mit weiterer Ausbreitung der Realschulen die Zahl

der Gymnasialschuler um etwas, so bedeutet diess nichts anderes, ab daat

die Eltern nunmehr in die Lage gesetzt sind, fOr ihre Söhne denjenigen

Bildungsweg auszuwihlen, der ihren Redurfnissen wirklich entspricht. Die

rirhh^R und umsichtige Wahl, welche man zwischen den beifler^iilipen

Schulaustailen trifft, wird mittelbar zu dem Gedeihen beider wesenilich

beitragen. Endlich, wenn man sieh die VerhfiHnisie einer Reibe von Jah-

ren, die dem iahre 1848 Torausgicngcn, vergegeowirtigt, wo die Zahl der

jfihriieh aus den höheren Studien austretenden das Redürfniss der Yerwen-
ilnn^ iiijthesondrre im Staatsdienste nnd in di-r Hcilkundi' bei weitem
iiberslieg — und dass dieses M issverbal tu iss damals obwaltete, ist eine

allgemein bekannte Tbatsache, — so ivird man sich schwerlich zu der

Ansicht bekennen wollen, der zahlreiche Besuch der Gymnaaien sei schon

an und für sich eine erfreuliche Erscheinung. Denkt man sich die Quel-

len der gei<;tipen nnd ni.iteriellrn Wohlfnltrl ein*«? so n\nchtig»n Maates

wie Oesterreich auf derjenigen Stufe der EulwtckeluDg, welche zu wün-
schen ist und mit der Zeit erreicht werden muas, so wird die Zahl der

GyrnnMiatschuk-r im Verbtllnisae in den SehBlem der übrigen Mittet-

schulen immer nur eine be8chr<^nkle rein dürfen. Es kann das Redürfniss

zu verschiedenen Zeiten in gewissem Mafse ab- und zunehmen ; allein die

Ab- und Zunahme des Resuches der Gymnasien kann, so lange d<is Mafs

jenes Bedürfnisses nicht ermittelt ist, an sich noch nicht als eine günstige

oder ungQttstige Enehehiung betrachtet werden.

Wien, H. B,

BemerkuDi^en

IQ Unnrns SebinnagTs lateinischem Lesebuciie für die

xweite GymnaaiAlclaase.

Ber Erfolg des ünterriobtes in der lateinischen Sprache Ist bei der

geringen Stundonsahl, welche ihm nach dem neue» Lehrplane an mseren
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Gymnasien gewidmet wird, in noch höherem Grado als «onst dadurch

bediugt, dass schon vom Anfange an der Gang d&tt Uulerrichles ein stretig

fiberl^ltr lei, uod jeder aoch der geringste ForCiobrilt in ErleiMn
d«r aprtehlichen Formen und des sprachlichen Stoffes sog^eh su Oebun-
gon vtTvveudel und so zum vollen Eigenthume der Schuler gemarhl werde;
passende Liebungsbucher sind daher hcMonders ftir d:e beiden unter«

sleu Classen ein nicht unwichtiger Beitrag für eioen erfolgreichen Lnler-

riebt Diese OdberMiigvog bestimmle mich, a» meioeiB Tboüe dardi
Ausarbeitung \<m Debungsbuchem einen Beitrag zur Förderuog dieMf
Unterrichlszweiges zu geben, indem ich im J. 1850 ein Elementarbuch
für die erste, im J. 1851 eiu Le&ebuch für die xvveilo GymnasiftlclaMie

erschetneu Jiess. Es gereicht mir zu grosser Befriedigung, du«« durch den
G«braiicit denelbeo ao mdurereii unserer GymDaaieo der Zweck, de« ich

bei dieser mübseligen Arbeil Yor Augen hatte, erfüllt wird , und dass die

genau eingehende Beurtheilung , die in dieser Zeit.srhrifl vor kurzem
von einem geschätzten Schulmannc erschien*), dem letxUien Buche Aiy-

erkeunuiig angedeihen Hess. Oass der geehrte iir. Aeceuäcul auch ditge«

nigeo PaDCle» welche unrichtig eind oder ihm oichl biliigenewerth ereehei-

Den» in voller Schirfe hervorhebt, ist sehr dankenswerth, da nur hiordoroh
dit»se oder aml^To ähnliche Bucher wcsenllicb pefnr.tcrt werden können.

Aus dem gleichen Grunde dürfte es nicht unangenjt s.soii Mcin, wenn ich

über einige Puncte, welche der Hr. Ree rügt, die üiüudü düriege, diu

mich beetiamten i^ade eo lu ecbreibeo.

Zunächst über die Eioriebtung des Buches im allgemeinen. Der
geehrte Ilr. Ree. sagt im Eing.ing*» soiner Hourlheilung, „dieses Buch ist

in seiner Tendenz nach den Anordnungen und Forderungen des Org. Entw.
f. d. äst. G. eingerichtet,* macht ihm aber unmittelbar nachher deu Vor*

Wurf, es sei oiobl gtnk den deatiiefaeD und oieberen Weisiingeo des Otgß-
nisatioosentwurfes gefolgt. Es sei erlaubt danulegen, inwieferne ich aller»

dings gliMhe, an die Ha u pt forder ttogen des OrganisaliooseiitwiirfM

mich streng gehalten zu haben.

ilie Aufgabe der ersten und zweiten Classe gebt deutlich aus dem
hervor, was der Organisatioiieeiitwurf 8. 106 über den graoiiBatiecheii

Sprachunterricht in der dritten und vierten Classe des OotergydiDasiunui

sagt Hier hvisst es: «Indem der Schüler in den h»^i(lt>n voran pfhcnden
Classen nicht bloss mit der keunloiss alier nottiwuiuiigen Flexionen und
einer nicht unbedeutenden Kenntniss von Vocabeln ausgerüstet, »oudeiii

auch dureh Mang mit den haupleachlichateo Mitteln der Satsbildong
und Satzverbindung bekannt worden ist, so ist er in deo Stand geaotst,

einen leichten lateinischen Autor nach gehöriger Präparalion ru verstehen.*

Es rouss also der Schüler in der ersten und zweiten Classe so weit ge-

bracht werden, um in der dritten einen leichten lateinischen Autor ver-

stehen SU können. Um dieses 2iel su erreichen, soll nach dem Organi-
sationscntwürfe SL 106 die Aufgabe des Sprachunterrichtes in der zweiten
Clas.se diese sein, dnss nobst \Vieilorhn!iiTi^ der rcg«ltn-irsigen Formenlehre
auch das unregehuüLsi^e, die Ausnaiimen und das minder gewöhnliche
erlernt, und damit zugleich die fernere Auffassung syntaktischer Formen,
namenUich erweiterte Kenntniss des Gisbraocbes und der Coostraction von
Conjunctionen, Relativsätzen zur Bezeichnung der Absicht. Abi. abs. und
ähnliches verbunden werde. Der Ausdruck :i Im ! i ch es kann wobl verschie-

den gedeutet werden. Doch wird der praivlistlif .Schulmann, der die oben
bezeichnete Aufgabe dee lateinischen Unterrichtes in der dritten Classe

vor Augen hat» nimlieh LeoULrt und YeiMindniis eines leichten Jateini-

*) 1851. Ueft m. S. 317 A
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gehen Autors in der driUni Classe , ilnruntcr wohl nicht«? ander?« Yer-

•tebeii, als ciue kurze Gisu&iehrc , als uutUweiKliges Mittel xur Salzbiidung,

hiermil auch das uolliwendigste von der Geruadial Couslructiou als Hei-

gßhB SU dflo Partioipitn, wel«b« leitor» denn doch gewin in der Lehm
vom Abi. abs. mit enthalten sind. Oboe diese weientUcben Präcedentien

ist kein Verstehon de<^ Cornelius Nepos , noch viel wcni'^er eine Pr.üpa-

ratioD vom Schüler zu fordern und lu erwarteu. Diesen Anforderungen des

Or^anisatio&sejitwurfea üt der Verf. streike gefolgt Mit dem Lese-

boohe lür die sweite CSaeee» «nd dem EleneoUrbnclie lor die eraleClaeee

ist ein gaaiei geliefert, welches den Coterricht in den nolhwendigsten
Tbeilen der Formen- und Salzlehre abeeUiewi QDd den Schaler Mir iteciöre

des Cornelius ^epos fähig macht.

Das Lesebuch für die zweite CUsse konnte nicht, wie der iir. Reo.
wiiiiebty Mflb dem Piene des filenenCarbnebee angelegt werden , wie
sich weiter unten ergeben wird. Das Elementarbuch fGr die erste Classe

•oUte eine blosse Vorsrlmlp für den spatern Jateinisclien Sprachunterrirhl

eeiD , sollte bloss das uothwcudigste aus der Foiuien- und Satzlehre zur

Bildung einfacher und kurzer zusamine&gesetxter Sätze enthalten. Der
Terfueer war Iiier an keine Gramaiatik angewicien» er mneete ete aelbat

dm Bedürfnissen der Anfänger gemäfs zu Grunde legen und seine Cebuo-
gen darnach einrichten, ich habe in diesem Klenietitarliuclie ilm natur-

gemätsen Gang, den der erste Sprachunterricht erfordert, gelreu beub>

achtet und nur so viel Lehrstoff aufgenommen, als der Schüler bei ge*
hörigem Fleisae gewin ohne Tide fttuho bewältigen bann. Sollte jedoch
manchem Schulmanne der Inhalt zu weit ausgedehnt encfaeioen, so ist

nach meiner Meinung das zuviel besser als das zuwenig, weil jenes leicht

übergangen, dieses nur zeitraubend durch dictiren ersetzt werden kann.

Bei der Anlage des Lesebuchee für die zweite Qasse verhielt sich

die Saohe andere. Hier muesto cieh der Verfaaser naeh dem V^infce dei
Or^nisationsentwurfes S. 107., Anmerk. , an eine in den Gymnasien ge-

hrauchte Grammatik, also für jetzt an Pnlschrg Grammatik halten. Er
konnte also nicht, wie der Hr. Ree. wünscht, si-iuem Lesebuche die Ein-

richtung des Elementarbuches geben, er musste die lateiniscben und deut-

lehen Ueberselxnngnn^aben jener Grammatik eo an|Meeen, daaa mit dem
Schlum des zweiten Jahres der mit den nothwendi^steo Älitteln der Satz-

bildung und Sa <z Verbindung l^annl gcwordetie Schüler zur Lrclüte des

G)roelius Nepos mit gutem Erfolge schreiten kuune. Der Verfasser dieses

Lesebuches ist daher keineswegs mit sich in Widerspruch geratben; bei

der Anlage des ElemenlarbuchM bieng der Vorgang fon ihm ab» bei der
Anlage des Lesebuches musste er dem Gange der anempfohlenen Gram-
matik folgen. Der Vcrfnsjser hat, wnm man «len Juhall des Elementarhu-

chee und des Lesebuches in s Auge ias^i, ein aitgeächiossenes Ganze ge-

liefert, und nur mit dem Unterschiede, dass iiu ersiereu die nölbigeo

Foraien nnd Regeln der Uebungen im Bocbo selbst voraosgeschiekt wer-
dOD, im letzteren aber aus Putsche's Grammatik gdenit worden müssen.

Mit dorn Mafso der in dieses Lesebuch aufgenommenen syntriklischen

Elemente scheint der ilr liuc. einverstanden, da sich hierüber kein aus-

drücklicher Einwand tiudet; dagegen verlauft ci , dass sie in anderer

Poflin bitten ^gehen werden soUeo. Es hitio nseh des Hm. Ree. For-
doning auch u diesem Lesebuche iQr die sweite CI ssi (li< I'ormcolehro
d» r'. nHeinrgcn Faden bilden sollen, an welchen f<n\\ >\ nlaklische Bemer-
kun^ien pele^jenliich anreihten, es hätten diese itUirmi alter nicht zum
ausdrücklichen Gegenstande der Lebuugen gemacht werden sollen. Der

Hr. Ree mag seine GrSndo haben, den Ton ihm verlangten Weg vona<*
^itben; von den Weisungen des Organisatioiisentwurfes bin ich durch ditt

von mir befolgte Einrichtung nicht, wie der Hr. Reo. annimmt« ahgowichcny
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denn dieser verlangt eben nur, dass mit dem vollslanflisron Erler-

nen der Formenlehre in der zweilen Classe „die femcre AufTassuiig

syntaktischer Fortneu verbunden** werde (S. 106), ohne über die Art

dieser Verbnidang besehrfinionde Tonebriften to geben. Aucb ISist sieh

hierüber gewiss nicht mit der unliedingten Siebeibeit entscheiden, dan
die cinf, 7. B. die vom Hrn. Ree. empfohlene, Weise als die allein za-

lässicr pellen solile. in den gebrauchtesten , von den pcnchtctsten Schnl-

luatincrn abgefasten Uebungsbuchcru findet man ja für die zweite Stufe

des Lateinleroens überwiegend einen Sbnlichen^eg in derVerbindttng der

syntaktischen Elemente mit der Formenlehre befolgt, wie ich ihn in mei>

nem I^esebuche. eingeschlagen haben. Die Ansicht, als werde durch eine

methodische, nicht systematische Einfügung der wichligriten syntak titschen

Gesetze (dass die Aufeinanderfolge derselben nicht eine rein systematische

ist, scheint der Hr. Ree selbst 8. 222 anEuerkennen) die Uebung in der

Formepiehre vernachlässigt, lässt sich wohl nicht begründen; denn wo
zeigt sich die Anwendung der Formenlehre häufiger und abwechst'Indpr

als in der Bildung von Salzen nach bestimmten Regein, wo bald das

Vei bum , bald das Subslanlivum, bald das Adjeclivum oder das Pronomen
regelmäfsig oder unregelmStsig sur Anwendung gebraehl wird« Nur auf
diese Art bekommt der Unterricht in der Formenlehre Leben und der Ver-

stand des Knnhen wird geschärft, während das Gedachini«« gfultt T\ird.

Eine drcissigjatirige Erfahrung hat mir gezeigt, dass das Begrcjfen einer

kurz und deutlich gefasstcn syntaktischen Regel und der richtige Gebrauch
derselben dem Selraler keine Schwierigkeit mach!, dass nur auf diese Art

das todte Gedächlnisswerfc in ein lebendiges Begreift-n verwandelt wird.
Einubintfr i]vT Formenlehre und Anwendung derselben in einfachen und
kurzen zusammengesetzten Salzen, war der Slandpuncl, den der Verfasser

des Lesebuches unverruckt im Auge behalten h^t.

Wenn Qbrigens der Hr. Reeensenl 8. 220 wünscht » dass die For-
menlehre und die einfachsten syntaktischen Regeln an meinem Elementar-
buche in den zwei untersten Ciassen eingeübt Werden sollen, so ist die-

ses ein Wunsch , den der Schreiber dieser Zeilen von ganzem Bensen mit

ihm theilt. Putsches Grammatik hat für Anfänger in der aufgestellten

Lehre vom Aee. c. Inf, uud der Partleiplal-Gonslruetioo des scbwierigpn

und undeutlichen nur allzuviel. Das Bedurfniss einer abgeschlossenen Ele>
nenlargrammatik für die beiden untersten Classcn des Gymmsitims hnf rn

unsere österreichischen Schulmänner von jeher anerkannt uml clim cics-

balb auch eingeführt. Der neue Unterrichlsplan dürfte in diesem i'uncle

eine Abänderung wonsehenswerth machen.
Nun noch einige Bemerkungen über Einzelheiten , welche der Hr.

Ree. rngl. Das unregelnv'ifsiee, erklärt derselbe, in der ronstrnrtion der
\Gt\m juber juvare u. s. vv. fiele weg, wenn man jubere mit
bca uf tragen, y»r<7/'tf mit unterstützen, sequi mit begleiten
fibersetten würde; eineBemerkung, die eigentlich Hm. Putsehe treffen sollte.

Der verstSndige Lehrer wird wohl von selbst so viel praktische Methode
besitzen, dass er bei der Erklärung der Regel und beim f^l f^r'^ei/cn aus
dem Lateinischen in's Reutsche durch Anwendung dieser subslituirlen f^e-

deutung die Abweichung verschwinden macht. Wie über, wenn im l>eul-

schen die Yerba, helfen, folgen, fehlen u. s. w. stehen? Sollen
denn diese Verba, die doch bei uns die gewöhnlichsten Ausdrücke fQr
jene lateinischen Vcrba sind, gar nielit ben'irksir!iligl werden? I^ernt der
Schüler nicht gerade dadurch an der llaiul dis geschickten i^ehrers un-
vermerkt den Gebrauch der Synonymen kenneu? Der Verfasser des Lese-
bnehes durfte bloss die Anwendung der gelernten Regeln aus der empfoh-
lenen Grammatik im Auge haben. Nur da, wo ihm Putsche's Grammatik
einer nSheren £rörteroog zum leichteren Verstindnisse bedürftig schien.
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mv dt hat der Virfimer tim Zugabe «ich eriaobt» wofür ihm jeder Leh-
rer in de» unlereo Cleseea in Intereeee eeiner Schüler mir deokbor
sein k.tnn.

Maucbe Sälzo ßodet der Hr. Uec. zu luhaillos. Es wiiü kaum mög-
lich eeiu, die Gräuie genau und sicher zu ueboo, welches UiU des io-

tereesanten im lu halte nun fonlem darf» 4>bDe die Auftnerkeaaikeit voo
der Form, auf die es zunächst ankommt, abzuziehen. Bei dem vou
dem Hrn. Rur. ho.-tn^täiitletcn Sätzen wurde ich nachweisen können, was
mich bestimmte siu ei>eu so aufzunehmen. Z. U. SäUe, wie die vom Uro.

Bec. gerügten : „Ai «M OHMS» tgo U MIO. {jFkOli.^ Mihi mtuguam
tm wUa fiUi msUui. (ifor.) suttuiimus mamu eieg» et Baibui. {Ocy*
sind Dothwendig erforderlich, um die Regeln von dem Gebrauche der

iVorainativ« rgo , tu etc.^ über die nähere Bestimmung des selbsl;<n(lii,'cn

Verbi esse durch Adverbien, über den Gebrauch des Verbalnumeru;i bei

Sobjecten voo versehiedeoeu Fersooea eiabch zu erläutern. Und wenn im
leUteo Salze Balbua als sioDlose Einflechtuog eines bistorisebeo Nameoa
bezeichnet wird, so sfimmf da^ \^itii? m tl r f'cmt-ikun^ über einen

anderen Salz „Me sicut alterum parentem oösercaV Der llr. Ilec. fragt:

wer ^ woo? und glaubt an die Steile des Sui|ject«s etwa P. Licinius

Ctasm» ond an die Stelle des (voa ihn wahrscheinlich übefMhe&en) Objec-

fea me besser Cleeronem zo setzeD. Ist deon für den Kseben der schwer*

fallige Eigenname P. Licinius Crassus nicht eben so sinnlos als der oben

gerÜKte »albus V Was soll drr Schüler, fragt !! C, bei dem Sätzchen

„Fungar vice cotia'' (I/or.) S. 13. sich doukcu? Die Frage wür<Ie

sieh von selbst erledigt haben, wenn der Hr. Ree. den ganzen Sati
angeführt hatte: acutum reddere guaefimtm va/et, exsors ipsa M§€anäL
Der Salz: es ekelt mir vor dieser Speise S. 103 wird als durch-

aus uiizwcckmürsig für die geistige Uebung des Schülers getadelt; warum
nicht etwa, „den Kindern ekelt vor yieleu Speiseu.'' I^ur deu Kiu-
d e r oY Sollen denn die Cssos der Prononina, die sieh hier ISr den Kna-
ben am auffallendsten in ihrer Verschiedenheit zeigen , bei dieser Gele-

genheit Dicht durch Wiederholung ihrer verschiedenen Femen eingfübt

werden?
Am suHalleodsteD ist für den Verfasser, wcuu der geehrte Uerr

Reeenaent bei den Uebongen über die Ctmtr* äee* e. ihf. sich er-
wandert, dass S. 52 der Satz vorkommt: Man hat dich ausgelacht,
d a s s du die Stimme der Nachtigall hast nachahmen wol-
len. Ein gutes üebungsbuch muss Ja beknnntürh in die folgenden neuen

Debuogen immer auch Uebungen über die vorangehenden Regeln einfleoh-

teo« wenn das Oebersetien niebt in ein gedankenloses Hinschreiben an»*

arten soll. Der Hr. Ree. nfiht sich ab, in diesem Satze eine CoMtr. Ace*

cum Inf. zu erzwingen, \\as freilich vergebliche Mühe war, da der Ver-

fasser selbst nicht im eiilfernteslen an eine solche Möglichkeit dachte.

Hätte Hr. C. ao diesen unabweislichen Uidakti&cbeoZweck eines guten üebuugs-

baebea sich erinnert, so wurde er in demselben folgende Sitze nicht

beanständet haben: Ich rathe dir, dass du keinen Laut von
dir g'" 1t est. Warum sagst du dieses? Im dich zu Irosfrn.
Zci^t iiirht in diesen S.itzen deutlich die beabsichtigte Wiederholung

des Gebrauches von ne und ut^ so wie in dem friäher hart mitgenomme-
nen 8^Ue der flehrauch von quod7 Das nSmliohe gMt Yen den Sätzen

S. 53 den Eltern ist eine Liebe u. s. w. Es ist kein Zweifel,
dass n I! e s u. s. w. B e g i e s s e t die Pflanzen, d a m i t s i c n i c h t

verdorren. Einige Thieru sind so wild, dass u. s. w. Was
Hr. C. dem Verfasser als cineo Verstoss gegen die Coostruclion anrechnet,

das bitte er ihm gerade sum Terdienitc anrechnen teilen , dass nimlich

die Pehoagen nach der Ueberschrift des f. inner die Mehrzahl bilden.
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denselbeii itber immr «neh Beigfriole tor Wiedeiliolang dei bereüs ge-

lernten eingewebt sind. Diese ßemerkung wird dM meisleii Beniiiigelni-

gea der S. 226 und 227 cilirteii S'.-itze beheben.

8. 227 bespricht Hr. C. die liebun^jen über den Conjunrtiv nach

den Conjunctiorien des Grundes, der Zeit und der Verul* n fning:

guum, duntf donec ^ quoad; antequam und pnusgumii quasi, tam-

^uam^ ac H, peüUt — und sagt, er glaübe mit Becbt beifreiten n
können, dais mit gmm tempcrate alt mlebem der Conjuneliv Terbondei

werde. IMefS tagt weder Putsdie noch der Verfatser det Letebocbes.

Putsche zcifrt den richfi^rn Gebram h dr«; doppelten (jititm in der Theorie

eben so einfach und klar, als ihn da<=i l.cspfsuch in der Praxis durchliih-

ren lässt. Eben dieses gilt von der Bemcrivung des Hrn. Ree. über die Cod-

junctionen dum, donec, quoady wo die Grammatik deutlich über den Ge-

braadi det Indieativt oder Conjmietivt nach dienen Obnjnnctionett M
nnatprieht. in dem Satae 8. 84. Fem», qHUm aUqmd vi^Um
tenerat, eadem lectica usque fn cubHntium ikferebatur, letat der

Schuler i'en Gebrauch det temporalen quwm in der ßedeotong io oft

praktisch kennen.

Für die übrigen mit Reclit n( i dienten Rügen und mit eindringen-

der Sachkenntniss gemachten Bemerkungen bin ich dem Hm. Refereotco

tehr verpfliclriet und werde diese Winke bd einer etwaigen nenen Anf-

tage dieset Werket dankbar benütaen*

Wien. Manrut SchiDnagl.
Vorstehende Remcrkungcn des Hm. Schinnagl bat die Terehrficbe

Rednction die Gerälligkeil gehabt, mir zukommen ru lassen. Es ist mir

erwünscht gewesen, eu sehen, dass mpiiip Recension den Anli'^'; £:*'!;elien

hat, dass in den übrigens im ganzen minder wesentliches treüeiiden Pif-

ferenzpuncten die der meiiugen entgegenstehende insichl ebenfalls w^^iter

mpli'virt worden ist; eine Üiaeuation dieser Art kann gewiss nur dam
beitragen , das rechte und passende herauszusfellen , und ich werde Dick

freuen, wenn ich glauben dar^ tur Vervollkommnung det verdlenatlicken

fincbes irgend elwat beigetragen tu haben.

Wien. Dr. AI. Gapellmano*

Ausweis über die im März und April 1852 zu Wien
abgebaUenen MaluritätsprüfuogeiL

An dem Uymnarfom
Waren
ange-

meldet

Sind

er-

schie-

nen

10 9
Am akadem. Gymnasium. 6 6
* Josephsladter Gymn. .1

1 22 20
' Theretiamtohen G]Fmn 6 6

Wurden er-

klärt für

reif mit

Aus-

leich-

^jMing^

Wien, am 7. April 1852.

reil

9
4
9

i

Wurden
zurückgewieatn

auf ein

halbes

Jahr

auf eiD

ganzes

Jahr

1

10
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Aosweis fiber die n Schlasse des 1. Semesters W%
am k. k. Gymnasittm su Gralz abgehaltenen Maturi*

tätsprüfungen.

1 Erse1iieD«n sind xur
Angemeldet f

Erklärt

wurden für

Zuri'ck|eo wiesen
wiinJen

waren \ .^rlinfU. i niündl.

Ii
i^rüfung

1
Prüfung

reif
j

unrf.
auf ein

halbes J.

auf ein

ganzes J.

9 1 8 8 4 4 3 1

Orati, im April 1853.

Friedfieb Eigler.

Literarische X^otizen.

Das ileutfche Wörterbuch ton Jacob Grimm und WilMelm Grimm,
fn den iiäehflen Tngeii aiid die erfte Lieferung des lang cisrüftn deut-

fchcu Wörterbuciicä von den beiden Jakob und Wilhelm Ormiui auügc-
gebMi werden. Vir dürfen dieß als ein Eräuguiss wichtiger und freu-

diger Art für alle Deutsehe beieiehneii velehe ihre llutterrpraehe (Cr et-

was mer als ein Verkersmittel halten: wichtig darum weil die reiche

und lipfe Frkenliilss der Sprache hierdurch in dem ganzen Volke geför-

dert werden wird, freudig eben de^hälb uud \ieil z\\ei der edelften dcut-

leben Mioner das >Vcrk, da« lie lange vorbereiteten, jetzt dem Greifen-

aller Habe aucfa berauOfureo in dag grüne deutfche Land» ein Werk bei
dem Tic im ganzen Vaterlande Beihilfe erfbren und das ein Denlmal ge-
meiofamer einiger Arbeit vieler dewtfcher Männer ist.

Der geiammtc VVortfchatz unserer .*'prache, feitdem fie in die neuere

Zeit «intrat, in darin zum handlichen Gebrauche niedergelegt ; es ift nieht

bloO wie in den Worterbfiebem von Adelung und Campe, anderer kleine*

rer zu gefchweigen , die Bede unferer Tage verzeichnet, fondcrn welche
Worte von den horhdeutfcht n Schriflftellern feit Luther biß (loeth^^ ge-

gebraucht wurden, mögen fie auch heute verfehollen oder mißachtet fein,

find darin aufgenommen, durch Stellen auO den ScbriflAellem belegt und
mit liurzen treffenden Deutungen verfeben. Wenn wir hiOher den Pran*
zoscii, Ilalienem, Engländern, fob&ld fie ihre großen Wörterbüelier priefen,

mit krinom genugenden Werke über unsern reichen Sprachschaf? rntp:! fim-

tretcii konten , so verhält es fich von jetzt ab umgekert. Und keine Aka-

demie ift es , welehe reichlich mit Alitteln gerOftel dem deutfcben Vefte
ein fblebet Eiengefehenk bot, fondem swel einfaebe Minner, «nterfloat

von einer Schar ihnen nachrtrebender Deutfcher, zwei Männer denen wir
auch fonfl unendlich viel verdanken und die ndi in jedem deutfchen Uer-

zeo ein unvergängliche» GedächtniO geftiftet haben.
Der Stoff in io einem Reiehthum aufgefchichtel, wie in keinem an-

dern Wörterbuebe der Weit; die Verarbeitung und Ordnung ift von den
Brüdern Grimm in ihrer wirdigen Weife volzogen; zugleich ift allen

welche ein Buch zu brauchen verftehcn mer als ein I.exikon irf boten. Es
in eine Gefcbicble der Sprache und der literariiclien Entwicklung in Be-
legen ; wir erkennen welches Rüftseug jeder bedeutendere Scbrifineller

nuzt4?, welche W'ort- und Redeneigungen in den verfcbiedenen Zeiträumen
f»Mf (|pm Anfange des 16. Jahrh. lierfchten , wir fcliopfen für das gcfamte

geiAige und fitMebe lieben der iealea drei Jarhunderte die et^iebigften
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Belerungen darauO. Erwarten läßt iich daü jeder, welchem es feine Vcr-

faSItnifTe geflatten, dm Orimmrche Wörterbuch als Haui- und HandiMich
SU erwerben fuchen wird; zu fordern aber ifl Teinc AnfchafTung von allen

Bibliotheken und aiuh von drii Biblinthnkpn der (irtcrrpidiifchen Gymna-
sien. Ks wäre fchiiuim, wrim die BibhoUiek auch nur t jfir«; Gymnafiums
wo deulfcb geleil wuii ihren Lerern und Sebüleru dicü iiilkmiltei zur

RentotlS der deutfoheii Sprache nicht gewSrte. Für ein Buch, welches
unenlberlich und unersetzlich ist, werden Tieh die Mittel zur ADfchafTung

überall finden. Wir dürfcti Iioffcn
, das hohe Ministerium werde daCur

(orgen, daO es an keiner der liöheren roranftalleo feie.

Zu Oflern foU die erdu Lieferung erfcbcinen, 15 Bogen flark^); das

gaoie Werk wird nicht unter 500 Bogen enthallen» wor»uO eich bei den
haushniterifchen Brücke auf die Beichhaltlgkeit des Worterbuchee fchlle-

Den läOt.

Graz, April 1852. K, Weinhold.

Die in der «Zeitschrift f. d. osterr. Gymnasien (Jahrg. 18&1. Hft. h.

S. 20 Agg.)* von Jos. Bergmann an eine kurze Anzeige von Dr. G.
A. KIoj)pe*8 aWorlbildung der französischen Sprache in ihrem Vrrb^lt-

ntöse zum Lateinischen* aogekaüpfle Erörterung über die Beziehung des

französischen 8prachunterridites auf den lateinischen findet ein Seilen-

stück an einem Aufsatze des Hm. Verfassers der oben ber&hrten Schrifl^

Hrn. Drs. Kloppe, selljst , bei Gelegenheit einer Kritik von «G. H. F. de
Castres, Etymologik der französischen Sprache' (Leipzig,

Fr. Fleischer, 1851) in Jahns U. Jabrbuchern (LXIV. Bd. I. Hfl. S. 36 Agg.),

wobei auch der oben bemerkten Abhandlung Bergmann's gebührende Er^
wähnung geschieht. Das Werk des Hrn. de Castres wird tob Herrn Dr.
Kloppe, nach ausfrihrliclier Nachweisung des lnhidtei| einer freundlicheik

und allgemeinen Aufnahme empfohlen.
*

*) Dieselbe ist hier in Wien berdtf «osgegdien worden. A. d. B.

(Diesen Hell« tiiid diel Dellagcn, Bucberauieigen enlhaUend, beigeheftet.)
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Erste Abtheilung.

Abbandliuigeii«

Der GlasteDordioariut aod die LehrerbesprechuDgen.

Di.
bat für Gymnasiallehrer^ welche ein Classenordinariat bekleiden,

eine Verordnung: erlassen, dio in MülzeUs Zeileschrifk fiir das Gym-

nasialwcsen (1851, Oclober- und Novemberhefl S. 829) ab^re-

druckt sieht. Ich erlaube mir, aus dieser In&>trucUon das wesieot*

liebste heransznbeben, die da« Cteatenordinarial betreffenden Para-

graphe anaerea Organiaationsentworrea entgegen m halten, vnä

Bemerkungen daran zu knüpfen, die Tielleicbt nicht' aneaer der

Zeil liegen.

Im Sinne der f. Verordnung hat der Classenordinarius vor

allen Diagen daa Vertraoen aeiner Scb&ler an erwerben, ihr Tä-

terlicber Freund und Pflhrer sa aei'n. Mittel« eigener Beobachtung

und durch Erkundigung wird er «ich In die Kenntnis« aller Daten

«efzen, welche erforderlich sind, um über das sillliche Verliallen

und über die wissenschaftlichen Forfc»chrille der ihm verlraulen

Clatse ein voilsündigea Urlheil zu schöpfen. Aus dieser seiner

Verpflicbtung erwachst ihm da« Recht, bei den Millehrern Aua-

kvnA und Unteralötzung zu suchen^ und zu erwarten, dasa aie

ihm über Ordnungswidrigkeiti n , über besondere Disciplinarmafs*

reg'eln, kurz über alles für wissenschaflliche und süHiche Beur-

iheüung der Schüler erhebliche die erforderliche Milthcilung ma-

chen. Von Zeit zu Zeit revidirt er alle geschriebenen Hefte der

Cäasse, und beurtheilet daraus da« Mafs von Aufgaben, die Ord-

oungsllebe, den Fleiss und die Fortschritte der Scbfller. Er Ober-
S«iuditift Ar di« htttn. Qjmmmün Wl VL lUft. 28

I
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wacht den Privalfleiss und das Verhalten ausser der Schule, niminl

^ nöthigeofaUs Rücksprache mit den EUero und Yorniündern , und

wendet seine Aufmerksamkeit besondere aoewirtigen Schülern zu,

deren Eltern nicht im Orte wohnen und die nicht unter apeciel-

ler, zuverlässiger Aufsichl stehen. Er hat ein Buch zu f&hrtn,

in das er nicht nur die äusseren Verheltnisse jedes Schülers

wie Herkunft, Wohnung u. dgl., sondern alles hinsichtlich seines

aittUchen Wandels und der wissenschafUichea Leistungen erheb-

liche einträgt. Diese« Buch wird bei amtlicher Rücksprache zn

Grunde gelegt , und bei Frairen über das sHlUche Verhallen steht

dem ürllieile des Ordinarius vorzugsweise Berücksichtigung zu.

Das Ansehen und die iiechle des Direclor.s , sowie der übrigen

Lehrer werden in der f. Verordnung sorgfältig gewahrt. Bei al-

len Berührungen mit den Mitlehrern wird der Ordinarius auf den

Weg freundschaftlicher Verständigung gewiesen, und auch in dem

Falle, wenn die Durchsicht der Classenhefle eine Ueberbürdung

mit Aufgaben ersichtlich machen sollte, wird freumlschaflliche Ver-

ständigung das geeignetste Mittel zur Beseitigung der Mifsstände ^ein.

Wie gediegen und pädagogisch befi&higt nun auch die üb-

rigen flDitwirkenden Lehrer der Glesse sein mögen, so legt den-

noch die f. Verordnung; den wichtigeren Theil der ölTentlichen

Erziehung nur in die Hände eines einzigen Lehrers, des Ordina-

rius, um Einheit zu schaffen, und durch dieses einheitliche, un-

mittelbar und ungehemmt eingreifende Wirken den erziehenden £ih-

fluss der Schule zu kriftigen. Erlasa und Abdruck der Verordnung

sind Beweis für die Wichtigkeit und Bedeutsamkeit des Classen-

Ordinariates.

In unserem Organisalionsenlwurre füllt das erziehende Mo-

ment nicht den ganzen BegrifiT, nicht den ganzen Wirkungskreis

des Classenordinarios aus; es kommt noch ein didaktisches hinzu,

das in der f. Verordnung nur in sehr leiser Andeutung auftritt

Die Beachtung des didaktischen Momentes ist durch das Fach-

lehrersystem bedingt, das nun einmal an den Gymnasien Nothwen-

digkeit geworden ist. Zeitgemafse Berücksichtigung der Realien

und praictischen Könnens wird immer lauter gefordert; daa llafs

der wissenschaftlichen Bildung, welches die Lehrer zur Schule

mitbringen sollen, steigert sich mit dem Fortschritte der Wiseen-

scballen hoher und höher. Da wird es dann unmöglich, dass
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«iiwr, aooh abgeselien yoq d«r Unzolän^lfehknt der physischen

Kriifle. alles wisse und könne, es mil Klarheit und Gründlich keil

uod niii dein sicheren Erfol^^e lehre, wie dieser nur aus längerer

hingebender Beschäftigung des Lehrers mit dent G^^o^enstande und

aw der Beherrechvog des Stoffea hemrgeht. Die Zahl, 4ler Um-

fang ond die Behandloagaireiee der Lehrgegenstäade bedingen

demnach noihwendig das Mitwirken mehrerer, erprobter Lehrkräfte,

wenn nicht die alte Klage, dass die geislin:e Hil luni; der Gynina-

sialjugend hinler der Zeit zurückbleibe, wieder um Ii werden soiL

Die Gefahren, welche andereeils bei der Vielheit der Lehr-

objecte und der Lehrer den Zneammenhang ond die Einheit der

Gymnailalbildung bedrohen, rerkennt der Entwarf keineewega. Er

spricht sich durubcr olmc Ilückhalt im Vorworte und in der Bei-

lage aus, und im Sinne des Entwurfes hat erst neuerlich ein im

AfHrilheße dieser Zeiteohrifl (Jahrgang 1852, S. 330 Agg.) ab-

gedruckter Brlasa der böhmiachen SehulbeM^rde mit Emst und

Nachdruck darauf hingewiesen, nnd eine sehr beherzigenswerthe

Aufforderung an die Lehrkurper ergehen lassen. Es sind die

Gefahren des ZerspliUerns der Kräfte, des überstürzenden Dran-

gens, zeitweiser Ueberspannung der Schüler, der Oberflachh'ch-

keil, des Mangels an Ordnung nnd Verbindung im Wissen« Soli

also die Jugendbilduag in diesen Gefahren nicht untergehen, soll

das gute nnd zeilgemaliM der neueren Gymnasialeinrichtnngen

vollständig erreicht werden, so muss die Gesamiutheit der Lehrer

eiuej» Gymnasiums einen Linnes und Herzens sieh zur Vorsiebt,

tü gegenseitiger MÜsigung, £u übereinstimmendem, durch eiae

und dieselbe Ueberseugung geleitetem didaktischem Wirken rer-

bdnden; es mnss von unten nach oben durch alle Classen des

Gymnasiums gegenseitige Verständijoruns- einheimisch werden. Diese

Forderung ist allerdings gross, sciiwierig, ieichltT ausgesprochen,

als ausgeführt, aber sie ist bei der Sachlage der Gegenwart un-

ausweichlich geworden, and ihre firfilllung muss mit allen Kräf-

ten angestrebt werden.

Den Weg dazu bahnt der Entwarf, indem er im Ordinarius

nicht nur für die erziehende Thadgkeit, sondern auch für das di-

daktische Zusammenwirken einen festen Mittelpunct aufstellt, in

dem sich die firiabrungen Aber die Ciasse im ganzen und einzel-

nen zu sammeln, alle Besprechungen über die Interessen" der

28» •
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ClM0e cn eidi^M Haben. Ihm Wewn and die Macht dee Cfamett-

ordinariatf^ä Hegt also nicht in dir piincllichen Führung ausser-

licher Geschäfte, sondern in der .Einigung und VerAtändigung

eines Lehrers mit Lehrern, eines Erzielien mit Erziehern^ Solche

Einigung iit- VedürfoiM dee Unlerrichlea und der Eniehong, and

ee ist eine voiirefflidie, aas der Saebe geechöpfle EemerlKang des

EnUvurfeiJ, dass jedes seine Aufgalje eruÄllicIi begreifende Lehrer-

collegiunn awch ohne Auflrag und gesetzliche Anordnung- sich aus

sich siiiM ein Organ der Yermitteluog und Einiguqg achaffen

werde.

Die Wahl der GiasaeBordinarien liegt in der Hand des Di*

reetors, der, dem Bniwarfe and den Forderongen der Sache ge-

mäfs^ hiebei diejenigen Eigenschaften in s Auge zufassen hat, die dem

Ordinarius das Vertrauen seiner Amisgenossen gewinnen, und sein

eigeoea Wirlien in der Schule fruchtbiingend machen, also ach-

tttttgawürdlgen Charakter, ErTahniag, pädagogischen Takt and

aicberen Bliok. Allein Brbhning, pädagogischer Takt ond siche-

rer Blick kommen erst mit den Jahren und nach längerer Uej'ung,

und stehen dem Direi lor nicht immer sofort zur Verfügung. Zwei

Eigenschaften scheinen mir jedoch unerlässliche Bedingung: ein

Beruf^eifer, dem seine Obliegenheiten nicht ab «aaserlicbci 6e-

achin, sondern als heilige, die wichtigsten Interessen berührende

und deshalb unverielzKche Pflicht gelten; femer die Anlage, die

Erscheinungen des Schullebens zu beachten, zu sammeln, zu ord-

nen, und nach und nach zu pädagogischen Erfahrungen und An-

aichten so gestalten. Wo nach diese Bedingangen nicht vorhaii*

den sind, finde Ich keine Bürgschaft f&r das Gedeihen desGlasseo-

Ordinariates.

Der Entwurf entbindet zwar, wie billig und recht, den in

taseren Tagen nur zu viel und zu vielartig beschäftigten Direclor

von der persönlichen Tbeilnabme an den Besprechuagso ood yob

dem Eingeben in die Specialititea derseibeoi aber das Cbwseoor"

dinariat ist ein sa nothwendiges, za wichtiges Institat, and hSngt

mit dem innersten Leben der ganzen Lehranstalt zu eng zusam-

nu n, als dass der Director der .Pflicht enthoben sein könnte, sich

Kcnntniss zu verschafien, in welchem Sinne das Glatisenordinariat

von den Lehrern aa%efasst and darcbgciübrt werden Von Zeit

«I Zeit dOrfto er Impuls ond regeres Leben wa geben, geeignetea
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Hütli zu ertheilen, ^n« besonders aber zu beobachten haben, ob

nicht da« Classen Ordinariat in mechanisches Arbeiten, in obor-

fl&cblicheB Abferligeo aasarle, da« eineraeita eiota denkenden Pä-

dagogen und Lehrera nnwflrdig iat, anderseita daa Claaeenordina-

Hat ganz wirkongaloa maetit Aas dem Geiste, der in den ein-

zelnen Clasxen des Gyinnasiiims herröchl, gestaltet sich der Geist

der gerammten Anstalt. Gelingt es nun nicht, in der umgranzle-

ran Sphäre der einzelnen Clasaen das ZuaamnenwirJien von vier

bia Anf lehrenden vnd arzialiendett Kriften zu erzieleo, wie wird

das gesanmte Gymnasiuni bei der Vielheil ¥0n<Clas8en, Ton Leh-

rern und VVechselbeziehun^ren seine Aufgabe lösen können^ die ja

ausgesprochenerniaJ>en ri(h!s anderes ist und ^ein soll, als har-

moniscbe Ausbildung der Schüler durch harmonisches Wirken der

Lehrer I — Solche Belrachtangen machen aa, glaube ich, ein-

leochlend, dasa der Director am Sohlnsse den Schnljnhrea über

die Führung der daasenordinariate und die dabei wahrgeoomma-

oen Richtungen sach<relreu zu berichten habe.

Für die Besprechungen über das Mafs der aufzugebenden

Arbeilen, äber daa Ineinandergreifen der Lebrgegenatinde and

(Iber die gleiahmi&iga Handhabnng der Ditciplin, d. h. Aber Ge-

gensülnde, bei denen ein planmifaiges Vorgehen ecbon von der

ersten Stande des Unterrichtes an drinirend o-eliolea iöt, setzt der

Entwurf mit Hecht den Anfang jedes Semesters als den geeignet-

sten Zeitpunci fest. Für die Mittheilungen über den wisaenscliaft-

Uchea Fortgang nnd die aiUUcbe Hallang der Claaeen aind die

Zmmmenkfinfle bei den mtersten Chwsen allwochenilicb, bei den

mittleren und oberen alle zwei Wochen angeordnet Der Grund

dieser VersclnediMiheit liegt wahrscheinlich in der durchschnittlich

grösseren Frequenz der untersten Ciasseo, in der gros^fren Schwie-

righeil des Gewöbncna und Binschulens , und in dem Bedörfniejs

die SchÜer raohl bald ond znverllssig kennen zu lernen. Nicht

ikberall ond immer afnd dfeae Gründe in gleicher SIftrke Torhan-

den, und im Laufe des Jahres ändert sich manches. Ich wünschte

daher, das wie oft der Besprechungen wäre dem Bedürfnisse der

Verhillnisee nnd der Verabrcdmig dea Lehrkörpers Aberlasaen.

Lieber einmal oder ivehnal im Monate mit Vorberellang ond ein-

gehendem Ernste die Besprechung gepflogen, als viermal mit der

Gefahr, in ein gewobuheitsmäfsiges ilüchtiges Verhandein zu ge-
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rathen! Nur muss die olTenbare Absicht de« Enlwnrfes, in die«

«em Puncte Ordnunp: zu schaffen und zu hallen, jedenfalls auch

die Absicht des Lehrkörpers sein und es fortwährend bleiben.

Ob die Besprechaagea des Classenordinarias tnil Aufschrei-

bangen, oder wie man es npn nennen wlU| verbunden aeih aollen1

Mit keinen, aoaaer au denen die Sache aelbat *hindräiig:t. Der

Grund, warum die f. Instruction dem Ordinarius die Fühiunt^

eines Buches zur Füicht macht, dessen Inhalt ich bereits oben an-

gegeben, ist begreiflich* Es darf nämlich die Summe der Daten

und Urtbeile, weiche durch die (kberwadieade, erziehende und

lehrende ThitiglMit dea Ordinarius und der MUlehrer fiber iHe

Ciassen und jeden Schuler gewonnen wurde, nicht wieder verloren

geben; sie ist vielmehr in der vollkoninitMislcn t^idi^nz zu hallen

und in der verlassiichsten Weise zu bewahren , damit den Schü-

lern, BUem und der Behörde gegenüber der fiildungagang jedes

•inzelnen nach Bedflrfniaa aacbgewieeen werden könne, und für

die Schlussbeurlheilang ein feeter Anhalt ^e^eben aei. — Von

gleicher Ansicht ausgehend, ordnete kurz nach ihrer Constiluirung

die Schulbehörde von Steiermark (s.Zeitscbr.f. d. ö.G. 1851,S. 490)

die FAhrung eines Charakteristiken- oder Motizenhuches an, des*

Den Einrichtung den Lehrern ein Uillel an die Hand reicht, der

genauen Beobachtung und Bezeichnung der cbafakleristischeo Eigen-

thümlichkeileii der Schüler die gchörijZ'e Sororfalt zu widmen. Wer-

den aus den chronologisch geführten Cla^enbüchern und aus den

Besprechungen der Lehrer die erheblicheren Daten und brthetie

unter die alphabetisch geordneten Sch&lernamen dea Charakleri'^

alikettbuches gesammelt, und gehörig benulzt, so sind damit alle

kurz vorher erwähnten Zwecke erreicht. Die Üraiizeii tlis Clas-

8cn- und des Charakleristikenbuches sind nicht ganz dieselben.

Das Classenbuch gibt die Wahrnehmungen der einzelnen Lehrer

ans den einzelnen Stunden, und verzeichnet ebensowohl tiefer be-

grflndele Erscheinungen, hiufig wiederkehrende bleibende Zftge,

als auch momentanes, flQchtig vorübergehendes, das für die Benr*

Iheiluns^ des Charakters keinen sicheren Mafsslab gibt. Das Cha-

rakleristikenbuch dagegen erkennt das Bedürfniss der Sondemng,

acheidet das erhebliche vom unerheblichen, und sucht auf Grund*

läge des gemeinsamen Lehrenirlheiles und längerer Erwfigung den

ganzen Schüler in seinem Entwickelungsgange zu zeichne». ^
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Koiiiinen bei den ünterredung'en Ge|2:enslände zur Spnulie, welche

ilas päda^r<>|li^^c^»-rfi(l»lili>>tlje Interesse in höherem Grade anregen,

dann wird der eine oder andere Lehrer, eben weil er loieresse

nimmt, das bedeutende aotMichnen, vielleicht auch weiter ans-

ffibren. Intelligente und erfabrene ScholmAnner sollten das Liebt

ihrer Brfabmng und Inrelli^enz nicht unter den Scheffel stellen,

be^ionders in unseren Tii^in, wo die Ideen der Gymnasialpmlc^-

gogik der klarsten vieUeitigäten Ausprägung bedürfen, und die

Schwierigkeiten der prakUechen Aueföbnmg ra wjederboltem und

geecbarftero Nachdenken auffordern.

Nach einer Bemerkung des Entwurfes kann es keinem ernst»

lieh Ihätigen Lehrer an Gcfrenstiin'len und Anlässen zur gemein-

samen Besprechung fehlen. Wie kunnte es auch dem Erzieher,

dem Lehrer, dem Freunde der Wissenschaft daran fehlen bei dem

stündlichen Verkehre mit der beweglichen , eben im Werden be-

griffenen Jugend, im täglichen Umgange mit Hfinnern desselben

Berufte, und in Verbindung mit der Wissenschaft, auf deren Bo-

den er zu stehen und sich loilzubilden hat? — Auch sieht die

Schule unter den Einflüssen der Zeit , die manches in die Schule

hineinzutragen sucht, das bald zuzulassen, bald abzuwehren, je»

dfufalla aber zu beachten und zu besprechen sein wird. — Als

Gegenstände, die in den Bereksh des Classenordinarhis und seiner

Collegpn gehören , nennt der Entwurf die gleichmäfsige Ilarulha-

bung der Disciplin , das Mafs der aufzugehenden Arbeiten , das

Ineinandergreifen der Lehrgegenstände, nicht etwa als die einzigen,

sondern als solche, die sich eben unmiltelbar darbieten.

Im allgemeinen ordnet und regelt die Disciplin nur das tns-

jjpre Verhallen des Schülers, wirk! uIkt auf die Sinnesart insofern

bildend zurück, als sie den Knaben und Jüngling in den Jahren

der Unmündigkeit an Ordnung, Gehorsam und Selbstbeherrschung

gewöhnt. Noch wohlthatiger wirkt sie, wenn sie nicht bloss die

8a8«tere Ordnung in*s Auge fasst, die zum Gedeihen des Unter-

jicliit s nolhwendig, sondern zugleich einer religiös-sittlichen Ge-

sinnung zur Befestifrung dient. Die Religiosität gibt dem noch

unaiäteo und schwankenden Gemülhe des Knaben und Jünglings

eine feste Richtung, Empfänglichkeit für das ernste und hdhere,

Bescheidenheit, Pflichttreue, mit einem Worte Charakter, der desto

ttiitr und liebenswürdiger ist, ein je reicherer Gehalt von sitt-
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liehen Ideen sich mit der Wärme des relig^iösen Gefühles verbin-

det — Die Schule trä^t jedoch keineswegs die ganze Verant-

worton^ für die Erfolge religiös-sittlicher Erziehung: ; da;* Famiiien-

kben, in dem and am dem die Sinaesarl des Kinde« ihre erste

Wnrtel und Nahrung findet, nnd die Beieptele der nüclislen eng«

slen Umf^ebuiin: greifen in das junpe Gemölh weit tiefer
,

länger,

UüunlerljrocheiRT ein, als die Schule, und was die Schule mit

Liebe und Sorgfalt pÜegt, das wird nicht seilen im häuslichen

Kreise wieder verkrüppelt und aerlreten. Al»er nilwirken aoU die

Schule sur Religiosität, nach Kräften mitwirken durch angemes-

sene DiscipUn, durch den Unterricht, durch die Haltung der Leh-

rer; dafür ist sie veraiit\\ oi ![ich. — Der Entwurf spricht «ich

über alles dieses mit einer Klarheit und Entschiedenheit aus, die

jade Missdeutung unmdglich macht. Förderung echter Frömmig-

keil ist ihm wesentlicher Theil der Aufgabe de« Gymnasiums ; er

fordert ein Zusammenstrelien aller Lehrgeg^ensiande zu den Ideen

der Religion und Sittlichkeit als ihrem geuieinschaftlichen Mittel-

puncte, er fordert, dass sämmiliche Lehrer die Wurzeln wahrer

Religiosildt nicht nur nicht schwächen, sondern, soweit es an ib-

Bsn liegt, durch Unterricht und Betragen kräftigen und slirkea.

Yereinxelta Thiligkeiten und negatiT« Maximen reichen demnach

nicht aus, es muss allseilige posiliire Pflege der Ehrfurcht vor

dem göttlichen und dem sittlichen vorhanden sein, und eine aus

dieser Quelle abgeleitete Beseitigung dessen, was Irrung und ge-

fachten Anstoss herbeiführt; es muss, wie der Erlass der böhmi-

schen Scbulbehörda n ihnlicher Besiehang richtig bemeikt, Bin-

fceit des Principes da sein, die steh jedoch nfeht so von selbst

macht, sondern gegenseitige Annaijerung und Verständigung vor-

aussetzt. Wie sehr aber solche Verständigungen der guten Sache

förderlich sind, wie vieles durck sie aufgeklart, berichtiget, ge-

miCiigt und ausgeglichen wird , und swar ohne der Selbstindig-

kalt des einzelnen zu nahe zu treten, haben erfrenliclie Erthhrungen

jetzt schon bewiesen und werden es auch künftig beweisen.

Die Besprechung über das Mnfs der aufzugebenden Arbeilen

wird nicht auf besondere Sch^vierin-keiten stossen. Man hatte nur

in acht zu nehmen, dass nicht Aulgaben gegeben werden, weiche

ein zu geringes Mafe geiatschfirfender, flbendar Kraft haben, oder

die die bäusb'che MuG»e des Schülers, sei es durch innere Schwie-
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riglMileo, oder durch ibre iwwre UmfangHchkeit , gegen di«

dbrigen Anforderungen der Schule nnTerhaUniMmärsig in Anspruch

nehmen. Diu Gleichzeiligkeit mehrerer Arbeilen, deren jede eini><^

Aiiätrengung vorauitöeUt, wäre sorgültig zu meiden. Durch ge-

metnsauie Uebereinkunft Ueese eich eine sweckmiCMge AufciiMuider-

folge aimuiUicher Aiteileo der Gane in angemeeeenen Zwischen*

funmen fealetellen« Zudem Hegt ee im Wirkungnkreiie des DI-

reclors, von den schrifllichen Leislunjren der Schule nach Thun-

lichkeit Kenn(ni88 zu nehmen und bemerkte Mifsstände zu bi^eitigen.

Des Gymnasiums schwierigsie Aufgabe iel und bleibt das

laeiaandergreifen der Lehrgegenslinde. Wenn es nimlidi kein

loae verbundenes Nach« and Nebeneinandery sondern ein wahrhaf-

tes Ineinander und gegenseitiges Durchdringen dor LernsloiFe .sein

80II , sii setzt tä an den betheih'^ten Lehrern ein nicht gewöhn-

liches Mad wissenschaltlicher und pädagogischer Tüchtigkeii und

Beife voraas. Der Botwarf spricht die Diothwendigkeit einer en-

gen Verkettoag aller Lehrer nod Lebrficher la einem Ziele aof

das boKtimmlesle aus, und gibt htezn in den Instructionen vor«*

treiliche allgemeine Andeutungen; aber die specieliere Eiilwickelunqf

und Ausprägung der allgemeinen Grundzüge überiasst er der Ein-

sichl und dem Tacte der Lehrer. Es ist daher nach meiner Hei-»

nnng hdchsl dankenswerth ond ein entschiedener PortschritI, wenn

die böhmisebe Schulbehörde in dem angef&hrlen Erlasse die Lehr-

körper auffordert , das Ineinandergreifen der Lehrgegenstände bei

den monatlichen Gunferenzen in ernstliche Beratbung zu nehmen;

wenn sie ferner hieso als anertissliche Bedingung^ M-klärt, daas

die Gasammiheil der Lehrer das ansoslrebende Ziel fest im Auge

behalte, und jeder einzelne Lehrer sich mit Klarheit bewnsst sei«

wo die schaiT gezoß:ene Griinze der eigenen Wirkungssphäre jene

seines Cuilegen berührt, oder vielleicht deckt, und dass er genau

wisse, was er von diesem zu erwarten, wie viel er für ihn zu

Idaten habe; wenn sie endlich nur anf diesem Wege Vereinfachung

dea Unterrichtes und ein festes^ sicheres, Iftckenloses Portscbreiten

desselben etwuifet. Den hier ausgesprochenen Ansichten des Er-

]äs6ts trete ich mit voller inniger üeberzeugung bei, und erlaube

mir nur zu bezweifeln, ob die in Verhandluag zu nehmende Frage

M ihrer UmAngiichkeit, bei ihrer, das ernsteste Nachdenken ge-
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diegmr Lehrer iafiordemdea Schwierigkeit innerhalb der Gränseo

mormtlicher Gonferenzen }^vm befHedigen<ien Abeehliiim werde

geliiiigeii können. Die Erledig^ung: der Fraß:e .»jcbeinl mir vielmehr

mehrfache, »^pecielle, nach einem Ziele gerichtete Vor»rbeilen nö-

thif zo machen^ und erst «af Grundlage dieser vorbereitenden Ar«

heilen iKÖnnen apfitere Conferenzen die Sache der Bntacheidnng

und definitiven Regelung znfDbren. Ich will mich über die Natur

die«»cr Vorarb^Mten rmlier erklären.

Soll das ineinandergreifen des Unterrichtes zur Wahrheil

werden, so mute nach freier Uebereinkunft des Lehrkörpers jeder

• einzelne Lehrer von dem Slandponcle des Faches» das er behan-

delt, und von dem Sland|»nncle der Claasen, in welchen er l^rt,

folgende Fragen mit möglichster Umsicht und Gründlichkeit beant-

worten : «Zu welchen Gegoiivlanden einer und derselben oder ver-

fichieilener Ciai^sen j^ldil der Gegenstand y den ich behandle, in

solcher Beziehung, dass er entweder zu seinem eigenen Gedeihen

und Bestehen Ihrer als unenibehritcher Grundlage ,
Vorbereitung

und Einleitung bedarf, oder umgekehrt fQr sie das Fundament,

eine nölhige Vorübung und Einleitung ist ? Mit welchen Unler-

richt«(achern dagegen t<teht er oder kann er in solcher beruhrung

stehen, dass er durch Elemente, die er aus ihnen genommen und

an rechter Stelle und in rechtem Sinne sich einverleibt, an Klar-

heit und Vollslindigkeit, an Vielseitigkeit, Abrundung und Leben-

digkeit das Interesse gewinnt? Welchen Gegenständen kann um-

gekehrt er durch (iiis Abgehen gteiguekr Elemente dasselbe leisten,

was ihm von anderen geleistet wird.** —
Von diesen objectiven Fragen hat sich der Lehrer zu den

Schälem zu wenden und weiter zu fragen: «Welche Summe stoff-

licher Vorkenntnisse, wichen Grad praktischer Fertigkeit und

Sicherheit in diesem oder jenem Theile meines Faches lial»e ich

hei dem EinlriUe meiner Schüler nolhwendig fordern, wenn

ich mit ihnen mein Lehrziel erreichen soUl Und umgekehrt, wel-

ches Mais von beiden mfissen sie unter meiner Leitung sich an-

eignen, um den Forderungen der nftcbst höheren Stufe hi dersel-

ben Weise zu genügen, ich wünsche, dass meinen genügt

werde?*' —
Da jedoch das Gymnasium nicht Fülle und Mannigraltigkeit
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stofllicfaen Wissens, sontiern weil melir eine tlurch die Anregung

toid Föbning der Lehrer und durch die SelböUhäUgkeU der Schü-

ler Termillelle Reife der Geiateekrifte anstrebt, «o darf der Lehrer

die formale Seile des Ünterrichles am wenigsten unberührt lassen

md er muss fragen: ^«Welchen Grad geistiger Ealwickelung, sei

ei im AuiTaaaen and Behalten , oder im Ordnen und Verbinden

des Hnzelnen and mannigralligen zar Einheit, oder endlich im

möndlichen und üchriHlichen Ausdrucke habe ich mit Recht von

deo bei mir eintretenden Schülern zu fordern, damit der Lernstoff

bewiltigl, and darch die Art der Bewiltjgang ein Zuwachs von

End nnd Reife gewonnen werdet Und umgekehrt, welche pi<

dagogischen Mittel habe ich rechtzeitig und mit Consequenz an-

nwenden, um meine Schüler so geübt, so gereift an die nächst

höhere Unterrichtsstafe ahaugeben^ als es das Lehraiel jener Classa

Torzeichnel? * —
Das« die Beantwortung dieser Fragen nicht leicht ist, ge-

rn» Brkondigangen, Kenntniss von SpeciaUtalen und emslesliiach^

denken oraossetzt, ist klar; aber eben so klar ist, dass sie auf

praktischem Boden sieht; dus.s in ihr nur die weitere Ausführung

desjenigen liegt, was der Erlass der böhmischen Schulbehörde das

kisre BewDsslseio der Granaen der Wirkungsphlren nennt; dasa

«e endlich auf ein dreifaches Ineinandergreifen hinzielt: der ver-

ichiedenen Abstufungen tines und desselben Unterrichlszwei^es,

der verschiedenen Lehrfacher des ganzen Gymnasiams, endlich der

Lebnnethoden.

Würden nun die Ergebnisse der Vorarbeilen darch einen

oder mehrere Lehrer übersichtlich zuvsamniengestcllt , wurden sie

io wiederholten Conferenzen derartig be^rochen, dass dabei der

pnklische Theil Torzogsweise Berücksichtigung fände, und insbe*

•ondere das Zusammenwirken der Lehrkräfte jeder einzelnen Classe

in ein helles Licht gestellt würde, so würde sich das Gymnasium

in Wshrheit als einen lebendigen, wohl and fest gegliederten Or-

lanlsmas darstellen, dessen Glieder wechselsetlig geben and em-

pfangen, und dessen inneres Leben eben in dieKni nach einem

Plane geregelten einträchtigen Geben und Empfangen beruht.

Welchen Antheil an der Losung dieser Frago die Besprechon-

fen des Ctassenordlnarias haben 1 Einen beschränkten, sie

^deo nur Auskunft geben, berichtigen, Beitrage liefern. Die

uiynr^Lü Oy OOOQlC
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Hauptsache liegt in (ien oben bezeichneten Vorarbeiten jedes ein-

zelnen Lehrers , und wird durch die Gonterenzea zur Eiaigung

und com Absohlueae ^bracht

Möchte das Classenordinanat in dem Sinne auffefaaat wer*

den, in welchem es im Entwürfe aufgefasst ist! Die Seele des

Classenordinariatee «nd die BeaprechongeOidieSede der Besprethua*

gen Berufaeirer« klares Erkennen dea Zweckes and der MiUel» Ein-

Irachl der Gemülher. Mochten die Besprechungen fruchtbringend

sein und kein Gepräge des Zwanges an sich tragen! Was viiii

Zwange iat, das ist in solchen Dingen vom Uebel und gedethl nicbU

GraU* Friedrich Rigler.

Rücksichten bei der Erkläruog üomer's in der Schule.

Der Zwock der Leclüre, Erweckuiig eines deutlichen und

vollstandtgen Bildes und tiervorbringung eines lebendigen Gesammt-

eindruckee des wenn ancb nur snm Theile gelesenen Gänsen bei

den Schülern so vollsCHndigem Genüsse desselben, kann nur er*

reicht werden durch Verinitlelung eines iUckoiilosen und gründ-

lichen Verständnisses, Das Verstandniss bernhi auf der Erklärung,

und bleibt ungenfigend bei anvolbtindtger Brklftmng. Je mehr

Seilen daher ein Gegenstand darbietet, welche zum Verstindnisse

berücksichtiget werden müssen, desto mehr Aulmerksamkeit ist

noihwendig, dass die Erklärung alle anfasse ond aacb nicbl eins

derselben ilbersehe.

Das Verstandniss der Classiker zu erleichtern, dienen Com-

nenlare und Hilfsschriflen. Wie treffend und erschöpfend diese

aber seien, eie bleiben Uilfsmiltel, und wer sich damil begaAgen

wollle, wurde von erborgter Ansicht nie an eigener Einsicht ge-

langen i das VerÄtandniss selbst, das gründliche und v(d]^lnndin:e,

muss eigene Thätigkeit aus dem Schriftsteller unmittelbar holen»

durch Eindringen in denselben mittels anfaalteoden Lesena» Diese

gilt ganz vorzüglich von Homer.
Weiche Bedeutung dieser und jener Ausdruck, in dieser

Form, in dieser Verbindung, an diesem Orte, im Zusammenhaage

der Stelle^ im Vergleiche mit anderen Stellen and fihnlicben Aus-

drücken hat; welchen Gedanken er oinschliesst , nuf welchen er

hinweist; welche Vorstellungen und Ansichten des Uichters und
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i!e8 Zeilaltm einem anegeeprocbeneD Gedanken n Grande liegMi

und in yerechiedenen anderen Gedanken wiederkehfend sn|;leioh

als Biniluiig des mannigfaltig'en und als Erklärung des Zweifel-

haflen erkennbar »iml ; in weither Beziehung jedes einzelne zum

ganzen alebl und ais nothwendiger Theil desselben an der ihm

angewiesenen Sielle zn begreifen ist $ und waa demgemtfii bei die-

iem ond jenem Worte ^ bei dieser ond Jener Stelle erklärt oder

bemerkt werden soll, das alles kann nns nur Homer eelbal sagen,

utiiii wir ihn aiiliiierksiin lesen, wieder und wieder lesen, panz

durchdring;en. Lnd wenn wir dann, die Lei>ung für den Zweck

der Scbule wiederholend, Ton dem Sland|Nincle der Scbuier aua-

gehen und daa ^d0eenäo diweHmt^ nicbl ala btoaae, wenn auch

'ailerdinga wicblige Folge erwarten, aondern vielmehr ala Vorbe»

dirigruntr des ünlerrichles durch genaues Eineehen i\\\f die richtig

erkannten Bedürfnisse der Schüler zur Walu heil machen, so wird

das enrsprecheode Maie der Brkünuig aich ohoe Sohwierigkatt

treffen iaaaen.

Dieses vorausgesetzt, ergeben aich unmittelbar aus dem lie-

fen Homers folgende Rücksichten für die Erklilrung, von denen

keine ohne Nachtheil für das Ver^tändinss nhciM licii werden kann:

1. Vorauszuschicken sind in kürzester Fassung die noihwen«

digalen Notizen Aber Homer (Vatersladl, Zeitalter ^ BUndbeii)

und daa Schickaal aeiner Gedichte (Rhapsoden)^ ohne Berührung

dar dtreflfhige , Aber welehe hdehalena am Sellnaaa der Lactllra

das geeignete gesagt werden kann.

2. Die grammatische und lexikalische, dann die

metrische Erkifirnng, welche zugleich Dialekt, Accent, Prosodie

und Rhythmus umihasi, dringt sich von selbst auf.

3. Daa hierdurch vermittelte grammatische Verstindnisa der

einzelnen Salze wird gebunden durch Auffassun^r des Zusammen-

hang"es der in denselben au^^gesprochenen Gedanken , und führt

zum Verständnisse des Inhaltes einzelner Steilen, ganzer

GeaAnge , des ganxen mit ftbersichtücher Vergegenwflrtigung der

Theile in ihrer zusammenhangenden Aufeinanderfolge. Der ScbAler

nraaa — und diess gilt von aller Lectfire — den Inhalt jeder ge-

lesenen Sielle, erstens Satz für Salz, dann in wenigen Sülzen

nach den Uauplpuucten mzügtbea, endlich in einen einzigen Satz
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410 EuoUiohteu bei der Erklärung iiouier's iu der Schule.

sasammenzoftsa«! wismd. Diess ist die notbwendige Vorbereitiiiif

zum Ueberblicke grrösserer Theile und des ganzen.

4. Der innere Zusammenhang tler forlfauFenden Ereijsrnisse

wird in seinen letzten Gründen begrüfen aus den Yorg in L'en in

dem Olympus und der leitenden Einwirk an g der Götter^

und die Zurfickfuhrnngr des mannig^felli|^en einzelnen auf diese lelzle

bindende Begründung, wodurch zogfleich das pnze eine höhers^

sittliche Bedeutung erhalt, gehört nuiliwendig zur voUslaadigen

Auffassung.

Hierbei kommt Ton selbst die religiöse Weltan-
achauung Homer*s and jener Zeit in Betrachtung, als deren

Bauptpuncle sidi darbieten; 1) der kindliche Glaube an die an-

waltende Macht der Gatter, 2) die Vorstellungen von den Gältern,.

8) das Verhallen der Meniclieü gegen die Götter.

Mit dem kindlichen Glauben hängt die Beziehung afler Er-

•cbeinongen, von denen der beschrankte Verstand die . Grande

nicht zu erkennen vermochte, auf die anmtttelbare ThStigkeit der

Götter zusammen; und hierdurch ist auch das wunderbare als

mit den Bei^ebenheilen in unzertrennlicher Verbihdunj:^ vorhanden

zu begreifen, wahrend es bei späteren Dichtern, weil nicht mehr

in dem Volksglunben gegründet, als bedeutungslose Nachahmung

ond nicht aelteo als augenscheinlicb gesachte Zalhat aioh kand

gibt. Bs ist daher bei Homer die Anrufung and jede Erzählung

von (JollertTscheinunfren aufrichnge Wahrheit, wovon au.sser ein-

zelnen Stellen, die hierüber beiehren müssea (z.ß.ll. 11. 4SI—492),

der Ton der Erzählung überhaupt Zeognisa gibt; anders ist et

z. B. bei Virgil.

Die Vorstellungen von den Göttern sind dem Bildungsza-

Stande des Zeilalters angemessen : Zeus an der Spitze der Olympier

(Rathsversammlung, Gelage), wie ein irdii^cher König an der Spitze

seiner Untericönige, seine Macht hoch über der Macht aller Götter

(z. B. IL VUl, 6 ff.)i doch nicht Allmacht, beschränkt in geirls-

sen Beziehungen durch die ewige Bestimmung der Moira, die in-

dessen als «laa und /ifiog alca mit seinem höchsten Willen und

Ralhschlusse (^JLog d* ireXeüto ßovktj) zusammenfallt: Od. III,

236— 238, und IX, 52; ferner II. XVII, 321, dann XIX, 88,

und XVin, 115 — 121. (Im Verlaufe wird der spater besondere

ausgebildete Begriff der Molra ond der Moiren zu erkliren, uod
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die in flacher Auffassung wurzelnde Vorstellung von dem <«An-

spintieu ,
Forlapinnen und Abschneiden des Leben.sfadens** m be-

richUgen sein.) AU Eigenschaf(en der üüller lihtThaupl treten her-

vor a) körperliche: SchönheUi Gmae, SUirke, SchneUigkeil,

Schirfe der SinDe, ewige Jugend, Freiheit von Knakheiteii ; b)

p:e istige; bietorieches iind, so so sagen, riomlicbee Wissen^

nicht AllwisÄPiiheil i praktische Klugheit, Scharfsinn, besondere

Kunstfertigkciien ; e) sittliche: Unvulikonimeuheit mit mensch-

iicheo Leidenschaften
;

Glückseligkeit in Genuas und Wohlleben,

aber hervorstechend Gerechtigkeit ond acbtitiende Obhut Über

fromme und ihnen ergebene Menschen , Venoholtchkeit durch ih«

ncn dargebrachte Verehrung, insbesondere durch Opfer. — Die

Ahnung der l^nsterbh'chkeit der Seele wird ;iiisjresprochen in der

«ilgemeinen Üeberzeugung vpa dem i^orlielien der intx^ in der

Unterwelt.

In dem Veriialten der Menschen begegnet uns: Ehrfurcht

und Gehonnm gegen die Gölter, Vertrenen auf dieselben, Dank

für die von ihnen erhaltenen Wohlthalen
,

Verehrung derselben

zur Erlangung oder Erhailuog iiirer Haanij sowie zur Abwendaug

ihres Zornes»

6. Die nächste Aufmerksamkeit und TheÜnahme des Lesers

wendet sich den in der Handlung beschiftiglen Helden zu. Diese

sind sowohl nach ihica allgemeinen Eigeitöchaüen, als nach ihren

besonderen Charakteren zu wurdi<!;en.

Als aUgemeiae Eigenschaften kündigen sich an a)

körperliche: übermenschliche Stärke (auch der Stimme), Ge-

wandlheity Kampffertigkeil, Behendigkeit; ö) geistige: gesunder

schlichter Versland bei nnsnreichender Erfahrung , daher be-

schränkte Ansicht von den Dingen und Unbe^laiidigkLil des durch

augenblickliche Stimmung hervorgerufenen Urtbeile^, List, natür-

liche Beredsamkeit; c) sittliche: Scheu vor den Göttern, Ge-

horsam gegen den König, Achtung vor dem Aller, Dankbarkeit

gegen die Ellern, treue Liebe gegen die Angehörigen und Freunde,

Billigkeit gejsren Land.sleute, Gastlichkeit gegen Fremde, aber auch

Uass und Hache gegen Feinde; UÜenheit und Wahrheit, Leiden«

schatllicbkeit. Trotz, doch auch natürliches Schicklichkeilsgefuhi;

Tapferkeit, Liebe zum Leben und Todesverachtung.

Zur Auffassung der besonderen Charaktere müssen
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442 ftttokflichten bei dar .firki&riuig Uomer's in der Schule.

alie Stellen , in denen die zum Gesammtbüde gehörigen Zuge m
bfrvomgendalen augeprigl sind, beschiel werden, z. Achdleiii:

Zorn und Streit mit Agamemnon, Freundlichkeit gegen die Herolde

(1. ;i34;. Kindlichkeit gegen die Miiller , Unerbitllichkcil bei den

Leiden der Achaier, Freundesliebe (Trauer um Patroklus), Aus-

söhnung mit Agamemnon, Kampf mit Hektor, Bache für PalroUos,

Betragen gegen Priamos.

7. Gleich wichtig und unerlässlich zur Vollendung des Bil-

des von dem öfTentliohen sowohl als häuslichen Leben der Helden

(in der Ilias und Odyssee) und von dem geistigen and sittlichen

Zustande des Zeitalters, sind die im Verlaufe der Begebenheilen

geschilderten Gewohnheiten, Gebräuche, Ei nrich tu ngen.

8. Der Zusammenhang der Begebenheiten ist oft in dem na-

tdrlichen Gange der Dinge anfsuzeigen, und insbesondere

manche Eiiisode aus inneren Gründen zu rechfferlicren, z. B. II. l

425, warum Zeus erst am zwölften Tage von den Aelliiopen nach

Hause kommen werde; iL 212 ff« Thersites. X. Doioneia. Nicht

unwichtig ist auch die Zurflckf&hrung des wunderbaren auf seine

natürlichen ErKiaruno-^ffründe; z. B, den AchiHtiiS

der das Schwert schon gegen Agamemnon zückt, hält Athene ztt-

rQck (ass er besinnt sich). Hierdurch erscheint das wunderbare

erst recht deutlich als in der Vorstellun«r8weise des Zeitalters be-

gründete nothwendige Ergänzung der Begebenheilen. Doch darf

diese firklirung nicht zu weit ausgedehnt werden, und wo sie

angewendet wird, nicht die erhabene Vorstellung zur Geroeinheit

herabziehen; sie soll vielmehr einzig den Zweck haben, den Grunrf

der lebendigen, schönen Poesie in dem tiefen religiösen VoÜi^

glauben nachzuweisen.

9. Was dieDarstellung betrifflt, somuss,die Gleich«*

nisse nicht zu übei^then, die bev%'undeninfrs\vftrdige Wahrheit

in Zeichnung der Charaktere und Schilderung der Begebenheiten,

die unerreichte Objectivitftt und Ruhe bei der höchsten L e-

bendigkeit, und der feine Tact des Dichters in der WshI

des schicklichen und Wegla^sung des überflüssigen , bei der Er-

klärung die gebührende Aufmerksamkeit finden. Des Beispieles

wegen sei an die zwei Stellen II« VI , ao9 — »02 und XXtt,

4S7_ 514 erinnert, die bei der Leetüre Homer*s nie flberseh!l-

gen werden sollen, weil uns hier das Weib in einer auch da»

L^iy u^Lü L-y Google



ftfiekiiclitaii bei dor BrUlmiig Romer*i in dorSehulf. 413

gebildetste Zeitalter ehrenden Würde, insbesondere als Ideal der

GalUot Mutter ond Uantfraa eotgefenlritt; doch kaon das tief er-

greifende denelben onr im Zuaamineiihaiige der Ereigniaee, ond

insbesondere das erschftUernde der letzten Stelle nur in der Erin-

nerung an den Schluss der ersten und zugleich an das inzwischen

xorirerallene, noch die Ohren uaUoiiende Getümmel mit ganzer

:»eele erlav^st werden.

lO« Eine eigene Beachtung erfordern disjenigen Ausdräcke,

welclie ans der arsprAngüch vom sinnüchen auagehendcn Vorslel-

lungs- nnd AulüMsungsweise zu erkifiren sind. So werden z. B.

die Iheils ii[)crnüssig'en , theils libt^rllussiß^ sclieinenden Beisalze

d'vuoSy q^Qtyi^y ^toq in ^ji/dai^a i^ufiji, fiavoiväv ivl ^vfip

oder 9>p£ol, tetttmdpog ijroQ u. dergl. als alle sinnliche Aus*

drucksweise erkannt in Stellen « wo diese Beisitze nothwendfg

sind, wie na^iv alysa ov tata 4hfit6v , ivl 0^1 wh}^

a&Lg gegenüber dem nanvov axod'pmifxovta vo^^at u. dgl.

Die Stelle: Jl>vxas"AiÖi 7(Qota\l?tv ij^&jcor, avtovg 6s ikcoQux

zevxB xvv666tv erklärt sich aus der Yursleilung von dem Ich

nnd der Seele s iftigi} xal e£daXoVj iut^ ^ifiv§g ovac

sov, IL XJIOn, 104,

11. Bndlich mn« gefordert werden, dass der Schüler die

Angemessenheit der Sprache und des Ausdruckes
trkt'nne und fühle. Diese beruht auf der WaliJ, Skllurijs:- und Ver-

bindung der Worte und auf dem Rhythmus. Schon die Ankündi-

gung des Gegenstandes in der Itias Uissi die gewaltigen Tliaten

und grossen Ereignisse ahnen, welche den Inhalt des Gedichtes

ausmachen, während 4ie Odyssee in niedrigerem Tone mit den

Schicksalen eines einzigen Mannes zwar w ijfi(i( i linre , aber nicht

gro^vsartige Ereignisse ankündiget. Nachdrücklich wird das harte

der Bade Agamemnon s eingeleitet durch xQote^^v ^ ijtl nvd^ov

itcJUev (If sichtbar bezeichnet iöäuigsv (83) die Furcht

des Chryses; schauerlich ist (37 — 42) das zugleich -feierliche

Gebet desselben ; schrecklich zugleich und schauerlich das Herab-

steigen Apollos; schauerlich bis zum Grauen das Nahtn dos GoU
l«*s (o d' tjl's vvxrl ioLxeig) und seine Ruhe; entselzlich der

£rfolg: (c(fd 6} nvQtd vBxvav xa£ovto f^aiiHaC), Was ist der

Grund des icbauerlichen, schrecklichen, entsetzlichen 1 Und warum
ist der Gott nicht, wie sonst die Gdtter bei Homer, mit drei Schrit*

Z^iUfbrUI f«r ai« dtterr. Ojma. VI. H»l|. 29

Digitized by Google



444 Rfifkidrhten bei der Erfclfiroiig HoBwr't in der SHmle.

ten aof der Brdel — Ich erinnere noch tn vaodga idaiv, feriKT

an iKe4fm0avto und UdhiBv In der beriUimleDSIeUe 428—
an (ie£dri6£v, dmfucta noutvvovra («00), o( (thf mnutov

TBg ?ßav olxov&s l'xauro^ (606 und öfter), tucQMtXiiimg

^

die Schilderung drr zur Heimkehr eilenden Achaier (II. 149— 15 4\

an ixoXaa (212) und die folgende Schilderung des Ther.siles, an

tf|»i9^t|V aC^Mtciööu ftcraipQivov iivjtaviötti (267, sichtba-

re« Aullanren der Mutigen Strieme unter dem Scepter gleich nach

dem Schlage), Idvm^tii ^fx^^pov 9i oC iMMt^iBixQVy xdffßn-

ötv T£, dxQuov I6(6vy a:ro^o()|aro $d%Qv^ an die Schilderung

des Drachen und der ihm zur Beule gewordenen SperKnge SOS

hi« ai6y an den Vera Iii, 29. «vrtx« il oxdov evv nvx^
öiv £Ato %afwU^ der das HinroUen dee Wagena, daa haalige

iterabspringen dea gerOalelen und daa Stehen und Forlgehen auf

der Erde yerainnlichet u. a. w. — Grund und Bedeutung der

Wiederholungen ist nachzuweisen. Auch auf den Gleich-

klang aufmerksam zu machen (Berliner Zeilschrifl f d. Gymna-

aialweaen, h. Mälzell, l. u. 9. Hea), dürfte nicht überflüssig

aein. — Die Angemeaaenheit der Sprache verlangt rhythmiaehea

I^eaen und genaue Ueberaetzuug, die auch Ton der Ord-

nung des Textes nie ohne wirkliche Nothwendigkelt abweicht

12. Wenn nun die Erkiäruntr alle angedeuteten Rücksichten

gehörig beachtet, dann erübriget noch als letzte Bedingung des

Brfolgea: daaa aie durch den Brkiftrer, der für Homer begeiatert

aein muaa, Leben erhalte.

Troppau. A. Wilhelm.
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Literarische Anzeigen.

Grtechisch-deufsches Wörterbucli ftir den Schul- und Handgebrauch
on Dr. Val. Chrisl. Friedr. Rost. — Zwei Bände. — Vierte,

trSn/lirh um'jearbeitete Aiinnfre unter Mifwirkuno: von Prof.

hr. K. Fr. Amei.s und Dr. Gustav Muhl mann. — XX,
f> 1 fj und 673 S., dazu Ver/rirbniss der Eigennamen 1 50 S.,

Braunschwei <r. 6. Westeruiaan, I8$l. SobacripUoosprei«

8% Thir. » 6 fl. CM.

In funftea Helte dea Jahrganges 1850 dieser Zeitschrift S. 367 ff.

«ratalteteD wir über das IrelBiebe Wörterbuch von Jakobits iind Seiler

Baricht, das aeitden eine weile Verbreitung gefunden hai>en dürft«. Das

«•riiegeada Werk, die völlig uaagearbeitete Auflage elnea bis dahin, lieoi-

lieb dürftigen SehuiwörCerbuehes, hat nach Zweck und Eiun'chtung mit

jeneoa viel Aehnlichkeit. Für aeine Brauchbarkeit spricht arfaon der NaaM

seines Begründers, Best, dessen Verdienste um die Prazia des griechischen

Onterrirhles allgemein' anerkannt sind. Es scheint tweckmarsig, beim Ein«

gehen auf das eiaselne venugsweise das Lexikon von lakobata und Seile'

fder Kürse wegen mit J. S. beaeichnet) cur Vergleiehuag heransusiehen.

In der Vorrede Selzen die «mitwirkenden* Hcrausget>cr Zweck und

Plan des Uuches auseinander. Sie wollten ein «SchulWörterbuch* geben,

das heisst ein Hilfsnuillel zum Verstindnin der griechischen Autoren. Mit

Beeht meioen sie, daaa liei iliescm auftgesprochonen Zwecke eine Hengs

gelehrter Einzelheiten von dem Buche nich4 gefordert werden dürfe. Die

elassiscbeo Studien bitten auf Gymuasien l)esonders (Iii- umfassende Lee-

Cure in'a Auge su fassen, welche durch dM Wörterbuch erleichtert wer>

den solle; nicht sowohl die n///o als der usus sei dahei m heriieksich-

ligOD Ansichten, d«nen wir durchaus beistimmen, und welche früheren

Iheoretiairenden Verirrungen ge^enfiher sich immer m«'br Geltung verschaff

fen möchten. «Was den Umfang der aufgenommenen Wörter betrifft,*

fahren die Herausgeher fort , «so mussten nalurlif ii vorzugsweise die in

den Schulen gewöhnlieh gelesenen Autoren herücksiclitigcl werden, Homer,

Berodol und die Attiker. Weil aber das Buch auch für solche bestimmt

«ein soll, die nach -ihrer Schulxeit noch einen Griechen »us irgend einem
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446 Rost, i^rteehiiieh'deulMlVia» Wörterbuch.

tii<'hl|)hilolugii>>clK M (iruiide zu lesen gedenken, so sind ,dIo ührigen Schrifl-

slellcr bis auf die Byzanliner herab nielit iinl)e<irhtct geblieben. Sdlisl

die Septuaginta, d^n neue Testament und die hireliensehriflsteller sind aal

ihrem eigenthümlichen VVörlervorrathe herbeigezogen" (S. VI). Man w
sieht daraus, dass in diesem Wörti'rbuelic meltr VVnrtT !t"'5proehen wil-

den, als bei J. S., welche mit wenigen .Xusnalimen die kirchliche wie die

by/anlini.sche f.üeratiir von ihrem Wtrke ausschlos.sen. Dafür sind aber

die eiii/i'liuMi Artikel hier viel küraer als bei J. S. grlnlirn, wie schon

aus dt^rn Ltniatige des ganzen hervoig»'ht, da dis Wurlerituch von J, S.

bei ungefähr gleichem Formate lö.")U ilas vorliegende im ganzen 14.)9

Seilen beträgt. J. S, geben weniger seltene und s|i."ite Wörter , erläutern

dafür aber die gangbaren und wichtigen genauer, lün anderer Unterschied

heider htstrhl m i\vt HflianilUmy iler Kigennanien. Bei J. J^-

die Eigennamtn mit unter die übrigen W oi tur aulgenommen ; hier bilden

sie einen besonderen Anhang, der aber nicht wie i)ei dem TaiJC schen Wor-

terbuche besonders verkäuflich ist. Die Herausgeber sprechen sich darüber

in der Vorrede S. Vlil au.^. Indessen i.st ihr Verfahren in diesem Puiicle

ein höchst wui.ilerliches. > Jinlich obgleich (iie IjgLüiuaüen eigentlich im

Auhange behandeil werden holieii, Itiidet sich eine Menge von ihnen schon

im Texte erwähnt, und zwar so, dass es dem Ref. wenij^stens nicht ge-

lungen ist, einen Grund aufzufinden, warum diese bes'imnitcn Namen ge-

rade schon hier ihren Platz haben. So stehen z. B. vorn unter den YIot-

tarn die li\f^cunämea"A9mvis^ *Ad^Tjvay *Ad'iiva^f ,
'A&rjvaiog^ ' Ad^^vr}9-sv,

AO^vrjai, aber erst hinten unter den Eigennamen 'ji^rivai; vora

J^yintipj AtyvitTog f M^iOTtevs , At^Cotp , aber hinten jii&tom'a; voro

*J^fMP^ 'A(i(i(oviae , btnien ^jfykfMVÜetf 'A^mpiog; vom Boci»Tia£oi,

BounwvQyiis , Mnten Boimtüc, Botmoa vorn roqyHos, Voffym, roq-

yfytoiy hiulen ro^yütg und noch einmal ro^y/noff; vorn die ioli

•ehe Form d§vw90Sf sowie das abgeleitete Jtopiout^ ^lovwna^mf Jio-

pvüuinosf ^iwvctov, ^tüifwnos (tik Adj.), erst hinten ^Uwaog und

^iop^siog (Naoie' des Tyrannen); vom Aiaßioi ^ hinten • Aiafiosi vorn

Mi^uti^f Mri9ia, hinten dasselbe noch einmal und dazu «rat M^dog^
votn^OäwMtittf hinten '09«wedi;. Diese Unordnung wird fiir Scbuler,

die das Werk gebrauchen, viel verwirrendes haben. Wer x, ft. unter den

Eigennamen aufsucht, findet sich getauscht, es sieht dort nur

'J^^wu und die tvqvafvtu *A9iljpii des Homer muss man wieder vom
anikcfalageo unter dem Namen der Göttin 'A^ijifS, Anderes ist geraderu

wiederholt, i. B. vom ^Mivng, Minos, alter Konig von Kreta,* hinten

«Sohn des Zeus und der Europa, K. und Gesetzgeber von Kreta.* Das ist

feine Raumverschwendung, die bei euiem Werke, das sonst knapp sein

will, ein grosser Oebelstand ist Oebrigens ist das eigentliche Verseichniss

der Eigennamen mit Sorgfalt gearbeitet und gibt hie und da mehr bisto-

fisebe und geographische Auskunft, als J. S.

Om die Ausführung des Werkes su prüfen, wenlen wir auf einige

Einielnbeiten eingehen müssen. Eine der schwächsten Seilen ist in diesi'm.
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wie in alleu Wörferbüehcrn die Ftyraologie. Die Hrn. flemusgeber'
«prechen S. IX dtu Griin<Isaf7 urs, nur solche Ahleitungen aufzunehmtn,
^welche man mit SicluMheit .xl r wnii-stens mit Wahrscheinlichkeit avn
dem btkanfitfM Sprardscharze (l.>r H.'llcnon nachgewiesen hat; denn dar-
fiber hinaus/ngeheii und den srinx ankenden (V) Boden allgemeiner (?)
Nprachver-Ieichiing zu lu trcleu da.n vxäre ein voreilige« Hinausgreifeii
ül.er die (iränzen der Schulwell in das (Jel.iel der Linguistik.» Man kanii
sieh damit einverstanden erklären

.
hun freilich damit den Ifepaasfwbem

das Recht einzuräumen, alles, was über ihren Zweck hinausgeht, von ih
rem pädagogischen Standpuncte aus „nur als geistreiches Spiel

'

oder als
subjeclive Lieh haberei» zu betrachten. Ks sriho trauri- aus in der philo-
logischen Wissenschaft, wenn Schulmänner sich von jeher erlaubt hätten,

was von der Schule mit Recht aif«;-eschlc»ssen wird, darum für geist-
retehei Spiel zu erklären. Dio el wnolugische Wissenschaft hat, so weil
sie auch von ihrem Ziele cnlfemt ist, sehr strenge und be^sfimmle Grund-
iitie feufgeftellt, von denen aus gerade vieh's von dt m , was die Heraus^
geber von ElynoiOgjen roitlheilen, als gänzlich utiheiiriiudel erscheint.
Bin Loxikograph tolito sieh wenigslen.H so weit mit diesen Grundsätzen
Mannt machen, dan er die aniäglieh vielen, völlig nichtigen ^Vor^(leu-
langen anemeRt» Welelie ildierltch nicht zum Fron n- n derSrhnle unsere
Lexika fiherJaden und rracblliringcuderen Bemerk unprn den Platz weg
nebaen Von eoldien aber finden wir auch in dem vorliegenden Werke
rvclir vieles. Oleioh der tweile Arlikel belehrt uns, dass « pritatfvtm
ans mßtn eotsUnden sei; und dennoeh soll das v vor Noealen bloss «zur
Vcrmeidang des Hiatus eingtechohen sem.» Also aus avfv ward erst c,
dann ans « wieder «»

• Cnd do«h zeigt das beigefiigie d. t.tsrhe un

*

lat Ä- die einbclie Wahrheit einem jeden, der sehen will, ^koavgot
wird (wie bei Passow-Rost) von pivm, strolie

, nhgeleiiel und dabei ge-
gm Dodetiein's freilieh noeh weniger stiehhaIHgc Ableitung poiem.sirt
Ai»er diese Etymologie hat weder in Bezug auf den Laut, noch die Be
dcutdkig etwas evideMest sie fehlt daher besser bei J. S. Dass, wie unter
laim behauptet wird, ^yopsu von ymUt herstamme, möchte»» die ilrn

Herausgeber sehwer beweisen iLonnen. Unter y«»ij heisst es „äoiisd.
alatt yo»^ von rSiVA}» das kann nur verwirren, da doch die Form
r99ii eine allgemein grieehisehe ist. Bs dörfle höchstens auf die Wurzel
yer, oder naeh der Art der Herausgeber auf I^NH verwieseu werden,
da ja yovif und ywi g;ans verschiedene Wörter sind. Die Ableitung des
Wortes 19^09, Nagel, von f^f»», die sich aoeh bei Pape findet, wird
durch das lateinisshe mMw sehr twcifelhaft, wire daher besser, wie bei
i. S., weggeblieben. Noch abenteuerlicher ist die Behandlung des Wort «s

4 90 ff. Es heissl «4^;, eo («m. st. iPo^ Ton If«).» Hier ist die dia-
lektologische Bemerkung, wie es scheint, diesem Werke durchaus eigen-
lliömHcbi was haben sieb die Hm. Hemusgeber wohl dabei gedaehl ? ijfros

iai ein der gesammten griechischen Sprache eigenes Wort, und in den
Lavien ist nicht das geringste elgenthumlieh ionische. Die Ableitung von
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ifl treilieb ein Erbslfiek. Bei Piumw-RmI über wird wenigstOM nS
den Sltnun *£A surfickgewiesen, deo freilich mil lt« (iiejciiigen oint

weiteres idenlifieiron, welche aus Abneigung gegen Spielereien Sbenehen^

daee der SUoiai yod Ht« 1^ ist — statt ee^ » i*t. «e^-e», skr. Mi^

golh. W. »ai u. s. w. Von dieser Wunel 19 aber haben wir das

Substantiv Itfog, Sits. dagegen, welches unsere Lexikographen aar fiir

eine mundartliche Variation von ^^os erkllren , hat den SlaniB des-

flsn Prisens IS*« ohne etynologiscbe Beigabe angefOiut wird. Wie ssU

nun der Schfiler, ffir den doch so pidagogiscb gesorgt weoden soll, die»

susanaunreinient Wenn er nachdenkt, wird er nioht begreifen, wie

das er fiir eine blosse Variation von i^og halten nvss, gani anderen Dr-

sprungM ist» als 11^9. Denn dass i&og mit dem gleich darauf folgenden

!#» xnsammsnhSnge, sagt er sieh wohl selbeL Ond wie verhilt sich nun

diess Ate lu Jf^t sitae? Das richtige hat hier allein Pape, welcher bei

i^9Q auf das verwaudts l^os und bei diesem auf verweist in

dsr Ausführung des Artikels i|dog hätte wohl, wie in anderen Werken,

auf den Oegensats von ^9i»g und iw9o$ hingewiesen werken können, um

so mehr, da sieh bei auch die Bedeutunjc «Aifect* auljgcsühlt lin-

ket — Beiit^«»]K«rJli9 finden wir die alle Ableitung von KPJ£ ond

ctfUe» erwihnt, daneben die wo mögUeh noch unsinnigere voo'ItfilA,

it^nifya (IQr «^««Zi|), die leider auch bei I. 8., wie bei Passow-Reet

sich findet, mit dem erkürenden Zusatace: «Eingenommenheit des Kopfes.*

Aber wenn auch die alten Oriechen wirklieh den verworrenen Begriff«

«Bingenoounenheit des Kopfes* gekannt hätten , wenn auch «^««{siir in

diesem Sinne ceionvhmen'^ bedeutete, so musaten wir immer noch erst

die Hauptsache, nämlich den Kopf, htniuthun, um aus dem BegriHs «iSiU'

nahmt)* den der «Eingenommenheit des Kopres" za bekommen. Es ist

also diese Etymologie um kein Hnar besser, als die alte: Carmen a ea-

renäOf quia poetat menie carent. Hier liegt noch dazu die ricliUge Ety-

mologie so nahei it^nvog heisst reissetui, wirbelnd, ist also eines Stam-

mes mit %^noiXriy Wirbel, Schwindel, Taumel, wie Benfey im Orieeh:

Wurzellexikon Ii, 311 richtig annimmt, dessen weiteren Ausführungen leb

übrigens nicht beistimme. — Aelinlich steht es mit fi. £ ^ i 51, fr oe, Sorge*

Alle mir bekannten Lexika leiten das Wort von fie^iS;«, Iheile, ab, weil,

eo sagt Passow-Rost, nach Ter. curat animum divorse iraktmt» Wenn
nur ißM^m das hiesNe ! Es heisst aber sutheilen. Ferner ist p^o», sowie

ein späteres Wort als |U9«|ftV«r, iiiul ist mit iti^\kr\^

(lit^fifjQii^ci») f lu^fiiqiog verwandt, welche schon wegen des fehleoden
Jota nicht von (AtifCim abgeleitet werden können. Wir kämen also au
einer Wurzel aber die W. fiSQ, welche iii fiiC(fOft,at iBS!jfA€t^T€u)f §^4-

ifogy itoQOSy fioiQa steckt, bedeutet azulhcilen;* von ihr können der Be-
deutung wt'^fu jene Wörter nicht wohl hergeleitet werden. Wir müssen
demnach eine zweite Wurzel atg .mnclunen , dio^elhe. welche im ^riech.

Haffzvs (Krinnerer, Zoiigc), im Lat. Ute f/ior, me moria, im Skr. smr (ge-
denken) steckt, uiid womit man das deutsche märi, Mahre , JMäbrcbeo;
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l&oKSl rkhtis tMUMiengwMH bat (Bcnfay ll> 38). Wir fonleni nicht,

dMf «ia Mttlwörterbydi dergleichen Etymologien eotbalte, aber daei^

nachdem die riehtigen gefunden eiod, die veriiebrieD berawgeworfen wer^

den, iit wohl kehie unbillige Forderung. Die BenenReraomeber haben dieee

Forderang twar bie und da, aber bei weitem nicht durchgreifend genug,

•rlitlL Je weniger ee au wiinaehen iat» daaa dat richlige Veratfindniiia

der Wörter unter etymohigiachem Oerede leide, deato uberfluaaiger er-

ecfaehien die Aueiiige ana Doederlein'e homerischem flloaiar, wie wir aio

hier bei ^^^^9^9 ^ «qlvytfo« (noch data ohne Besultat), bei

Tifttm und anderes wo finden. Es ist em Tonng ^on J. 8«, dergleichen

niHit au haben $ denn ein Schulwörterbuch wird nur entstellt dureh gana

willhSriieh hie und da angebrachte Ansauge aua einem gelehrleo Werke^

«her dessen wlssensebafUiche Bedeutung wir fk-uher (Jahrg. t8öl, Heft 1,

as. 36 Agg.) gesprochen haben. Während in den angeführten Fallen der knapp ge»

measene Raum verkehrt angewandt war, fehH anderswo die Etymologie, wo
sie klar au Tage liegt, t, B. bei n^v^utHoff wo I. 8. richtig auf «^Of»
M^p^uUißm verweiaen, bei t^lof^ dessen ebendort angemerkte Berleitung

von ti^ nicht heswelfelt werden kann, tt^m^pg wird von vifftif und

«iiQm bergeletlet (nicht bei J. 8-, noch bei Pape)^ aber ea kommt von

vc^ij und W. (/b^)« wahren, warten, wovon hom. o«^e WSchter und

«^ce Sorge, also wie ^^»gog {J^vQ9Ht^g) ThürbSter, mvXmgos Thor-

waobter, so bedeulet vi^^og Ehrenwachler, Bhrenhuter.

Doch wir wenden uns in den Bedentongen der Wörter. Die

einaehsen Artikel sind bei weitem kQner, ala bei J. 8., und obgleich wohl

im ganaen das hier angeführte für daa Bedfirftaias des Oymaasiaaten ge-

nögen möchte, so fehlt doch hie and da dae Bedeotong, die man ungern

vermiaat, s. B. bei y^sr^ij neben «Klageschrift* Anklage, bei dmifkmw

Sehntageist, Lebensgeist, bei iUm Privatklage nebst Angabe des Gegen-

saises zu y^a^ij, für das tesen der fiedner etwas sehr wichtiges; auch

hatte die Fersooificatioo der ^/ai} als Göttin erwähnt, oder auf die Eigen-

namen verwiesen werden müssen. Der Baum för diese und andere Zusätze

, konnte an vielen anderen Stellen gesp.irl werden, a. B. genügte bei

xiCTog die einfache Angabe, es sei Superlativ von fiax^dc, statt dessen

li.iben wir einen Artikel von 6 Zeilen, worin sich auch die Bedeutung!

der liöchiUe* findet, die man sehr bezweifeln möchte; wahrscheinlich iat

nie nur aus der t>ei Ilosl-Passow angeführten Stelle: «to ffti}M#vor ttlmvot

daa höchste Alter (\en. Ag. 10, 4)* eingedrungen. Eben so wenig würde
oann bei aC^ovßu die Bemerkung« «meist auf der Morgen- und MUCaga
avite* vermissen.

Dass die angeführten Bedeutungen im ganzen die richtigen sind, bo-

darl bei dem jetzigen Stande der Lexikographie und bei den ^amen des

vorliegenden Werkes kaum bemerkt zu werden. Hier einige wenige Aaa>

^icltuiiiieo, die sich dem Ref. zufällig aufdrängten, ^ava^c&rjxos» ge-

fübliofi, ainolos, dumm, vo «rnKM^oi^ Stupidität Thue. 1, 61^ ist au
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stark aufgetragen; in der angeführten Stelle ist höchstens cStamiirsiuu,

Stumpfheit'^ am Platze. Stupidität würden die Korinthier den ihnen ver-

bündeten Lakedamoniem wohl nicht vorwerfen. Mao vergleieiie di« Be>

merkunp Kruger's zu Thae. I, 69. yXetvnmnig .tlnüileniugig,' besser

licbtäugig; yo pyog alt erste Bedeuliing « martialisch,* besser fiireiHl«r.

Bei netlitiknlutonut tollt« 4i€ Bedeutung «zurGekirreii* doeii iiaeh-

gertde ans den WÖrterbnehem versdiwiiMien. waXmn3MYx^im9$ erkUurl

Pape richtig mit «zurückgetrieben/ wie «oeb Nägelsbaeh nod Fisi n
IL K, 59. Den aasfiilirKcilen Nachweis dieser Brklirung habe ich im

ntMögtU (Jahrg. III, 8. 2 ff.) gegeben. M l»tt-9VQy£m fiadco

wir die Bedeotung «Staataamti' Iweser Messe es mil J. B. «jeder den
Staate geleistet« Dienst,* oder hon Staatsleistung.

Die Anordnung der Bedentungen ist swar in einem rein für das

praktisch« BedSrfhiss bereebneten Budi« nicht von der Wichtigkeit » wi«

in einem wissensehaltlicben Werke; hei vielen Wörtern ergibt sie si«h

sogar b«i der KQrse der Fassong fast von selbst Aber bei Wörtern»

welche einen mannigfkltigsn und weit ventweigtcn Oebraueb haii*en, wird

durch richtige flervorhebung der Grondbedeolong und passende Anrribnng

der weiteren Anwendungen auch das imklische Verstandniss gefördert*

Die Herren Hef«osgei>er Schemen iu dieser Besiebong nicht inraier das rieh*

tige getroffen in haben. Als Beleg mögen swei viel angewendete Wörter

angeführt werden t loyos und pkhag, Dnler t6f09 beisst es «von llysi^

«igentlieh das Bammeln, d. i. das Vermögen. Begriffe sn bilden und aus-

tuspreehen — also Vernonft und ihre Aeosserongen , Bodo und ihm
Grseogniss«, d. t aMes in Worten linthaUene und durch Wort« Darge-

stellt«.* Dnnach gliedern sieh die Bedeutungen sos 1. Vemnnft und was
in derselben vorgehl« 1} vernünftiges Dsnken, Oeberlegoiig; A] der ver-

nOnftige Onmd; 2) Rechnung, A] Zahlung, ßeröcksicliligong ; 3) BeeboD*

schall» A] Veranlassung, e] Voraossetsung; 4) Verhältnis«. Ii. Redet 1)

Rede (mit verschiedenen Onterabtheilungen) 1 t) Wort (desgl.) III. Da«

in den Worten enthaltene« 1) Gegenstand; 2) Gerede, Geruoht, Sage^ 3)

Prosa t 4) künstlerisches Ganse)) 5) Behauptung, Sati. IV. Im .

N. T. und bei K. S* Otts Christas^ Gewiss wird in dieser Anordnung nio-

inand die Forderang erfüllt finden, welche die Herren Herausgeber S. VIII

an sieh selbst stellen, nfimliefo diei «einra«h«r Oeberaicbtliebkeit.* All«

and«ren neueren Lexika haben ihre Aufgab« besser gelöst Nirgends al«

hier wird die eiofkche bistoriseh und begrifflich ente Bedeutung von Ao-
yog W 0 r t in das «weite (iiied geseUt, und die einfkoh« Verbindung swi-
Mchon kiy&f sage und loyos Wurt 80 köusUich in den Hintergrund ge*

dring! wie hier, loyot nind heim Homer Worte , Redeni die Bedeutung
Vernunft sohligt «rsl bei Plato durch und ist offenbar «in« «rst auf wei-
tem Wege von jener Orondbedeuinng abgeleitete^ Viel richtiger stellen

daher J S. zwei Hauptb«d«aiungen : «rMI« und r40to auf, wobei die B«-
d«utung Vemunft passend am l£ode su stehen kommt Bei Passow-Ru«!
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ftisii wir 9 «bfoMli iweckmilifiger, drei HmtptaDwentfiing«ii t iiuf dui

SpraolMo« RccbM, DenkM. Was aber die Anordnung der feioeren Ver-

Swtigiuigen lietriill, so mag gern sugegeben werden» dass sie schwierig

ist| aber die bler Yersuehte isl doeh gar so seltsam, so nanenUieh, dass

die Bedeulung «Hede*m swei feracbiedenen Stellen aafgefubrt wird nnter 11

1, wo als Beispiel sieh findet i}f|m Xoyop nod dann unter III Staats-,

Geriebts- ncd Pruokrede. — Die Bedeutungen von i/^ivo^ werden in fol-

gender Weise geordnet: 1) GemOtb als Sils der Begierden: ff] Befligkeit»

Muth; 5] Begierde, Milde, Trachten ; e\ Lebenstrieb ; 2) Krall» Stfirke. —
Hier ist gleich die erste Bedeutung eine irre teilende. Mit «Gemuth*

wird man kaum jemals das griechische lUvoi passend Gbersetten können.

Viel richtiger stellen J. S. unter Verweisung auf MASi (es hatte auch

pova augefuhrt werden sollen) die Bedeutung Streben an die Spitze, welche

durch alle Verzweigungen sich durchfuhren lüssl. Von dieser Hauptbedeu-

tung würde sich dann einfach als eine zweite Bedeutung «Strebkran' —
daher bald Lebenskraft, bald allgemeiner kraft, Slärke überhaupt — ab

leiten lassen. So wurde auch der Schüler leicht einzuprägende deutsche

Wörter cur Aulbssung der Bedeutungen erhalten, während dazu das Wort

iiemuth gans nnbrauehbar ist. Auch in dem Artikel fif ra ist der na-

türliche Zusammenhang iwlschen den verschieilenen Anwendungen absicht-

lich serri^isen. Als Grundbedeutung wird mit Recht inmitten angege-

ben. Dessen ungeachtet aber ist bei doni Gebrauche mit dem Accusativ

die zeitliche Bedeutung nach vorangestellt, welche doch der Grundhe*

deutung am fernsten liegt , und erst unter 4) lindon sich Beispiele wie

fitxa Tgcaag, fie9^' Ofiilov, worin man die fledeuluni? „in die Mille, nach"

als diejenige erkennt, durcli welche das zeilliolif n i rh mit dem ursprüng-

lichen i n iu i 1 1 « n vermiUell wird. Pap«^ J. S. und i'assow-Rosl haben hier

das einfach richtige.

Die Gewährsmänner für die Wörter und ihre verschiedenen Anwen-

dangen sind wie bei J. 8. meistens nur mit ihren Namen in aller Kürze

angegeben, wie es scheint im ganren mit Sorgfalt. Doch wäre hie und

da etwas nachzutragen, z. B. unter y.i.a^6vi bei dem Medium «ich miethe,

dinge, pachte/ wäre statt Ar. «AUiker'* su setsen gewesen, da sich das

Wort aberall findet. ^
Da diese Eioselnheiten genügen werden» auf die Eigenthumliehkeil

dieses neuen Wörterbuches hiotuweisen , so fassen wir nur noch unser

Orlheil dahin susamoien. dass dss neu bearbeitete Rost'sche Schulwörter*

Iwcb für Gymnasialscbüler ein recht geeignetes Hilfsmittel abgeben kann,

dass aber das Werk von J. S. für einen verhältnissmafsig sehr wenig hö-

heren Preis (20 Sgr.) bedeutend reichhaltiger und seinem Zweoke ent-

sprechender ist.

Die äussere Ausstattung ist sehr gut -

Prag. Georj Cur lins*
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Gallerte heroischer Bildwerke der alten EodsI, Im-

arbeilet von Dr. Johannes Overbeck, Privatdocent an

der f^niviTsilal zu Bonn. Halle. C. A. Sch\vel«rhke Q Soh«

(M. Bruhn in SrMeMvirrj 1852. I. flefi. S. 1 — 80.

gT. 8, mit 2 üleindrucklafeln (I u. U) in Folio. — 18 Nf^r.

c= 1 n. 5 kr. CM. — II. Hfl. S. 81 — IßO, mit 4 Stein-

drucktafelo (UI bi» VI). — 26 Ngr. » 1 11. 84 kr. CM.

Der Proipeetiia verapHelit in eeioen SchlnsneileD : «.Die Gailerit

herouoher Bildwerke werde dem Arebfiotogen eine willkooimcne Oel»«r>

aiebl dea weil lertlrealea Stoffes, dem Philologen einen erwuoieli-
ten Beilrag unverwerflicher Zeugnisae inr Erkennlniaa
der Epopöen and der Tragödien liefern; vnd die aladie-
rende Jugend lowie der gebildete Liebhaber finde in deraelben
eine lilerariach-artisliacbe Ueberaieht über denweaenl-
liehen Inhalt der Hau pllheile der allen Heldenpoeaie» wie

dieae ihr (Y> nirgend geboten wird.* In diesen Worten liegt die Reehl-

fertigung einer Besprechung dieser Sammlung in der Zeitaclirill für die

oslerreiehisehen Gymnasien.

Oer Zweck des Hm. Vfs. bei Abfassungdes Werkes» dessen awei eisten

Hefte uns vorliegen, ist : auf eine der erweiterten Kenutniss der alten Poe-

aieen (Epos, Lyrik, Tragödie) und der vertieften und geschärften Einaiehl

in den inneren Zusammenhang awlscheu Poesie und Plastik entsprechende

Weise eine Zusammenstellung derfenigen anliken Bildwerke in geben,

welche aus der Hetdenpo<vie der alten Griechen hervorgegangen aind, und

daher ihrerseits wieder uns Gelegenheiten darbieten, verlorene Tbeile die-

aer letaleren aus bekannten ptasliseben Denkmälern au reconatroireu. Die

faat unfibersehbare Hasse d«s $loffi*s machl es unmöglich, Vollstfindigkeit

SU ersielen; deshalb fand es der Hr. Verf gerat hen, ohne irgend welche

Veraichtleistung auf die Forlsetzung, sunachst mit den beiden von der al-

ten Poesie am meisten durebgearl»eitelen und von d^r alten Kunst (mit

Ausnahme etwa des berakleischen MythenkreisesJ am meinten dargestellten

Heldenkreiseii, dem ihebanisehen und dem troischen» lu beginnen, welch«

zugleich den Kern und SUmm des epischen Cyklus bilden. Allein auch

hierbei kann, wegen Ueberfluases an Müteriale, nicht in'ü Detail eingegan^

gen, sondern nur zwischen monographischer Auaföhrlichkeil und trockener

K.italogisirung dii» rechte Mitte eingehalten werden. Rine allgemeine Ueber«

aicht und Anschauung zu coben, ist der Zweck dea Textes; die am mei«

sten rharakteristischeo Bildwerke in völlig getreuen , nicht an aehr ver-

kleinerten Darstellungen und dabei in einer möglichst grossen Ansaht zur

KenntniaB au bringen, d*>r Zweck der beigegebeneo vSteindrucktaTeln. Die

ganae Sammluni; i<jt auf 8 Heflc bercehtiet, deren Inhalt folgender sein

wirds 1) Kreis der Oidipodia, 2) kreis der Thebais und der Kpi-

gonen , 3) kreis (br K y pria, 4) krds der 1 1 ias, ö> Kreit der Ae t h io>

pis, 6) Kreis der kleinen llias und der Iliupersis, 7) Kreis der

^osten, 8) Kreis derOdysseia und der lelegonia. Mit dem drilleii
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Hede soll eine Zuaammenstelliing der Idealbilder der troischen Helden und

mit dem achten eine Kinleitung niisg^'.m'ben '«ridrn. welche^das Verhäll-

sitS der heroUchen Porsio zu ihrm bild'irhe!) n .i vtellunf?en und die Ei-

genthümlichkeiten der bildlichen l)rir>:?!'lluii- der l'oesie bei den Allen im

allgemeinen besprechen wird. Für die Anordnung desf Stoffes gibt der

Inhalt der Bildwerke den obersten Stnndpuncl nb, v^ohei jedoch die Rück-

sicht auf die Galltuiizm (Irr Kunstwerke je nach der Technik, und die

kunslhistorische Reihenfolge (Ir rselben, sowie ihr VerbäUüiöS lur GeMmmt-

production der Kunst nicht uid)eachlet bleiben soll.

Im ersten Hefte führt xxm der Hr. Vf. die Oidlpodia, d. i. dio

Geschichte des durch Frevel forterzeuglen Fnglückes im Labdakideohaufte

vor, von dessi n erster Quelle, der Entführung des Chrysippos durch La ios,

bis zu des Oidipus üleudung und Tod eine inleres-sanle Reihe von ^ecbs

Mild sirbenzig (der Hr Verf. zählt 77) 1 iMIk In n Darstellungen, welche

sammtiich antiken Vasen. Gemmen C.tnieen und Intaglio's), Pasten, Ter-

racolta Reliefs, Thonlampen, elruskischen Spiegeln und Ast henkisten , Sar-

kophaiii ii, |)e>mpciaius( lien Waiul^. lu.üdeu u. s. w. entnommen sind. Die

wiclUii;steu derselben sind auf den beigegebenen zwei Sieindrucktafeln

theils nach den <)rigin;den, theils nacii \ei lasslicheu Zeichnuugen copirt.

D\v [!iia werke aus dem weitläufigen Kreise der Oidii)ussage sind in 8

(jrup(»en gelheill: 1. Chrysippos (3 Beschreibungen, 2 Abbildungen

auf T. I); 2. Oidipus als kind (3 Resclir. , 2 Ahbild. auf T. I); 3.

Die Sphinx und die thebanischen Jünglinge, Hairoon flö

iieüchr., 5 Abbild, auf T. 1); 4. Oidi|)us und die Sphiux (48 Be-

schreibungen, 7 Aljiiilil. auf T. I, 9 auf T. II u. I auf der - dem zwei

ten Hefte beigegebenen — l. Hl); 5. La ios' und Oidipus' Be-

gegnung in der Schis te (3 Beschr., 1 Abbild, auf T. III); 6. Oidi-

pus und Teireüias (1 licschr., 1 Abbild, auf T. II); 7. Oidipu»'

Blendung (1 Beschr. , 1 Abbild, auf T. II, unter Ablehnung einiger Wil-

derer von Ingliirami, Millingen, Winkelmann u. Thierscb hierher belogener

Bildwerke); 8. Oidipus Grab (1 Beschr.) Qeberall sind die bildlieheii

Darslellungen mit möglichster Bestimmtheit auf diejenige Aiiffaseung der

Heldensage im alten Kpos oder Drama (Tragödie, Koonddie, Satyrspiel)

zurückgeführt, die denselben mögen Kur Grundlage gedient beben. Wir

linden durch diese Kaebweisttttg die Richtigkeit der Aosicbl beatatigt, dase

bei deo Allen die Poesie der Plastik voransebrilt« und dass der bUdendt

Runstier nuiichst bemüht war, die geistigen Oestallen des Diebten in die

iussere Erscheinung treten lu lassen, und er selbst dann, wenn er sieh

gedrängt fühlte, seinem Talente einen freieren Spielraum su gdnnen, foo

dem Grundgedanken der Dichtung nicht leicht bis sur völligen Verwischung

desselben sieh entfernte. Daher kommt es denn auch, dass wir diejenigen

Einzelnheiten einer Mythe, die in der Poesie entweder keine oder nur eine

beil&ufige Vertretung gefunden haben, auch von der bildenden Kunst nur

aoanahmsweise berücksichtiget linden. Micht minder interessant ist es,

die Verschiedenheit der Charakteristik in's Auge tu fassen, die au den
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bildlichen Darstellungen je nach dem Mafse sich nussprictU, als sie ihre

Existenz entweder aus dem E|>os oder aus der Tragödie gelogen hahen.

Die Bildwerke zur Oidipodia liernn für diese Bemerkungen mannigfacbe

Belege. So sehen wir z. B. das bekannte Schicksal des Kindes Oidipu»

¥00 der bildenden Kunst nur wenig benutzt, ohne Zweifel, wie der Hr.

Verf. bemerkt, «weil, aus.^er im alten Epos, der Oidipodia, die auch des

Oidipus Kindheit erzählt zu haben scheint, der Gegenstand nirgend zur di»

recten und ausführlichen Darstellung in der niten Poesie gelangt, sondern

in der Tragödie nur in der Form eingewebter Kr/ähiuncen oder gesprächs-

weise vorgckomtmn ist." Ein glcichfs ist der Kall mit l^ios' und Oidi-

pus' KegcgniJiig in der Sehisle. IK-ni Vaseiihilde : Oidipus und Teiresias

m.Hg eine bekr>nnte sopliokleisrhe Sc**ne (Oed. Tyr V, 316 s<jq.) zum An-

lasse gedient hi!>en ; eine Meueruiig , welche Kiiripides in den Oidipus

mythiig gebracht hat, der Darstellung von d^s Oidipus Blündung auf einer

elruskischen Asrhenki«!e (S. Ö7. Nr. 76. Taf. II. 12). Die haufig«;len Dar-

slellungen hat d- rjcaigc Theil der Srtno erfahren, der die Sphinx Torfiihrf,

und /.war vorzuj?sweise nuf ('irnn i l.i ll' < im t epischen Dichtung, der nie

EU grossem l'.uf und Ansehen gelangten i inlii odia des Kinaitlion , woher

auch das s! hw.inkeinle im r,harakter dies'-r (»childe
,
ja mitunter der auf-

falli n Ic Widersfjruch t?ff^^'n da?» pathetische und fiuThtli n i- der Situation,

in die ganz Theben dnreh das verdcrbpnliniigeiide l ngeheuer versrtzl

ward; eine Erscheinung, di«' der Hr. Vf. mit vielem Jicharfsinne /u erklä-

ren versucht. Wenn wir auf die Hämrotlichen Bitdwerkf, die der Hr. Vf.

zum kreise der Oidipodia anführen konnte, zuriieki>lirken , so nniss uit.H

die ,starke Haulung der Denkmäler, lu welchen die Sphiii.\ dargestellt ist,

und dagegen der Mangel an Biidwerken für andere Theil« der Begeben-

heit, verglichen mit den Bilderreihen der anderen « |ii-rhen Kreise, darauf

hinweisen, den vorwiegend gewaltigen Einlhi><s anzuerkennen, welchen hc

rulimle epische Poesie auf die liil lrinle Ktinst ausübte, ein Einfluß, wel-

cher da, wo er, w le i>ei der Oidtpodia, leulle, scibsi duix'b die Tragödien

nicht ersetzt wurde,*

Das zweite Heft umfasst den Kreis der Thehai««, der für die

Schule ein besonderes Interesse dadurch hat , dass er nicht nui den in

den griechischen Classikeru so vielfach beruhrlen Kampf der Sieben gegen

Theben und den unheilvollen Brüdersireit , sondern als Spross auch die

Geschichte der Antigone und andere in griechischen und romischen Dich-

tuugen häußg erwähnte Episoden milhegreift. Dem Hrn. Vf. gebilhrt das

Venlieiist, die auf diestu Cyklus bezüglichen Bildwerke in übersichtliche

Ji«uplgru|>pen xusamroengestellt zu haben. Diese sind: I. Einleitende
und vorbereitende 6c geben hcitenf als s. B. des Amphiaraas

Weissagung im Hause des Adrastos (3 Beschreibungen mit 3 l^ldl* Uar-

HeilungeD auf Taf. IH); II. AmphUraos* Ausiug (14 Bescbreibuttgcn,

dAninter 3 fragliche, mit 3 AbbUdungen auf Taf. III und einer auf T. IV);

'II. Arehenoros (14 Besehreib, mit 8 Abbildungen, namlicb 4 auf

T. III» 3 auf T, IV und t auf T. V); Gruppen: Kampf um Theben
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W II il i\ 1 f il e r I a e des A r g i v e r Ii e e r e j» , unU zwar: 1 . Tycbus uth!

isineno (3 unsichere Moauiueutc mil 1 Abbild, auf T. III); 2. der Kainiff

ge«en Thebenn Mauern (5 Bcichreib. mit 1 Kilde auf T. V); 3. KapAiieus

und sein Knde (13 Beschreib, mit 4 Abbild, auf T. V); 4. lydeus' letzte

Schicksale, nämlich a) Tydeus' Vurwundung (4 Begehreib, mit 1 Dild nuf

T. V); b) Amphiareoa mit Melauippos' Kopfe (2 Beschrtib. mit 2 Bildern

«Hf T. V) ; c) Tydeu« mit Melanippo«' Kopfe (2 Monumvnle, davon rii.o»

mwirber, mit 1 BUd auf T. V) und 5. Mcnoikcus' Opferlod (3 Beschreib,

mit 2 Bildern auf T. Vl)t V. Der B rüder kam pf (13 Beschreib, mit

6 Abbildungen, 4 aof T. V und 2 auf T. Vi); endlich Amphiaraos'
NUderfabrt (7 Beschreib, mit 5 Abbildungen auf T. VI). Zu Ende

de« Heftee begbint It. «. EreU der Bpigonen.
Auch die Bildwerke, die tu diesem tweilpu Kreise gehören, geben

sa mwmlgfMbeii BetrachluBgen fiber die eigeiUbfinilielie Bctieliiuig Antaes.

in welehe die «lle E^k siir Plastik gelrelen Ist. Wie in der Oidipodia

die HauirtDiasse der Bildwerke den RSlbselkanpr des Uidipiu mit der

2»pliiiii nun Gcjgenslande bat, so gruppiren sieh die Bildwerke der Tbebais

vorwiegettd um Ampbiaraos ala den Angelpunct des gamteo Kampfes»

wie Kapaneud mil seinem Ende dessen Gipfeipuncl bexelehneti eine Er-

selieiBttiig, die f&r einielne Gedieble des troisehen Kreises sieh wiederhelt

Merkwürdig isl es aaeb, dass sowohl der Kampf gegen Thebens Mauern,

als der Weohselmord der Brüder nur a«r elruskiscbeii Denkniilem (Aseben-

klsloD) verkommt, insbesondere dass von letalerem, diesem vorzugsweise

tragisobem Stoffe aus der Orieehenaage, auf keinem erhaltenen grieehi-

sehe II Kunstwerke eine Oarstellung naohauweisen isL Uebrigens sind in

dieoen CyUos auch bereits etoielne nnmismaliscbe Monumente (t. B. un*-

ter III, IV. VI) mileinbesogen; reiehe Anabeule liefern die Gemmen.

Ref. erlaubt sieh » ergaosungsweiie auf ehi paar im k. k. Munt- und An«

tikee-Cabinete su Wi«o befindliohe, hier ntebt erwähnte BeukmSler binsu-

weisen, weiche » lireilieb nieht gana unxweifelhaftar l*enlung, dem Sagen>

kreise der Thebais aniugebören seheinen; diese sind: 1. Amphora,
fnni Helden vor Theben, xwei auf der RQekseile der Vase; Adr«-

alos aof seinem Pferd Arion, auf dem .Schilde des einen Helden eine Biene

(Wespe?), auf dem des anderen der Vordertheil eines Pferdes^ Eptoma.

&. Ametb, Besehr. des k. k. Münz- u. Ant.-Gabinet , Wien, 1845, S. 19,

Nr. 143; 3. Carneol-Intaglio (vor kurzem erst angekaiiA), Kapa-
neue, mit Helm ond Mehild in die Kniee gesunken; 3. Etruskische
Handhabe von Bronce, die Brüder vou Thebea im Weebsel-

Kampfe vorittfltend. Arneth, Bescbr. S. 93^ Kasten I. Abth. I unter b)i

4. fitruskischer A sehen beb äl t« r , auf dem Vordertheile vier Fi

gurea» zwei Krieger, eine weibliche Gestalt und ein üenius. Eteokles

und Polyauikes zwischen den Furien oder Hoben -Geuien. €/! Inghi-

rttmi Urne XXMii. Weimer Marmor 9" hoch, 1' 10" lang, 1' 3" breit.

Anieih, Besehr. der SUIuen u s. w. 4. Aull. Wien, 18f)0. S. 25. N. 176.

Im ganzen aleilt das Unternehmen das Hru. Vfe. aieh als ein höehat
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leitgemärses und verdieustlichcs heraus. Seitdem Tischbein in den Jahrrn

|g02 — 1821 im Vereine in.i Heyne und Schurii seinen aHomer oach

Antiken gezeichnet" (Göllingcn u, Slullgartj '> fleflf IV. 58 Rlhlr.) und

Fr. Inghlrami 1^20— lH3ö seine Jialleria omerica {Poltgrafla Fieso-

kuw. /// l'ö/)" herausgegeben, ist auf <Iom Gebiete der heroischen Uild-

werke keine umfassende Sammlung gemacht worden. Die «Denkmäler

der alten Kunst* von C. 0. Mnlfer uiul C. Oeslerley, fortgesetzt von

F W i e s e I e r, von denen weiter unt-n Kede ,seni \\ ir<l, fallen unter

einen andern Gesichtspuncl. Inzwischen jeducli hat sowohl die Archäologie,

a|s die alle l\un.st- und Lilerargeschichto wie an Slotf ko auch an VerslSnd-

ni.ss üo gewaltig zugeaummeu, dass eine dem allseitigen Zuwachs und

f'orlsrhrille genügende Cebersicht und Zii^ iiunienstellung der Monumente

mit Hezieljuiig auf ihre (^^ueiieii zu einem etUschiedenen Heilnrfnisse ge-

worden ist. llr. Dr. Overbeck scheint nach dem, w.t^ der Piospectus

vt'rs|irichf, und was die beiden ersten Liefening^n leisten, iii i Losung dieser

schwierigen .Aufgabe mit lieruf und Saehkenntniss sich zu unterziehen.

Ein genaueres Lingeben in seine Arbeit vom Archäologischen oder kunst-

hi<^loi ischen Standpunctc aus läge ausserhalb der driinzerj unserer Zeit-

s( lii ift Was er bietet und wie er es bringt, ist aus der voranstellenden

InlialUansfabe ersichtlich; der Text ist möglichst knapp gehalten, die Fas-

sung einfach und ki'ir. Die btldlicheu Beigaben sind deutlich und charak-

teristisch, mit gehöriger Henüfzung des karf^beniessenen Ii unnes, gehalten.

Lobende Anerkennung venltent es, dass die Verlagshandluiig in Anbetracht,

dass die dem ersten Hefte beigehe fleteu Tafeln I und U durch Zusammen-

legen mehr oder weniger gelitten haben dürften, dieselben für die Abneh-

mer des Werkes nochmals liefert. Als Druck versehen bezeichnen wir iai

I. Hefte : S. 6. Z. 12 v. o. fünf Sterne (die Abbildung Taf. I, Nr. 1 zeigt

nur 4 Sterne); S. 14, Nr. 6. 7. st. Nr. 5. 6. (wonach eine Nummer in

der Zählung ausfällt und die Zahl sammtlieher in der Oidipodia beschrie*

benen Bildwerke sieh auf 76 statt auf 77 stellt); 8. 15, Z. 11 o. die

Sphini und Ihebaoischeo Jünglinge st. di» Sphini und die thebanischen

Js a 41, Z. 9 V. Q. Nr. 42 st. Nr. 44 1 S. 47, Z. 16 v. u. des Feiten sL

des Felsens I S, fiO» Z. 12 v. o. Satyrn st. Satyr; S. 57 vor Nr. 69 fehlt

Nr. 68» falls niebt das aof derselben Seite Z. 5 v. o. «rwShnle 67 a. da>

für gellen soll; S. 63, Z. 13 v.u. Polymestervase st. Polymeslorvase; eben

so S. 64« Z* 4 T* o. Polymester st. Polymeslor (Holvfujot^v), wie $.40.-—

In II. Hefte: 8. 97, Nr. 9 I. Taf. III» Nr. 6 sL Nr. 7; 8. 114» Nr. 26 1.

Taf. IV, Nr. 3 st Taf. III; 8. 126 fehll vor: «Rapaneus und sehi Endo*

die Nummer 3, u. m. a.

Ref. hat hier das Ooleroehmen vom Standpunete der Sehnte ans

tu betrachten» nnter den der Hr. Vf. in doppelter Benehung es gestallt

wissen will, nimlich hinsichtlich der Lehrer denen es snm lieferen Vor*

aländnisse der Bpopöen und Tragödien dienen, und hinsichtlich der stu-

dierenden Jugend (d. i. der Schüler)» die darin eine lilerariseh •arüstisehe

Qebafsiobt ober den woiantlicheo Inhalt der Hanptlheila der allen Helden-

paesio finden soU.
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Eh wäre ^ilir ru wüiisfhen , dass der Archäologie, als einem der

wu litif^steo und uiii nfljehrliolistcu llilfsfäclier des elastischen Studiums, iD

uiis»r»'ii (iyrniit'sien lüehr Auiwui ksamkeil lugewcaiJtl würde, als diest

))isher der Kail gewesen. Uef. will datuit iiichl die Forderung auss|»reciien,

d.\s8 die AUertliumskunde rörnilieh in den Kreis der Ohligntgegeastände

aufgenommen, sondern nur, da&s in denjenispn Theilen des ('nterrichtes,

WO es uuabweisliches Bedürfnis« scheint, bei ihr sieh Hathes zu erholen,

illre Beihilfe nicht wi^senllich beseiligt werde. Wie sehr würde die Lee-

Iure Homer's an Interesse gewinnen, wie kUr die Bedeutsamkeit der troi-

schen Heldensage für das ganze griechische Volksleben sich herausstellen,

wie bleibend das Bild des gelesenen der Phantasie der Schuler sich ein-

prägeu, wenn alle die Gcstalteo und Scenen, die der Dichter vorführt, auf

den plastischen Denkmälern der alten Kunit verkörpert tind ansclMulieli

ihnen enlgegeutrateo. Ein gleiches gilt von allen übrigen Sagenkreisen,

aua deren nnerseliöfiflinhi-iii Borne die Epik, Lyrik undOraoMtik der Allen

üire Stoffe geschöpft iMben ; ein gMchea !o Qoeh MMwrMB Oradt von d«r

Mythologie, in deren Tielfach versehlvngenea Oeweba man nur dadordi

•ine klarer« Einaielil erbSIt. wenn man die contlaDte Daiatellung gewiaaar

Gbaraklera und Gruppen in*s Auge fassi , an die der ulirlge Stoff alt Bei-

und Nebenwerk In vieldlligen VarielSten und ModiOcallonen aieh anreibt

Wie aehwer ist es, durch Leclüre oder Beaehreibong , TOn eimelnen auf

den Coltoa, das bürgerliche und hiusliebe Leben, daa Rriegsweaen, die

Sitten and Gewohnheiten der Alten beiugliohen Oegensllnden aioh deut-

liehe Vorstellungen lu veraehaffen, und wie leicht und acbnell kann man

durch Anschauung der Originale oder getreuer Gopieen niangelhane und

falsche Begriffe verrollsl&ndigeo und berichtigen. Belbal die Gegenwart

legt dem Gebildeten jeiuweilen archäologische Fragen vor, welche nicht

lösen tu können einem jungen Manne, der eine classische Bildung genos*

soo hat, nicht wohl ansteht Fortwihrend tauchen aus dem Schosse der

der Erde unter dem Pfluge des Landmannes, unter der Schaufel des Eisen-

bnhnafbeilsfv oder Maurers, oder bei sulBlllgen Gelegenheiten, kostbare

Beste der VorseH auf, um deren Scbatsung und Entsifferung der Finder,

wie naluriieh, snniohsl an die sogenannten «studierten Leute* sich wen-

det i knn man es billigen, wenn diese auf solche Anfk'sgen uicbls tu er-

widern wnsen, als ein aiilHchtiges t «du haben wir nie gelernt?* —
Hef. ist daher der Meinung, dass allgemeine arehlologischs Vorkenntnisse

I6r jeden Gymnasialeehüler ein Bedörfniss seien* Es handelt sich dabei

Bichl nm dnen syitomatlscben , wissenschaftlichen Dnterricht , — dieser

gehört auf die Hochschule, — sondern nur um gelegenheitliches Herein-

siefaen des Wissenswerthesten , unentbehrlichsten in den Bereich der ?er.

wandten Lehriicher. Die Leotüre der griechischen und römischen Classiker,

die alte Geographie und Geschichte, die Valerlandskuiidc u. a. geben hierzu

liandertfiltigen Anlass. An Hilfsmitteln kann es nicht fehlen ; das beste

und wirksamste besteht in der Anschauung der Originale, für die in den

reichen und leicht sugsugUcheu Sammlungen der ftesidens, in den Museen
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der Proviucialhau[)tsla(ile, in Pnv.ilcahinelten u. s. w. die günstigste Ge-

Ii3gr«ulifii sich dHfLiiek't. la zweiler Reihe stehen Abgüsse von deu vor-

ziigUchsten Originalen, kleine Münzsammlungen, galvanoplastische Nach-

bildungen u. dgl. Nolhbehelfe, welche bei der hohen VoUkommeoheit un-

serer Technik mit ganz geringen Auslagen verbunden iiimL Wo die Rrifle

dazu nicht ausreichen, sind liüio- oder cbelkographirte AbbUduago« am

Piatie, 80 wie die Malorgeachkhte dt, wo die Gegeuttihule ielbet fehleii,

inil gelreaeo Gopieen tieh befaelfeii mots. AehiiUdie Samiiilitiigett wirao

inebesoiidere yod elaeeiecben Dentellungeo chriillicher Oegewlinde, u-
meoUicb biblieoher, auch viterlfiodiicb geeebkAUieher eu wunsehcn, und

gewiss würde dadurch den BedQrfniiseii der Schale in Yielen sehr wo-

aeoUiclaeo Besiehungen entsprochen.

Alte solche Abbildungen aber inQsiteo, unbeschadet ihrer Treue k
der Hauptsache, d. h. in der Charakteristik der Originale, anit fiSeksieht

auf die Schule asgeferligt sein. Vorsuglieh wire diess oothig bei Go-

pieen aus der alsciassischen 2eit. Einen anderen Eindruck anf das ju-

gendliche Oemülh macht nimlicb der Anblick des Originales, einen ande-

ren der einer Copie. Was in Ers oder Marmor, trots seiner Nacktheit

und Natorliehkelt, durch sein ehrwiirdiges Alter oder seine grossartigMi

jOmritse, ja selbst schon durch das fremdartige seiner Erscheinung die

Pietät und Wissbegierde der jungen Leute su sehr in Anspruch mmmt,
um unlauteren Netiengedanken Plats sn gönnen, durfte, in Terkleinertem

Mafsstabe auf das Papier ubertragen , leicht einen bedenklichen Eindrack

machen. Es ist nothwendig, In dieser Besiehong die grössto Sorgfalt nn-

auempfehlen. Bildwerke, welche in der Darstellung antiker MoonmontCh

von denen die Schüler des Oymnasiums Kenntnim erhalten sollen, iwisohen

allsulaxer Ongeswungenheit und auflhilender, somit eben deshalb acbid-

licber AengatKehkeit die Milte halten, sind noch immer ein frommer

Wunsch« Ein Werk dieser Art kann an sich vortrefflich sein , ohne deo-

halb für die Jugend su passen} was man den Schfilem soll in die Uindo

geben können, muss unbedingt mit Rücksicht auf den Entwickelungegrsd

derselben und auf da« ßedurfniss der Schule angelegt und ausgeführt wer-

den. Für diesen speciellen Zweck scheint Hrn. Overbeck's Sammlung

nicht berechnet. Ein üuch für Schüler soll niciils enthalten, als die reife

Frucht der Forschung, d. i. UesuUate; die Forschung selbst, geltthrto

Polemik, Hypothesen, wnm noch so geistreich uod aooehmlMir, fallen aus-

ser den Bereich der Schule; eiu gleiches gilt von Sagen, wie die erste

im vorliegenden Buche (Chrysippos' tuilführung) , von einzelnen Darstel*

Itingeii auf deu buigegebenen Tafeln u. 8. w. Ref. ist überhaupt der Mei-

nung, dass ein derartiges Buch deu Schülern in die Hände zu geben nicht

rathlicb und eben so wciiig noth>vendig sei. Wenn der lebendige Vortrag

sich nn geeigneter Stcllr des wissenswerthesten bemächtigt, so wird die

Wirkung grosser und nachhailiger sein, als die des todten Bnchstaben.

Für die Lehrer hin^i'^en sind Hilfshiicher dieser Art ein wahres Be»

dürfaiss, und die Zahl solcUer Werke ist uichl eben gross. Eines der t>o«
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kaniitesten und brauchltarstiMi ist dii? otica Lcrululi' SAnnnluug : ^Dciik-

mäler der .ilten Kunst. iSach der Ausvvald und Anordnung von C.

0. Müller gtizeichtiet uud radirl von C. Oesterley." ((jottingen, Diet>

rieh. 1832 — 1835. I. Tbl. 75 Tafehi und 37 S. — II. Tbl 1 — 3 Hell

(leUteres von Fr. Wteaeler), bis jetit 45 TaMn mit 20 S. Text — Preis i

im Darebsehaitte V, Thir. » 1 fl, 30 kr. ffSr's Bett. — Diese Sammlung

geht vom kuiistbi st ori sehen Slaudpunete aus. Sie mnfassl in der

enteo Reihe» in 5 Perioden« die Inennabeta derKtmst, den altgrleeUsehdD

Still die hoebste KnnstUute; die Zeil der maoednnisehen Dynastie; die

ütere griecbisehe Kunst in Italien und die griecbisehe Kunst im rdmisobcn

Reiche, — in der sweiten Reihe snr Erlinlerung der Gegenstände der al-

ten Kvnst L nytbologisehe OegenstSnde, und iwar a) die olympischen

Zwölfgotter, t) die übrigen Gottheiten (Dionysos- Kreis). Die Disposithm

des Stoffes ist, wie von einem Manne» wie Ottfr. Muller, es sich erwar-

ten liess, klar und übersiehllich, die bildliche DarsleHung der Yonuglloh-

sten Kunslobjecle^ bei kennCniss- und gesohmackreieber Auswahl, treu und

charakteristisch, die Erklärung kurs und biindig} das gante daher für

Lehrer- und Gyraoasialhihliotheken höchst empfehlenswerth. — Die Oallcri«

des Hrn. Overbeck verspricht eine mit vieler Erudition und umsichtiger

fienutsung der seither angewachsenen Literatur verfasste ErgSnsung der

MöUer-Oeslerloy'sohea Sammlung vom literarhistorischen und ar-

chiologischcn Standpunete aus lu liefern, und verdient daher ebei^

fiüls die vollste BeacMung von Seile der Lehrer und der Gymoasialbiblio-

Iheken. Das lieferungsweise Encbeinen des Werkes erieichtert die An*

Schaffung; dasselbe wird ungelKbr 30 Bogen Text in gr. 8 und eben so

viele Steindrucktafeln in Folio umfassen; der Preis ist auf 2 Sgr. pr.

Druckbogen und 4 Sgr. pr. Steindrucktafeln festgestellt, wonach das ganie

auf circa 9 fl. CM. tu stehen kommen dürfte.

Wien, 1S52. J. G. Seidl.

1. Schmitt Karl Dr., Jakob Ayrcr. Ein Beitrag zur Ge-

schichte des deutschen Dramas. Marburg, Elwert'sche Uni-

yersitätsbuchbandlung. 1 851. SS. 55. 8.— 8 Ngr.» 29 kr. GM,
2. Guttmann Julius, Proreclor. Ueber die Ausgaben der 6e-

sammtwerke von Opitz (Progrcimm des k. preuss. Gym-
nasiums zu Ratibor). Ralibor 1850. SS. 10. 4.

8. Herrmann JuHus Dr. Ueber Andreas Gryphius. Bin

literarbistoritjcher Versuch (Programm der Stadt. Realschule

zu Leipzig) Leipzig, Uinrichs. 1851. SS. 58. 8. ^ 5 Ngr.= 18 kr. CM.
4- P a SSO w W. A., Professor, Daniel Caspar von Lohen-

atein. SeineTrauerspii um! seine Sprache Meiningen, Bruck-

ner und Renner. 1852. SS. 21. 4. — 6 Ngr. — 22 kr. CM.

Bekaotlich erwartet die Gefchichte des dcuirchen Scbaufpiels noch

ihren Bearbeiter. Seit Coltreheds noch heute nötigem Vorrat Aur Ge-

Zcicvehrif^ rsr ilio 9»l«rr. Otm». 1052. VI. Heft 3^
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lÜO BttUig« Mir tiescbiebto der üitM«» <leuUcli«u Lileratur.

fchiebte der deulfcbfla draiutirelMa f^icblkuall (Leipsig, 1757} iß «rar

iiiMMilnilei auf dleCBm Felda gefdielieiii fSr ih» AvGmgb bal BaMilljeh

Mone dinkenawariat geleiflet» volar dao Litararhjllorikani hat nlcliA L.

Tiaek 6ar?iniia vialaa iehöoa beigalrageD, allain ea find diel^ allea ntr

tbailwaifa Vorarbaitan , walaba nbardiaO an TarfaliitdaDaii Sfallan aaiga>

baul waidao muflao. Zwar bat R. E. Prals faina Belriebfiinkaat aoab

der 4aCahicbta diafaa litenlorawaigaa sugewant, allain ona dieLfielia m
lailan. Seine Yorlafingeii über die Oeli^Ghle daa dettUSehm Tbmlm
CBerlin, 1847) find In ganaan and befanden in aolfabeidandeB Zeilen

iluebtig gearbeitet Der künftige GeÜQbiebtfehTeiber viid oavMDlIieh daa

iBehatahnte Jarbandert Ilrang ioa Ange an faOen beben, dann in ibaa voll-

mg fieb eine innige VerfcboielKang der Gmodllaffe des denlfehen Bnnaa»

das volkalbaniUeben dee kifehlichen dca aoliikan des freoidniodaiiiaD €b
die Diehler toteinifah oder dentfcb febrifaen, iR gleiebgilUg; die lalainilcbe

Poefie der dentfebaa in 16* Jarh. nvO fibariunifil iiin baRen nnfarer U-
teratnrgefebiebte anf daa forglanfte beachtet werden.

Die Sellenhait nnfarer Sllaren dramaiifilien Xileratnr, welehe nnr

fon der k. BibUethek in Berlin den Forfcher in anOreicheDder Fülle ge-

boten werden durfte
,

trigt viel dazu bei , daO fich voii Buch zu Bneb

lüfehe Crtheile über Qe forterben; die gewißenlofe Trübheit der neirien»

welche iD Literargerchicbte fabrisiren , hat freilich keine nindere Sobald.

Diere Leute rcltreiben Gervinus one Verrtändnifi aiiß nnd fetzen unnütze

and falflBbe Redensarten und Schlüße hinzu , one auch nur einen Verfuch

zu eigener Forfchung zu machen. Faft alle Schriftftelier des 16. und 17.

Jarli. muOen fich derartig mißhandeln lAßen; daher darf fich auch der

Nürnberger Prokurator und Notar Jakob Ayrer nirbt wundem, daß nan
fein Bild entftellt und mit einigen leicbtrertigen Strichen fein erfaniaa

Obflcht in eine rohe und blutige Larve verwandelt. Lud doch hätte Ayrer

fchon durch die ZaI dichterifcher Krzeugniße auf eine genauere Behand-

lung Anfprurh gehabt ; bentzen wir doch von ihm außer fpchsundilreiöig

Fasnachl- und Siiigr|)ielen dreißig Tingödien und Komödien im Druck

und wißen wir docb .luß der Vorrede des Verlegers (welche ein forpfa-

mer necenfent im Gersdorlifchen Repertorium drni Dicliler felbft zufcbrib)

daß der Dichter noch andre vierzig Dramen verfaLU hat, von deucn fich

neuerdinps einige in einer Dresdener Handfcbrifl aufgefunden h ih» n. ^V.1s

kümmert das aber die Fabrikanten deulfeher Lileralurgefcbichle ? Was
Ticck über Ayrer aufflelte und was Gerviinis nrlheille, wird nacbgefchrie-

hei) und der iSürnberger Froku^ator muß fich one Gegenrede verurteilva

iaßeu.

Die Gewißenlongkcit fnlchen Verfarcns bal Hr. Dr. K. Schnull be-

ftiml über Jakob Ayrer eine Allhandlung erlclieuH n tu l.tßen, in welcher

er gefluzt auf eigene Crkenlniß de« Dichters deuieiben gerechter zu beur-

teilen verfucht.

Nach einer aigemtuien I inlntimg iiber das Drama des Jh. be-

ftimt der Verf. die Stellung Ayrcrs in der Gefcbichte untrer Literatur da-
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Beitrüge zur üe»chicti(e der älteren aeuUctien Literatur. 41»!

Wd, diiO er fmrtgeilirt Inko wn HansMm begoMwo, md Iwrielittl dnm
dtt weiiga waa wir ober reiu Ldbeo wiOan. Hr. Sebmilt fehlkfil Ayrert

LelieBseit swireiieii 1560 «ud }610 ein. Ovfpu die AniUMM v«o 1660

als ungtüreni 0«barl^ar« wird ttth niohls fegeo laOes, ftehsr aber fetMinl

nir so fein daO Ajr«r 1610 Mmh eteigs Jan tot war. io der Torrede

des ppm» tkmtriam von I61S wird A. eielit, wie Hr. Sofa, angibt, als

erft vor kurtem verllorbeB, fsodem gana algemeiD als «wcylaad der er>

bare etc.» beaoiehoet. Mo aweite AbIhellaBg des 9pm tkmärkum und,

wie ieh fjpiler bewetfen werde, anob der gröfte Theil der erflen riwi febon

1610 gedrokt , und was die Vonrede berieblet» dsD dieles Druckwerk rin

&eiigedfcblmD Ayren fein folle, ifam von leben Erben und Preunden er

ricfatei. beliebt M Itebon auf 1610 IKe Angebe von Noj^Keh dafiAyrer

tdOS geflorben tti, mochte daber um fo eher anxonamea fein, als wir

febeo werden daO die Tieekrcbe Anuane, eHl Mt 1600 bitten die eng-

iÜdien Schaufpiule auf ihn wirken können, ftUfeb Ul*

Mach den etnfirenden Bemerkungen befpricbt Hr. Sobm. die drama-

tifche Thätigkeit Ayrers nach Stoff und Form. Die VieireiHgkeit der lie-

bandelten Gpgenrtände in bekantlich durch den Dresdener Fund , welcher

a«eh geilUti^e Stucke bietet, noch größer erfchicnen und A. laßt fieb

um To mer mit H. Sachs in dieCrr Hinlicht vergleichen. Die BesBerkongen

Hro. Scbaultt dünken mich übrigens nicht hinlünglich, ebenfowenig das

)enige was er über Sprache und Vershau (sgt. Die \^'orte «das Prinzip

der t)loßen Silbenzalung ift auch bei Ayrer wie e^t rdw int über das l»ei

uns all< in richtige Prinzip der Betonung Herr geworden" zeigen daO der

Mr. Verf. über die Gefchichte untres Versbaues in völligem Dunkel ift.

fügt diefen Anfürungcn die Krwähnung bei daß auch bei Ayrer din

Unterfcheidung von Tragödie und Komödie rein äußerlich durch den Auß-

gang des Eraugnißes bedingt fei und femer daß der Dichler feine Stüeke

auf die Aufluriing hercrhnet halie. Der Verf. einer Ein/clunteiTnehunfr

hatte hier aufxufüren was fich auü den Ayrerfchen Stücken in fo reieliem

Maße für die damaligen Zurt.-inde der deotfchen Büne entDemeu laßt. Ilr.

Scbm. enthebt (ich diiTer Aufgabe.

Die Kronologie der Ayrerfchen Tragödien befciiäflj^t ihn und der

Ur. Verl. fucht was Tieck in der Vorrede zu feinem dinHVlirn Thealer

.tfifL-efh-lt hritte genauer und mit einiger Abweieliung feHzullelien, Den

Ktioietipuniit bei Htm ^vie bri L. Tieck macht die fi'-i Ayrer hervortre-

ti utle KiHNvirkun« t( s m Llifclien Theaters Diefelbe Konte nur durch die

fOfieiiauleu en'jlir fnii küiiiodinnfen vermittelt fein, über Nvelcbe ob fie

Engländer ^^nrcii die englifeh Ipielten oder Deutlche die englifche Stocke

überfezt naeli i)eutfchlatiü brachten viel geftiitten ift. Tieck nam bekant-

lich an, daß fie nach 1600 zuerft in Deutfehland auftraten j der Dresdener

FtirjJ fiat aber ergeben daß Avrer bereili» 159'» — 1508 unter englifchem

EnilhiLH IVhrib und man hat alfo die englifcben Komödianten ein par

Jare \or 1(100 aut d<4> l i itliiut verletzen müßen. Meiner Anficht nach

luuL/ dieü togar um eni t^ar Jarzebnic gefcheben. Bekanilich fallen die

au*
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469 Beitrage luf Geeohielite der älteren deultcbeu Literatur.

cDglirchen und die niedcrläudirchen KomSditiiteD daiuliger Zeit ciiAimmeB

(ein Grund um an keine wirkliehen Engländer la denken); niedeittndiCBhe

Spiel k uie fpielten aber bereiU 1561 in der Bafannbe in Wien, wie Schlager

in (einen Wiener Skiizen anO dem Mittelalter 1639. 88. 216. 318 anfört

(Wie flüchtig PruU arbeitete, der Sehlagera Werk bennsteb teigt aicb hier,

da ihm dielii wichtige Stelle eotgicug. Vgl. reine Vnriernagen. 8. 110.)

Wir gewinnen damit ein bei weitem fruberes Datum I6r das Auftreten

diefisr fremden SebaaTpieler nnd mfiOen es auijgeben ihren EinfluO auf

Ayrer an ein beftimtes Jar feiner prodnetiven Zeit su binden« da er fie

jedenfato fohon kennen letnle als überhaupt die Biwe ihn aniusieben be-

gann. Die Perioden welche Hr. Schmitt (&r Ayren TbStigkeit macht, ver-

mag ich überliaupt nicht aniuerkennen; er unterfcheidel eine erfte Zeit,

wo A. volkstbümliebe deutfche Stucke fehrib , eine sweite wo der deut-

fche und englifehe Gefehmack in ihm kfimpfte und er Stücke mit und one

englirehen Narren dichtete, nnd eine dritte worin er dem engtifebeo Ein-

fluHe gani verMlen war. Meine Anficht ift im algememen diefe.

Jakob Ayrer ift der leite Vertreter des mittelalterlichen Sebanliiiieis,

welches ficb nicht auf dramatifohe Bntwickelong von Theten nnd Rarae-

leren verftund, fondern darchanO epilch war, in Oetpr&chsform enalte und

die Terfchiedeuen EräugniOe in an einander gereihte Ssenen brachte. Die

ganse darlleUende ILunft des Mittelalte» hat bekantlaoh diefe epifcbe Fär-

bung. Für Ayrers Stellung in nnTrer Literatur ift es nun hervornechend

daß alle feine Dramen dieO Wefen deutlich an Hch tragen, freilicli die

einen mer ala die andern. Am augenfclieinlichrten ift es in der Tragedi

oder ganlzcn Hiflorie von der Erbauung des Stiftes Bamberg, welche die

baml)ergifcbe Gefchichte von dem Streite zwirchcn den Raijonbergcrn und

Konraüinern an biO mr Stiflsgründung durch Heinrich tl. ersält, aifo

durch mer ais einhundert Jare Tpielt. Aber auch in den Dramen, welche

nach cngUrchen Muftern gearbeitet fnid oder wenigflens den euglircliea

Jahn haben, in der epifcbe Earacter geblieben; (iftni das englifehe Schau-

(j|>iet hatte auf Ayrer einen reiu äußerlichen Biofluß, der fogar kein guter

war fondern alle die AußwQchfo eraougte, welche der ganzen Poefie

Ayrer« mit Unrecht vorgeworfen werden. Die Sprache ift fleifer und

fcbluchter, der Inhalt ift roher und unflätiger als in den übrigen Stucken,

man ficht allenthalben daß Ayrer, wenn er nach eiiglirchcr Weife feine

Dramen richlote, nur dem Zeitgcfchmacke nachgab und auU feinem eige-

nen Wefen herauligiciig. Schon auü diefem inneren Grunde verwerfe ich

die Meinung , daU unfer Dichter in feiner rpnN'ren Zeit nur enghfchc

Stürkc vcrfilUe und daß er, welcher ein deuUch[tatriotii'cher Minn war,

den heimilclicn Stolfen nur im Anfange gehuldigt habe. Es kommen aber

auch äußere Gründe hiii/,u. Einen folchen linde ich in dem Julius l\c~

divivus, welches Stück von den meiften und auch von Hrn. Sehuiitl für

das älteftc Ayrers gehalten und in das J. 1585 gefielt wird. Ich muß
hierauf genauer eingehen , du fich bei dien-r Gelegenheit die gewiUenlufe

Trägheit einer ganzen Gattung von Literariullorlkcrn uachwcifeu läßt.
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Beftrüge inr Oeeehiclite der älteren denltcbeD Literilar. . Mi

* Alle diojenii;cn welche den Jiiliiis Hedivivus Ayrers in das J. 1585

fetzen berufen fich auf eine Stelle in Ciottfehcds nÖligem Vormle (1, I2i)

wo es unter dem J. 1585 heiCt: «Jacobi Frifcbüni Julius et Cicero re-

dipiPUt , wie fic wieder auff die Krden kommen, ?nd weO fie fich ver-

wundern, fpielweiü verfafft (von Jacob Ayreru) Speyer." Zwar hat keiner

biß heule (liefen Ivinzeidruck des avmrfchen Julius gefehen , Ewar koutc

mau auß der Vorrede des ojf//s /lietiiricum fchlieOen daO von Ayrer vor-

her nofh kein Drama gedrukt worden , indeffen das alles fchSrfle die

Augen nicht um die fJednnkcnlorigkeit , welche fich GoUielied in diefer

Anfürung zu fchukltii kommen lieU und dit tleullieh vor Augen ligt , £u

erktuneu. Der Julius Redivivus ifl bokantlicli ein Werk des auügezcich-

neteu Nicoderous Frifchlin, erfchin Straüliiirg bei Jobin 1585 und

wurde noch im felben Jare von Nicodems Bruder Jakob in deutfcher

UebeileUurig i\\ Speier hcrauügegeben. Diefe CJobertragung Jakob Frifch-

lins lag GottfchedLii vor, welcher fafelnd das «von Jakob Ayrern" binzu-

fezle. was» von utifern fleißigen Literaten nacbgefafell wurde. Er ifl dicO

ein kleines Beifpicl wie die Gefchiohle unferer neueren Literatur behan-

delt wird. Auf diefe Weife halte man für ein Ayrerfchcs Stück eine Jares-

zal gewonnen und nun kümmerte man fich nicht weiter darum. Aber

wief Hr. Schmitt oenl doch S. 15 dieO Drama eine «etwas ungcfchickte*

Deberfetximg des Frifohlinfcheo JuJias? er bat es alfo gelefea. Ich be-

haaple trete den daß die0 nicht der Fall ift HSlIe Hr. Sebni, den iulius

geUfen und, was dabei ndtig warde, mit dem Ofigiaal Tergliehen, To

hStte er gefunden dail Ayrer nielit fo gans ungcfchiekt Yerfor, daß er im

Oegentheile im ganien fleh gewant seigt und daß er keine wörtliobe

Oeliertragung (ondern eine freie Bearbeitung gab, in welcher er vieles

YOQ Frifchlin wegließ, vieles und darunter manches gehmgene hintufSgte.

Schon das hStte Herrn Schm. bedenldich machen muOen den Inllns ffir

das ittefte Sluck Ayrers an ballen, er bitte aber auch beim lefen des

Stackes eine Entdeckung machen können, welche mir nun bleibt, nämlich

daß dieß Dran» von Ayrer im I. 1599 oder 16(N) bearbeitet wurde. Gi-

cero fagt nimKch in der xwellen Scene des erflen Actes bei Nicod. Frifch^

fin s wm$ e» tempore migue ad Mune 4im eit^ fimt tniiU ftx-

eenti ei pruße vigtitt fa^tem, bei Ayrer aber gibt er an» daß Ge (er

und Gifar) vor fechsiehnhundert iwel und vienig Jaren gelebt bitten

(Bl. 103 rw.); wir fehen alfo daß swifchen dem Julius Prifchlins nnd dem
Ayrers eine Zeit von fSnftehn laren lag. ledenfalls haben wir ansunemen

daß Ayrer lieh bei feiner Rechnung nach dem lar des erfcbeinens von

Frifchlins Dichtung richtete $ diefelbe ifl 1585 außgegeben, die Vorrede

Friirhlins ift an den Iden des Novembers 1584 unterseichnet (die Komödie

felbfl ift etwas ftöher gefchrieben); wir bekommen demnach, je nachdem

wir 1584 oder 1585 tu Oronde leg^n , das lar 1599 oder 1600. Oegen

diefe Berechnung könte jemand, welcher den Ayrerfchen iulius kent, einen

feheinbar entfcheidenden Einwurf macheUj indem er die Stelle Bl. lOd vw.

$p. 2. anfQrt, wo es heißt: «Als naQh Chrifto des Herrn Oeburt VIeicehen
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MI Üeltri^e im Oeielnelilc dar ällercn dMtadieQ Lilenlor.

hiiiulcf l vierzig zelilt wunl M.'ins (lulU iibert^ derlclbig lu» l.i der das erttc

-

Buch truckeii ließ Vor litindert \mi riebeiizig Jahren.* Hiernach tielc der

Julius auf 1610, alTo zehn Jare fpätcr als ich jufftellc. Ich glaube indef-

fen daß hier die llaud das UerauOgcbers oder Druckers im Spiele ift und

diefer die hundert und fechzig, welche Ayrer gefchriebeD, in iiuiidtri und

fi' benzig änderte, geleitet dureh das perrönliche InterafTe das er alsDru« ker

au diefer St- lle nam Meine Vermutung laß! Tich durch ©inen äußeren

6rund Itül/i n. Her j^ndte Theil der Tragödien und komöditn uml dann

der Julius liad lutiulu h uiil denfolben T) |»eu und auf tlaffelbe I*a{jier ee-

druckt wie die Pasuachlfpiele , die hinten die Jares/al 1616 tragen, rvur

die lezlen Bogen der Tragödien (von Dddd au oder ßll. 439 — 464) ha-

ben neue fcharfe Scbriftzeicben und beßeres Papier; ich glaube alfo daß

auch die Tragödien 1610 unter die PrelTe kamen, aber durch irgend wol-

abm Srund ligen blibeii und erft 1617 zu Ende gedruckt wurden. .IN«

Vomde des Druekers Ralttiarar Seberff ifl an 1. ianoar 1618 «ntetiaieh-

tat Sa vIeJ Aahl niromar MH dafi dar Juliaa niahl 1!^5 liUI vad daft

er oiakt du «rfle Stoek Ayrera war. Dar daolfoha PatriotisniiM» watehar

dea Mim durcliglulit, ifl ftbrigena aoeh eia Bewais gegeo jaoa Mswuog»

daO Ayrer oaeb dea larao 1591 — 1596 fich dem deollobeD wd valka-

thfinliahaa §uis abgewant haba. Ich bin fall fibaneugt daß vida dar

Panaebtrpiale; welcba anO dautfehar Saga und Enilmg eotnoinmen find»

ia diafa latlan lara unfara Diehtera fallen. Binaa waa allardiniei den eng-

liCßban Narren hat, abi*r ein damaligea LiabUngslbama der deutkhen ba«

bandalt und vorin anob Haoa Saeba anflrill «dar eaoiadifaba l^iocaO wi*

der dar Königin Podagra Tyrannaj* fiit in daa Jar 1602. Ayrer anrfliot

nämlich ainaa Yerwaaten Gediehtea daa HanaSaaba (Bin Qaljpraeb der Oot*

tar ab dar adlan md Bfirgariiaban Kranekbeit defl Podagram adar Zippar-

Mn) ala tot acht nnd funikig Jaren verfiiAC. Da oon dafllBlba nach Saeba

eigener Angabe 1544 gedicbtat ward, fo febrib A. jene« PaanaabtTpiei 1602.

leb maina alao daß wir bei J. Ayrer kaina dautÜBba nnd keine

engUCDbe Neigung der 2eit naalr la fondem haben, fanden daO beida,

waa dar Draadener Pnnd für die lara 150i—98 nnarnfteOlicta baweifl,

in ihm neben einander glengen. Eine kranatogifaba Ovdnnng feiner Slaefce

aoa engttfebe Pirbnng ift meinea eraohtena naeb fahwiarig, da die SprnoiM

und dar Yera keinen bafondaran Unlerfcbiad liarfnrtiaton kOen nnd die

Grade einar mindemi oder größeren Steifhält In dea TragödieB wenig

nnler einander abweiaben. Dagegen ISßt lieb in daa Stiiakan englifcher

Anlage laieblar ein aeitüfiber Oaterfebied Biohett. In einigen deifalbea

eilebeint nämlich der Jahn nnr ala Inflere Zutbat, in anderen dagegen

ifl der Oiabter feiner Heir geworden und hat ihn In die Handlung tiefer

varfloabten; fie werden wenigflena tb^lweife fpaterc ErzeugnilTe fein. In

fblcher auOgebltdeter Geflalt tritt er anf in Tarquinius Prirkus (Jahn der

Doli) Sarvius Tulling (Jodel der Lackey oder Kutfcher) Macbumet (Jahn

der Narr oder PofTeoreißer) erfte Komödie von Va)en4ino und ürfo (Tur-

iain der Narr) SolUan Yon Babilou (Jahn dar Polt) UA^ßtd der dritte (Jalm
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Um. Jaka dtr Narr) Itelf ia Cypem (Ukm Klam) voo dar ÜBhimiB

PhoaMa (Jaho der kvrtiwailar) Komödia tob sway« BHUam aoO Syra*

«da (Mm Panier) fon der rahonea Sidea (Jäte Malitor) vaa iweo ffirfl-

liehea Bihtea (lato TOrek). Pfiebl aaOer Aaht darf aaeb daa ?ar>

UHaaO dea Maa aa de« Bbiaolmll (Herald) gelaOan wardea, waleheai

te iUeraa daulÜDliea Diaiaa Prolog aad Bpplag dbarliagen ilt Bei Ayrer'

hat der Bhreabolt diefe «tponiraade «ad maraNfiraade Aufgabe la dea

Aar Mekaa aaß dar rltelMiea MahieMe , im Mahamot« Theodofiaa»

Sngdtelrieh, OtaH, Woittieterieh , Tbefeoa ood den beiden Dramen voo

der MelaGne* la der Stiftoag Bambergs ist der Proleg jedenfalls dem

Herold cugedaebl, wenn aaeb nar die Deberfebrift 'Vorredt* daalebt,

dma der Epilog ift ibia mgerehrielien. in dem Julius Redivivaa bat

Ajrrer die Einleitung dem ß.iiier Oramo, den BefcbluO dem Merkur gege"

hen. welobor bei Frirchlia bfidc Köllen hat. Im Otto, in den beiden er>

flen üramen Ton Valentin und CJrfus, in Sultan von Babilon, in Edwart

dem dritten find Ehrenholt und Jahn Kufammen in diefer Hinllcht gebrauebt»

fo daU der eine den Prolog , der andere den Gpilog bat ; in einigen an-

dem liackurirt der Jahn mit Perfonen des Dramas, wie denn im dritten

Stuek von Valentin und Crfas Vorrede und Nachrede einer folchen (dem

Waltwitt) Qbergeben fmd. Ganz geftört ift die alle Einrichtung in der'

Pelimperia , der PhöntEta , den Brüdern auO Syrakus und den zwen fuHl«

liehen Raten. Diefe Dichtungen zeigen die iiingahe Ayrers an den engli-

fcben Gefchmack am entfchiedensten. Weniger dürfen in diefer Hinfichl

die einffelecff'ti f.icdpr in AnfrhKij^ komaien , da Ayrer hierin einer im

deutfchen Drinia feit iaiige herfchenden Sitle folf^te und wir darin keine

Aimäheruiii; an das englifchr Shiüfpi»*! zn fanden hahon. Als Hewcife ei-

nes iitclii utit)r(l''u(riidt>n !\riiviii ii l'alf-ntes Ayirrsliud diefe Lieder, welche

ttr, J>chii}. gar nicht erwähnt
,
jrdnrti wichtig.

Narh den Traeödien und kdiaodien häüp Hr. Scliuuit die Fasaacbt-

und Singipiele zu belpiutheii geliald , aHein er macht e<5 (Ich To leicht

damit, wie es in einer anderen Wiüenichaft fchwerlich der Vertaßer ei

ner Monographie wagen wimlr. Kr hehAudell diefe Dichtung<?n , iu de-

nen firh Ayrers Begahuiig wtil liedtjutcnd ( r als in den Trafioduii 7r\^l,

ganz kavaliermäßig und äuOert fer naiv: «da diefe in ihrem karacter ais

Gelegenheitggedichto um weniger inlerefsiren können . To möge hier die

Andeutung geuiigeii daü wir auch unter ihnen ältere meist derl>e
,

jün-

iirrt' gewandter gefcbriebene und mit dem Clown auQgeftattete Stücke,

und als der fpateflen Zeit angehörend Singfpiele unterfcheiden können;

(S. 27). Gelegenheitsgedichte nent Hr. Schm. djefe Techs und dreißig

Stücke warfcheinlich , weil fic für die Kaftnaetitsluft (Tt lchru'lion wurden,

fein Urtheil über die Dichtungen mit und oiic ( lown lif fodaaii meines

eiaalltaBB falfcb, da ich gerade die Stat ke one eni^lilr [irn .Narren für die

g^waataren und geiflreicheren erkennen muß und die Ichlecble Wirkung

dea Aafllaada auf die koraifche Perfon in den Stucken mit Jahn ganz au-

gaaOUlig hervortritt Diejenigen Spiele , welche auß deutfebem Stoffe aad
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(kpide gearbeitet find, zeigen was Ayrer als Dramatiker ta leiften ver-

mochte; die gute Anlage, die gcwnnte Auüfürung, das voUumäOig

fchlageude in der Sprache beweir<n, daO Hch unfer Dichter nur ^cz-^un-

gen auf den Kuriairtelzca der Tragödie ,und io der britifchen Mafke be-

wegte. AuO dieren Stücken, welche Ayrer nach der Dresdener Hand-

fchrifl mit gröfter Leichtigkeit an einem Tage zu dichten pflegte , konle

Hr. Schm. für die Erenrettung deffrlhei» fer viel entnemen. Er vcr-

fchm.'iht (ließ aber, beranken zum Theil in der Anficht daß der Ciown

den l'aHiiarhtfprelon geiiii/t habe. Hcher das Vcrhällniß dtMfolhen zu un-

fercm komifchen Drama hegt er iilH'rhaupt eine Anficht welche mich fer

uuklar deueht. Darül)er war bei (jervinus (3, 102. 3. Aull.) weit beßc-

res zu finden, wenn dem llrn Vf>rr. nicht feine eigene Forfchunsen zu

Hille kommen wolten. Daß die .Süiiilpi , welche für die Gelchiclili der

deutfcfien Oper hckanfli'^h höchft wichtig fiiid. mit einem Worte ai)ge-

than weidrn, läßt fi( h (Im eh nichts rntrchuMisen. Auch für fie mag ich

keine abu'i lüiiderte Kntf'.ehungs/i it uuiemen. Lehrigens haben fie bedingt

durci) ihre Form einen untergeonlnelen Wert an und für fich. Nur in

floflicher llinficht bieten auch Tie manches inlercffante.

Zum SchluOe feiner Abhandlung fucht Hr. Schmitt das VerhältniO

Ayrers zu feinen draraatifchen Vor- und Nachgängcrn zu bellimmen. Be-

greiflich mufle in erfterer Hinficht unfer Dichter mit Hans Sachs vcrffli-

chcn werden; hei vielem äaliclien unter den lieitlen >iürnl)ergern , woiiei

die reichshürgcrlich - palriotifche und die protcflantifehe Gefiuuuug mer

hervorzuheben war, beftimt Hr Schm. ihr Verh.iltniO dahin daO H.

Sachs in den Faflnftc lufpit leu
, Ayrer in den Tragödien den Vorrang hai.e.

Ich bekennu eine enlgegtiiaefezte Anficht: H. Sachs verfltlit weil mer als

A. einen Iragifchen Stolf dramatifch zu gefUilUn uiul weiß auch mer lei-

dcnfchaftliclies in die Karaclcre zu legen. Crweis meiner Meinung kann

die Belagerung von Alba fein, welche von heilten Dichtern bearbeitet

ward. (Beiläufig bemerkt , ifl H. Snchfens Tiagedie von den fechs Käm-

pfern Anlaß zu einem lilcrarifchen Betrüge gewefen , der 1579 zu Wien

dareh Oeorg Lucz auOgeübl wurde, der das fachftfche Stück nur mit

Abänderung der SehluOverCo dem Erzherzog Kerdiu&ud als das feinige

vorfurte. Vgl. Schlager Skizten 1839. S. 212. DieO Imt Bleiie SehaQf|i.

dei Ha. 2 , 424 iiielit tieachlet , todem er dieO wü Scblayer a. a. 0,

409 ff. mitgetbeilte StSek als Dichtung des Luci an(6rL> Die tragifcheo

Perfonen Ayrers fchreilen ungefchikt, leblos und höltem einher, wareod

die Geftalten feiner Faltnaeht<|*iele den lebendigen QeÜt dea 16. Jb. «t-

lenihalben verraten. Und wfirend er in den Tragödien nicht über die

epifche kronikenartige Anlage hinaiifkoint, weiO^er in den Fannacbtfpieleii

deutfehen Stofltes das epifche dramatifch so bilden s ich verweife auf die

i»piele Yon CSefhtter Tod und von den Landsknechten die nicht in ttimmel

noch Hdlle kommen können.

Geber das was nach Ayrer komt, hat Hr. Schmitt karte Anden-

tungen gegeben t Opitz, Rtai, Gryphius werden erwähnt. Einige Stellen
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aoO Ayrerrchci) Draineu fchließen die AliliMidJiingy welche den Anfordü^

ruDgen, die wir an eine literurgeMkiehtliehe EiaieltflH»( lu nellen be*

reefaAigt lind, nieht «DtTpriciil,
^

Jene Zeit, in welcher Ayrer diehtele, ift für die QeTefaiehte iiDfe*

m Literalar ungemein wichtig, da Geb der Oebergang la dem neuen

wriehes Opiti auüipiach , Mohdem es längft gefult worden war, in ihr

TCfbereitete. Bi bleibt für ffe noch gar Tie! tu thun , weniger vielleloht

ßr Opils felbft, nbfcbon auch feiner Würdigung noeli die Hauptgrund-

Uge, eine kritifehe ioOgabe feiner Werke, abgebt IKe Erkentniß diefes

BedurfiiiOes YeranfaOto Hin. J. Ovttnann, Prortetor am Gymnafiom
in Batibor, lu einer Vorarbett, indem er für das Onerprogramm jener

Anstalt aufl dem J. 18d0 sine Befehreibong der GefamtanOgaben
von Optts nnlemam und sn diaiam Zwecjtd die ber&mte Rbedigerifehe

Bibliothek bei St Elifabeih in Breslau befuehle. Hr. G. befdueibt fol*

gende AoOgaben: die ?on 1024^ welche Zinkgieff beforgte, die von 1625

welclie Optts felbft herauOgah, (die nüchAe foa 1629 konte Hr. G. nicht

eiofeben), die von 1635 one Ort (Waehler nent Breslau); fodann bildet

er eine fünfte in diefer Zubmmenfelzung s M. O. geiCUiche Poemata Bres-

hu 1638. M. 0. weHiiehe PoemaU t. Theil Breslau 1639. anderer Theil

Fraofcf. a. M. 1644. Einen Druck von 1640 welcher Dansig als Bruok«

ert nent und die Amfienlamer Aufigabe von 1645. 1646 betrachtet Hr.

G. als Nachdrücke diefer von ihm konflruirten IBnften. Altein die Kon-

truetion ift nicht richtige indem die Frankfurter AuBgabe von 1644 eine

felbftClandige in xwei Binden war, deren erfter Band der Bbedigerifchen

Bibliothek ebcnfo abhanden gekommen Tein muO als der zweite der we-

nig gekanten von 1639. Hr. G. berchreibt hiorauf die rechtmüfiigu Dan-

ziger AuOgahe von 1641, deren Rahm die berigcordnetefte su fein er

anficht und allerdings manches fchlechto in der Anordnung nachweift.

Die Frankfurter AuGgahe von 1648 fchcint der Rhedigerirchen Bibliothek

ru feien, wcni^ncns erwähnt Hr. G. ihrer nicht. Nach der letten des

17. Jh , der dreibändigen Fellgibeirchen von 1690, deren geringer Wert

angegeben wird, befprirht Hr. G. die von Bodmer tmd Breitinger neu be-

gonnene (1745) und die fchiechte Trillerfclie (1746), welche die Fort-

fetzung der hodmerifchen unmöglich • machte. An einigen Epigrammen

legt tir. G. feine Aiificlit über die kritifehe Behandlung Opitzens dar.

Nicht one Verdienft wäre eine änliche Berchroibung der BinzelauO-

gahen Opitzifcher Gedichte, wozu die Fireslauer Bibliollieken , namentlich

die Univerfitätsbibliothek , viel Stoff holen. Rekanllieh ügl auch manches

von Opitz ungedrukt. Programme der Schulen find ein giinfliger Ort dir

folchc bibliographifche Mittheilungen, durch welche fich auch die öflcr-

reichifclien Schulmanner bei dem vielen, was in unfercn Büchereien ver-

flekt ligt , ein bleibendes Verdienft erwerben könten.

So bedeutend U. Opitz für ili. deh lurhte ^inferer Literatur und

Sprache iff und im 17. Jarh. in du l» i [IjiUicht kernen Nebenbuler h^t,

fo wird er doch ia dicht erifcher Begabung von manchen Dichtern Jener
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Zeit ülx rtrofTcn. Zu (bt r» ii ^eiiort voniemlich A n d r e as Gr yph iui.

Ueber ibu bat Hr. Dr. Julius Herrmann, on\. Lerer an der ft^t Re-il-

fcbule zu Leipzig, in dem l'rograinm diefer AofUlt von Oflero 1831 ein«

Ter dankenswerte Arbeit geliefert, die von den KsntniOen und dem Ge-

fehmacke des Verf. ein fchönes Zeu<^niO gibt. Der Hr. Verf. befprieht m

der Binleitoog die gefchichllichen VerhältoiHe SebleGeiis rückTicbtlieh fei-

. B«r Bildimg iind bereitet «Ifo den Hiatergrood anO dem Geb Gryphi 6e-

lt«lt henuOhebt. Die Blato fcMefifeber OelerfiMikeit in 16. und iige-

hendeo 17. Jh. wird erwfihui nod der EinfloO hiervoa auf Ofiili «ad die

erfle reblettrehd Sehttto horvorgebobeo. Bekaiittieb bat Aug. KalM

(Prof. an der Mw. Breslau) in feiner inbaltareiehen Sehrift cSehtenfoi

Aottieil ao deatfeher Poefie* (BreaL 18S5) diefe VerhältniOe traHM dar

gellelk , und dabei erw&hut daO die Voll[S|ioefie in Suhielien au der M^
tendiohtuDg in keinem VerhiltaiiBe geflanden habe. Wenn nun aber diaCi

Aeußeruog von Oervinus einfeitig aufgefaOt und von Vi]mar gar so der

Phrafe veiarbcitit u ur le, daß der Ichlefifcbe Boden «iiu ht überwachfea

war von dem krafhgcn wilden Kraute einheimifcber Volkbdiehtuog,' fo

muß man dajsresen KinfpiiKh erheben, um fo mer als fie auch von ei-

nem iViiiit fa vürlichtigen (jelerlen , wie Hr. Horrmann fich zeigt, aacb'

pclclirieht n wird. Die Sammlung der fohlelilchen Volkslieder von flofF-

manii von FalicrslebeQ (Leipz. 1842) hat bewiefen daß in Schlefien eiue

Fülle des Volksliedes lebt und von jeher gelebt haben muß, wie fie fcali«

iert gar nicht ante. Außerdem hat mir meine Befobäfliguug mit den Sa-

gen Märchen und Gebräuchen und mit der Mundart Schlefiens die fcbia-

gendrten Beweife gegeben daß die deuifoben, welebetm 13. iahrfa. Schle-

fien d'-m germaailbhen Stamme auruekauerobeni liegauneo, das.firbe ib*

rer V&ter in die neue Heimat mitnamen , und femer daO die IMkipoefie

des IS* u. 16. Jh. fu wie die ganse wlkamfifiign Riobtong jener M
aueh in SoUeTien die deutfcben Votkafobiehten durobdrang. fii maogelle

aUö durcbauO auf fehlellfebem Boden niehl an dem « Kraute deatfoher

Voikadiohlung)* wenn es aber gerade ein Sehlelier war weleher die Wen-

dung unferer Literatur von dem volkatfaimiiehen tum univerMm «alM
und wenn ea Sehlefier waren, die foleher Wendung iwiAcbft felgten, k
war diefl theils zufällig, theils duroh die Blöte der humaniftifchen aoi-

erfellen Literatur im Lande gefördert, theils durch die poetifche Aiil^gä

uud Neigung des Sehlefier erklärlich.

Hr. Herrmann bat fich nicht die Schilderung der gofamten Erfchei-

nnn«? nnd Thätigkeit Andreas Gryphs zur Aufgabe geftell , fondoni nur

der Mumciilc foiiies Lebens, welche für die iniicre A(iDhililiiim ^ie^ Rich-

ters wirhlig waren, und ferner die Darftellung lemer lyrilchen Kigen-

tbümlichkeit. Beide Vorwürfe werden von dem Hrn. Verf. mit groüer

Sorgfamkeit behandelt und fomit ein Ireoet Bild dea tüohligeo Maou«<

gezeichnet, der mit feiner fitlicben Stärke und feinem unvertagten Stre-

ben aufl kliglicber Zeil ala Bürge beOerer Zukunft herauOragt. fiiae
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irOQOlogifBlie fFeberflebt d«r pootifebeii Werke dee Andr GryphÜM be-

foblieOl m» eoipMeiiiwarte Arbeit

Es febiiol fich geseDWirtig den Diehleni des 17* JIl eine groOere

AallBeffUhaikeit alt bifllier fwiide ii in wette» ; kb ktim weaiglteu noch

fiM Sebfifl die bierber gebort «idRien , die AbhMidlwg des Bm. ProH

Farfow ia MeiniiigeB fiber Deoiel GAfpar von Labetfteio.

Br. Mb«r Inidel dieMbe alt Aakfiadigiiiig lud Probe eiaee groOeo

DnlerneiMne in die Welt Die benrortreteode Notwendigkeit» die Gefebiehbi

dee deatlbbeii DnwMi genauer ale biOber gefebeben, m beacbeileiik bat in

ihn and feinem AaMagenoden Dr. Ueaneberger den Plan enHteben laOen

Wae Ludwig Heek in dem denllBben Tbealer begonnen IbrtnfelseD. Sie

briibnebtiiien demnaeb jede «nf draoMittfehem Oebieie biO tnr Zeit Im-

lage herWirragende Erfetieinnng lam Gegenllende geCobieblttcber Darflei-

hmg ra maohen und ^an dieMbe (tete den eilllindif^en und onTerindcr'

%m Abdroek weoigflens eines ganten Draame antureihen. Untergeordneie

Dichter und Dichterreihen lolU-n in befondcrea an der Iteireifenden Stelle

eingefehalteten AufTätzen Berüekflcfatigung finden.*

WeT fich für die Gefcbichle unfcn^r Literatur intereffirt, wird fol-

chem Entwürfe gewiß feinen Beifall fpenden und auch Bericbterftatter

fSeht der Verwirfcliebung roil Freude entgegen, leh zweifle nicht dnO die

Herren Ontemeoier nach ftrengem Plane verfaren und nicht eine willkür-

liche ongefehichtliche Reihenfolge ergreifen werden. Meiner Meinu^ nach

üt für fic die ganzliche (Jmart»eitoog und forgfSttige Vervollftandigung von

Gottfeheds nötigem Vorrate eine unumgängliche Vorarbeit, denn erfl hier-

durch ift die Eniwickelung unferer dramatifchen Literatur zu übcrfehen

und darnach die AuOwhI tu trefTen. liei der Schildermig des Lehen«; und

der Werke der einzelnen Dichter wird alles zu lierurkfiRhtigen fein , was

für einen dram.itifchen Poeten wichtig ift: leine Zeit, feine Lehensverhält-

nißo, (lif Zfjflände der Büne, fein VerhältniU 7t? den .Stoffen, feine Sprache.

Ich wnnri;^ vs daher nicht gutzuheißen , daß Hr. t'affow die Betrachtung

der Spf if lir 1 j ilienfl ein«! für etnf Ztifr-ibf erkl irt, welche in dem Kroßeren

Werke wegbleiben loil ; die Spraclie lil ijei jedem Dichter und uamenllu h

beim (Iramalifchf n »'in \\ i fi iiti k Ikt HkmI Iniiirs VV»'fen8. (Tnd durch liie

möglich»' L.xiii.'c\\ ciU; iit;i* gKW.'.lpri'rht'rilrhi i) (iilettaiiln'chea Leleweit wer-

den fich ilif firririi I'nlernemer doch niclit beltimmen laßen? — Ich halte

ffinL-r die MiUheilmiL^ fines ein/.igcn Stückes bßi dm irgend bedeutende-

ren Dichtem für ganz unzureichend; Hans Sachs, Ayrcr, Gryphius und

so naancher andere sind auß nur einer ihrer Dichtungen nicht genügend

XU erkennen. Daß die Stücke nicht befchnttten und vcrlchniüeu werden

dürfen, verfleht fich von feibfl. Die Außwal mnii natürlich mit gefchicht-

lichem Sinne und oi>e alles Vorurtheil getrolT»n werden; hätte Tieck für

Ayrer eine gerechtere Wal getroffen, fo winde derfelbe richtiger beur-

theilt worden fein. Ich glaube fodann d.iO diu liLdcultudtnen Dichtern

Doch etwas nier „/etl uinl Papiei ' zugewaiit werden müße als in gegen-

wärtiger Probe mit Loheufleio gefehieht, namenUich aber daß fie im ge-
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naueften Zurammenhange mit ihrer Zeit dar/.uUullca fiiiii. [.ohenrtcm hat

füit hundert leren fo viel Abneigung erlragen muQen nis vonicn) Zuiiei

gung; wenn man ihn als Kind des 17. Jarh. betrachtet, fo fallen aber

viele der Vorwurfe, welche man ihra gegenwartig macht, auf fein Zeit-

aller. Diefe hiftorifehe Ruckfiehi foheini mir Ur. P. elwae aoOer Augen

gefeit lu haben; ieh erlaube mir ihn auf di« zwar karte aber treflidie

Würdigung Lohenfteina durch Aug. Kahlert aufmerUiun tu maehea. (Seble*

fiens Antheii. S. 53 tf.)

Wir wollen uns nun der Abhandlung im einseloen luwendea. Hr.

P. erofltaet diefelbe mit gedrängter Deberiieht der Haa|»tpanete in Lobea-

lleina Leben $ Idr eine aufifiiriiehere Arbeit wird jedeufiili die fletOi^»

Arbeit dee Hallifohen Profeffor George Ghriftian Gebauer au benutien üna.

welche derfelbe der zweiten AuOgabe von Lohen fteins Anniniue (173t)

voraußfchickte. Nach diefer kurzen Biographie beginnt der Hr. Verf. fc-

gleich die Befi^erhunti; der Trauerfpiele, die er nach ihrem Alter alfo ord-

net : Ihrahini üafr.i, Cleopatra, Aeriiiiiin;! Fpichiris, Sophonisbe, Ihrahim

Sultan. Er treiit hiernnt die Ai^rippiu.i uiul i;[>jL!haris von dem ihraliiiü

Baila , weichem lic nanh dvvi fonfligen ZeugniUcn in der Entflehungs7eit

nahe flehen und hält die Worte des Verlegers FelUibel, welche fich übri-

gens fchon vor der AuOgabe von 16B5 linden, fle feien Lohenfleins airflor

Jugend Schulfrüchte* gewefen , für faifch. Schon Gebauer in feiner er-

wähnten Vorrede zur zweiten AuOgabe des Anninlus hat den (Jnterfchied,

weicher zwifchen den beiden StQokon und Ibrahim Bafla durch die Schreib-

arl und durch den Mangel der gelerten AnmerkuDgen hefleht, henrorge-

hoben , aber dadureh au erklarea gefuebt daO Lohenfleiu jene swei Tia-

gödien bei der von ihm felbft 1665 verannalteten Aufgabe uberarbeitol«.

Ich ftehe niobt an mich feiner Anficht aasufchlielSen und gegen die Grunde,

welche Hr. PaJTow für ferne Meinung aufRelt, folgendes lu bemaikea.

Die Worte, welche Hr. P. auO der Zueignungafchrift dalSr beibringt daO

beide Stucke erft nach 1657 enlfUnden feien, feheinen mir eine blo0e

Schmeichelei tu fein, welche dem regierenden Kaller gemacht wird; 4cr

Draftand femer daO Epicharis und Agrippina n«ich der Cleopatra gedruckt

wurden, beweift nicht daß Tic nach ihr gedichtet TmuI; die größere Küne

des Ibrahim Baffa bezeugt diirchauß uu Ul d,iß die längeren Dramen weit

fpälei lallen
; übrigens wäre möglich daß Agri|)pina und Kpicharis bei ilor

lierauOgabe einige Erweilmmg erfureu, wie anrh damals t ; lt die geltrlcu

Anmerkungen und die Abbildtuigen auO Loheniteins Munzlauiluiig hiiiKU-

gcwachfen fein iu du ti. Was die Sprache belangt, fo Riiden fich allenlings

in dem Anfange des Ibrahim Baffa luer Silefiasmen als in den uhnsr''ri

Stücken, allein auch nur im Anfange des erflen Acts; die übrigen Umk
unlerfcheidea fich von den anderen Dramen in diefer Hinficht durchauü

nicht. Wenn die Sprache im Ibrahim Baflfa einfacher ala in den ander«n

ift, fo mag erfteoe bemerkt werden daO die Entwiekelung Loheufieins za

feiner maoierirteren Darltellung gewiO früh und rafch eingetreten ilt und

iweitena daß der Dichter bei der HeranOgabe der Agrippiua und Epicharii
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maneli« gaSndert liabeo iMg. um ßa ftiiMiii fpSteren Gerchmacke naher

ta bringen. l>er wiehtigfte Grund Hm. Paflbws für feine AnHcbl ifl je-

doch der, daß ein j^gendliehes Gemüt keine Gemälde fololier Zucht lofig-

keit und Rohheit, wio namenUieb die Agrippinn z^v^i eine bleibende Ge-

Cur der Sele habe entwerfen können, und daß Lobenflein doch algenein

als achtbarer Mann gefchildert werde. Ich kann hierauf nur erwidero»

daO wer den Ibrahim Baffa als Arbeit des fünfzehiijärigen Knaben aner-

kent, keinen Grund haben darf an der Agrippina und Epicharis als Jung-

lingsarbeiten defTelben Dichters t» zweifeln. Auch im Ibrahim Baffa tritt

ein völlig unkindliches überreifes Wefen herauß, das über die Welt und

ihre Verworfenheit völlig im klaren ift Die Schilderungen roher Zucht-

lofigkeit dürfen uns dabei weit weniger als die fcharfe kalte Verfländig-

keit übcrrafcben , denn fchon die Kinder hatten in damaliger Zeit die le-

bendigflen Anfcbauungen davon rings um Pich , und auf der ßunc und in

lebenden Bildern fließ man fich auch an die Darriellung der ärgflen Dinge

nicht welche Lohenflciu ja nur hefprieht , nicht wirklich gelcbeiirn läßt.

Loheoflein gab eben nur was in der Zeit lag.

Hr. hiffow kert fich hierauf der Frage zu ob Lohenfteins Dr?»mpn

aufgefürt wurden und läugnet das für Epicharis und Agrippina. Indellcn

berichtet duch eine Quelle , die wir zu bezweifeln keinen Grund haben

(veigl. Kahlerl 55) daß des Dichters Tragödien auf dem Breslauer Schul-

thcafrr gefpielt wurJen, Die Mciniint'^ des llru. Verf., daß fich die geler-

tcM jirnm i!ik»»r A<'s 17. Jh. nicht um liii liüne bekümmert haben, möchte

ich iHclil zugclieii. — Hierauf heipiu lil Hr. P. die Anlichten, welche Lo-

henftein von der Poefie und ihren d-dnaliucn Hauptern hatte. Die Dicht-

kunfl erfehieu ihm neben den amliichen und frelcrlen Arbeiten nur als

Nehcni.iche, er war mer und lieher Gelerter als l>i< tjter. Auß diefer Rich-

tung ft'iues Wefens erklärt fich auch feine Vorliebe für Logau, zu dem

ihn übrigens nt l enhei perltmliche VerhällnilTe zogen , und die in feiner

Sprache deutlich Iis i ani/ti itt. Denn Hr. 1\ durfte fich nicht wundern claü

der l>)riker und Hi iinaliiver Lohenftcin den r!j)igranmi.itiker Logau als

feinen crltcn Meifter in der Dichtkuiiit bezeichnet; wie fchon Gerviuus be-

merkt hat, ift Lohenfteins Sprache durchautJ epig; itnmatifch , voll Gegen-

fatze
,
Vt'rgleichungen

,
Verftandesfpiele , ein Er2cugüiJ.j des Wilzts, uiclU

des Gemütes und der riiantafie. iVcbeu Logau ift Antlreas (iryphius Lo-

benfleins Vorbild. Er fagt felbfl daß er fich an dielem gelchult habe.

DieO zeigt fich am deutlichften im Ibrabin! Baffa, jedoch auch die übrigen

Tragödien verraten es in Anlage und Außfürung. Die Feier Gryphs find

im wefentlichcn aoch die Lohenfteins, nur daß Tie bei dem Schüler größer

effeheiaeo. Was Hr. P. Sber LoheoReins poetifehe Sprache fagt, dünkt

in&eb nicht gerecht: einmal wird dem Sprachgebrauche der Zeit keine

Rflcfanaug getragen, du andere Mal werden die vielfechen Vorzüge feiner

Spnebe nicht gebfirend beaohtel. Lohenftein hat in Poefie und Prola ßch

Tielfach als Beherfcher der Spraohe erwiefen; wenn Hr. P. die Reihen in

don Tragödien lobt, fo hatte er auoh bei diefer Gelegenheit der niehl
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Mleo fohneli auOgezcichncien Oedicht« gedenken kdniieii, welehe tainiali

denn AnniDiDg eingelegt find.

Mit Bemerkungoii über Wertfcbatx und Sprachbildungen F^benfteint

rchlieOt Hr \\ feine Abhandlung. Wer Ober die Sprache eines rchlenrchee

Dichter« des 17. Jh. urtheüt, muü durthaiiC mit der heutigen rchlenfchee

Mundart vertraut fein und deu Sprachgebrauch der anderen fchleGfchen

Dichter der Zeit verglichen haben. Was Heb bei Lobrnflein findet , er-

fcheint diich bei Opitz, Gryphius, Log^ii, Hoffinani;Waldau, Günther uMl
den andern, utKl irh köntc nicht hloU für die Silennemen im cngeree

Sinne fonderu auch lur die Worlbildun^cn, ivelche Lohenitein von Hrn. P.

lugefchrif'hen werdf^n , Belc^jr penug auO jene!) Dicblern und thoilweife

auU der beutigeu AJundart autfüren. Maucheü ift nicht hioO fchteßfch,

fondern fprachliches Gemeingut des 16. und 17. Jli !\lüge diefer Theil

der Arbeit m dem künftigen Werke recht rorgfam Leliändcft erdeu und

Qberhaupt die fprachliclie üette keines iUcbten uobeachtet bleiben.

Grits» Apnl ld52. K. Weinhold.

Fassliclier Unterricht in der Geographir fOr Scliu-
1 e n und zur S e 1 b I h e I e h r u n g. Von P. A. S c h e r e r,

Lehrer der Ge<^<rrnphi<* im Conviclc zu Fierhi. Innsbruck,

1851, bei C. PfHundier. Zweite verm. u. verb. Auflage. Mit

2 lithogr. Tafeln, gr. 8. — 80 kr. CM.

Dieses acht Bogeu starke tiLich enthalt auf dem Titel den Ueisats:

«enttiüi nebst gründlichen Vorbegrillon eine kurze KeAchreibung
aller I, iiuler der Erde mit vorzugsweiser Beriiek-Hichligiing von f>eijl»ch

laiui und Oeslerreich.* Diese Versichrrnng klingl sehr nii^^tiuhiu, bestä-

tiget sich jedoch keinLSvve;j.s bei der Durchh-sung, dem» nicht nur die Vor-

schule, noch mehr die Länderkunde selbst lassen in der ßcarbeituug des

StofTea genug zu wünschen übrig. Der Hr. Verf. hat sich von der alleo

Form der politischen Geographie nicht losmachen können, und die

für Anfänger wichtigste der physischen Erdkunde kaum in Ande«-'

tVDgen berücksichtiget. Ein trauriger Irrlhum, eiae balbiysteaiatieohe

Aalkäfalung ven Gränzen, Landesbesehaffenlieil «ad Orlen fSr eiae Laadea-

beeehreibung zu halten. Gerne wird xageelanden » deis in dem po-

Hftiiebea Tbeile, inabeaandera wae Ortaamwabl anbelangt, nicfat ohne Uai-

aiebl vorgegangen wurde, daaa dieaer Tbeil iogar besser iat, alt ia vieleft

ihniiebea Lehrbiebem der alten Schale, allein dae faat giociidie Ftili-

aebweigea über die natorlielien Verbiltniete des Bodena. über ZueanMuea-

hang, Vertheilung, Aasdehnong der Oebirge, der OewSfter, fiber Cultar

kann oiebt gatgebeieiea werden. Es gilt keine gelehrten ParsUelen, dia

der AnlSager aiebl faitea kann, es gilt nur die Rraeugnug einer riehligND

VorateUuag van dea Snsseriiebsa Omrisaea, eiaes wabreo Bildes des

Uades, weMwa olaht arbeiten wird, wenn aMn nur oberflieMiob und
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trocken ein piat hutfifr izefiorige Kigenschaflen hinwirfl. Die neuere

Schule beschränkt skIi d iher viel lieber im polUischtu Theile und drängt

diesen in mehr tabellarische ijeb«füicblen zusammen , duuiii hie für die

Hauptsache, für die Landes b es ch re i b u n Platz gewinne. Am mtiNU ii

isi III dieser Hinsicht von Seile des Hrn. Verfs. für Deutschland gesch»'hen,

weniger für die anderen europäischen Länder , fast gar nichts für di«

übrigen Welttheile. Er empfiehlt gute karten als unerlässlichcs För-

derung^mittel des enikuiiillH lini Muiiiuai.s , und dann hat er voHLonuncu

rech(. üdäüi aLtr ni \\ iiifrspi ui ü mit »ich selbst, indem er so v eles,

was aus den Karten abgelesen werden kauu, z. B. GrSnxen, mit sehr ent-

behrlicher VVeitlautigi^tit vorträgt. Ks i.st nicht erwarten , da«» die

Schüler aus den besten Karlen den Kr^aU finden werden für die Lucken

des Lehrbuches in Schilderung der Bodcncharaklerislik. .Man versuche nur

t. B. aus den Fragmenten Asiens eine Beschreibung dieses Welttbeiles ab>

auieiten. Nicht nur dass das Materiale dazu ganz zerrissen und vertheilt

ist, sondern es ist «»cb so dürftig und unvollständig, dass diess Torhaben

aofgegebeB «ifdMi mSitte, Dit ?«lerla*d, die öaterrficWiehe Mbaerehj«^

iit elwia aiüfiibrlieher bedaeht, eher to wie dae iibriite ahne ZeaaimuaB'

hang und VerhUlniaa. Hieaaa dar allfMMiae wmI Hauptfehler dea Bwohaa,

der Fehter in den Oruodaiiaao der ADordaang und iaa EfhenBen dea

rkhiigen SehwerponolQa. Nun noch oiniga Worte über apeeielle Mingel,

iber Doriehtighfiten» foliefae Dcinltloiieo, dber die Art dea beigemiiehian

hiaCoriacheo StoÜBa ate.

«) UmdMt, Dier Begtm daa Buafaea oait dar Brde ala Kugel kann

niebt galadelt werden, inaofene nieht mit dcai VorlrageiBegnffa oad Aaf-

gaban verhanden werden, walebe die Faaanagihwift van AnfSngatn über*

achreilen. Harr 8. bat aieh davon gliiekliaherweiaa fem gehalten; —
daaa er aber nach den WeHgegenden, CHoboa and Laodfcarten, daranf Be-

wagnng dar Erde, Jahnaitcn und iUiaiate, und auf diaae Abaebnilte ein

8tiok Aatfononie» und dann wieder die Erdoberflaebe folgen lieat, aeheint

wlogiadi, und die leiste, da die Natttriahre aoeh einen Theil uneerar Ein-

meolargeganatlnde bildet, überdieae gani nntbehrlieh. Bntepreehender wifo

ea geweaen, die Brde, wenn Ihre keamieohen Varhiltniaaa aebon boapfoahan

werden aollen, in erat ala Weltkorper, und dann ala fiinaelweaen in

betrachten, und ao die AalroDomie nieht mitten hinainaukeilen. Eben an

hiHe die Bemerkung über die Bavölkarnng der Erde beeaer tn die Capital

vom Meoeaban verwiaaeo werden können, ala in den Abecbnitt van dar

SehiMerung der ObarflSeba iwiaehen die Begriffaarlinterungan von loaal,

Halbineel etc., und die Anfiifibiong der Oecana. Dia Veraehola, obwohl äo
habe ein Viertel dea fiuchaa eimdinmt, icjgt atallenweiae unhaltbare Aa-

finifionen und eine dem BHaaTenlahen unteriiegaoda INetion. 2> B. nehmen
war den Abachnitt von Klima. Klima nennt der Hr. Verl 8. 0 »dia.N«i-

gung der Brdoberflache vom Aequator gegen ^ Polell* Sehr erigineJ,

aber nie zu billigen! Oleieb daranf folgt ein Satt, aoa dem man gleich

loeiaeh entnehmen könnte^ der Hr. Verf. meine, anch. Wirme und Fmcbt-
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barkeit kouiiten Grnd für Grad nach Zahh-n hostimmt werden, Breris

esse iaborOj obscurus fto. Nach der Krwahnung der raoditit irondeu

Einflüsse heisst es S. 10: «dadurch tiitslcht nun oiue zweite, eh irhs.im

klimatische Verschiedenheil, welche man das physische l\iima nennt.

^

Wozu dieser durch sc hosseue lieisaU ? Jedenfalls ist er völlig über-

flüssig. — S. tl linden wir wieder einen Fehler der Kürzung. 'Die Ve-

nus, heisst CS, sehen wir bei heitrK tu lluinjud I ä g 1 i c Ii abendft am west-

lichen, morgens am östlichen liimniel gross und in üciioneiu Glanxe.*

MusÄ diess nicht einen der Sache unktindigen Anfänger verleiten %\i glau-

ben , die Venus sei abends und nior^^cns m scheu '{ abgesehen von der

Unrichtigkeit des Beisatzes, wo die Conjunction vergessen wurde. Bei der

Erwähnung dtr Fixsterne gebraucht der Ui. Xerf. bei der Iis iiollietisclien-

Vcrniulbuiig
, dass auch die Fixsterne Planeten und .\ebenplaneten haben»

das factiscbc haben, wie bei einer ausgemachten Sache. In der Note

daraufkommt vor: «der (Jiufing der Knie im Aequalor wurde gernes*

sen and beträgt 540u Meilen!'* Weiche Quelle von Begriffsverwirrung

lÖr dea Anfänger! Unverzeihlich ist die gleich darauf folgende Stelle, wo
der Hr. Verf. das Mtaaeo der Luftlinie mit deoi Meaaen der wirklkhco

Länge einer fintferDung ee verweeliseU, daae er die Worte gebrauehis

adabei ergibt aieh der D n t e ra e h ie d zwtaehen einer ^eograpliiaohen
und deutschen Itteile!* Wem Ist nieht bekannt, daaa diese beiden

identisch sfaid? — S. 17 flgurirt tler Chimborasso noch ab höchster Berg

Anierica*s, und Gebirge, z. B. Himalaya, werden unlogisch als höchste

Berge genannt; so ist die Angabe der Meeresfarbe ui kun und unvoll-

ständig. Dasa fiber Schifffahrt S. 21 eine längere Note gegeben wurde^

iat nicht tadelnswerth, obwohl diese mehr dem mundlichen Vortrage

Sberlassea werden sollte; nur sollte der Hr. Verf. sich über die Stapel-

Fahrl der Schiffe besser informirt haben, um nichl dasUcheln des An-

wohners am Sloere ta erregen, wenn dieser von einem «Hinabschaff^en auf

Walsen* liest, wie es bei gewöhnlichen Schiffen an Flüssen üblich

ist ^ S. 26 nennt Herr S. unter den monarchischen Slaatsformeii

auch die Tyrannei als grausame Despotie und sobtiesst» «Tyrannen gab

es viele im Alterthume.* Diese Stelle wird von den Philologen nicht ge-

billigt werden, die darthun werden, dass der Begriff von Tyrann im AI-

terthnne eine andere Bedeutung gehabt hat, und keine so hfissllche, wie

die Neuseit sie ihm unterlegt — im Rackbllcke 14 erscheint m der Note x

«Die Sonne aber, sowie die Pixsteine, bleibt unbeweglich.* Mag der

Hr. Verf. die feinen Bewegungen im Weltall für den ohne Vorkenntnisse

dastehenden Anfänger f&r unsuganglich und unerklärbar halten , aber eine

absolute Unwahrheit sollte er doch nicht binsohreiben. Wird denn jeder

Iklscbe Begriff, der so in den Kopf der Kleinen kommt» später gewiss bo-

richtigtf Wenige Zeilen darauf steht S. 28t «Man theilt die Erde in

vier HanptwelCgegenden.» Ikmtm premaWt M ioumm ete»

d) Beaondere Srdbuckreihmg, In der Binleitung bespricht der

Hr. Verf. die Ordnung des Vortrages und die verschiedenen Gesichtspanete
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der Beschreibung de» lindes. Vergleichfii wir diese mit der Auü*

fuhruug, so findet sich eine cieiuiich geringe Berolgung, indem <ler Hr. VI,

uiehl nur in dm .s<>ltün<«len Fällen eine Beschreibung gibt, sondern OieisleDS

nur n)it .Nennung sich begnügt, und da nur auf die <fnrfti£i«le Weise, so weit

es die physische Beschaffenheit der Länder betrilft. Mit Vergnügen ge-

w<ihrl man, dass bei Städten Tast nie versäumt ist, anzugeben, warum de**

Ort bemerkenswert h ; aber mit wahrem Unbehagen vermisst man alles nä-

here Eingehen hi tln' ficrenilich peografihischett Verhältnissp. Die Win^f»

mr besseren H(mi l / iKJt; d r fiartOO ttud tebf WOiÜ geiAdiot UOd hätleo

eiue v t itt-rc Austuluuiig verdient.

Düf geschichtliche Theil i^t ohne Plan und VerhältnisM eingeschaltet.

Manchen Ländern geht eine lusloi isehe Note voran, meistens nur die Jüngste

Periode umfassend, andere»» wieU r nicht. Hei manchen verursacht die zu

gro>sL Wui/e gewaltige Sprunge in den historischen Üalen. Hei dt-n Or-

ten waid mit gesehiciillichen Augabt^u verhall iii&Mii *rsi!4 oRisien ge-

spart. An Verstössen und ungß<>ignet«r Diotion ist k.in M m^zcl. Kinig«

Beispiele sollen diese Uüge begründen i\acb der Erwaiitiuitg von i.nd'ix

folgt die Stelle: Gegenüber am mittelländischen Meere ist die Mmii

uiifl 1 e»luüg tjibiaUar. — S. 42 wird ein Wolgagebirge genannt; isj

daiuit das Waldai - Plateau oder der Abfall zwischen Don und Wolga ge-

meint? — S. 44 wird durch einen taltus Mstoricus die erste Theilung

Polens unmittelbar au die Creirung des Freistaates krukau angeschlossen.

Die Donaufürstenthumer Serbien , Moldau und Wallachei werden un-

ter e ig euer Nummer in die selbständigen Staaten eingereiht, un-

gMehlel flerr S. io der Note sagt, dass äe faet unabbängig sind,

wogegen S. Marino vm KirebeDttulo geiogen wurde. Eben dort flodei

wir, diM tebkn von gans niedriges Gehärgeo diarohMhiiiUeB Mi.

Bei GrieolMiiland erscheinen noch die aiten wriüaelieu Namen Livadien nnd

Mona.
Wenden wir den Uielt anf dia vaterlandiiebe Geographie, eo treten

wir dabei «benlUIe auf viele verbeeoennsdMdurllige Stellen. Dia Zahlen

dar Qnadiatniellen und Einwohner aind auf die Ineeereten Ziffern ahge-

mndet, und datier kaum mm Vergleiche tavglicb, abgeeeheu vod derben

Fahlaro, i. fi. bei Siebenbürgen, weichet mit drei Millionen Bewohnern

angegeben wird, also um eine Million an vidi Bei iUMben 6. 8S

wird SL Andri, sowie St Paal als grosses Ktostor mit Gym*
nasium auOtel&hrL Anf derselben Seite wird vom Kualenlmde grsagit

«der Boden ist grdsstentheila ehenl» Wie kann man die Hochgebirge von

Gora , dia Karstbihluog von gana Isirien vergessen und von dar El>ene

wischen Gort nnd dem Msero einen Sdilnsa l&r das ganae machenf I —
Bei Pcia scheinen die OM^O Bewohner ein Bnickfehler su sein. — Von

GobirgssenkuDgen scheint der Hr. Verl gsns besondere Begriff» an haben,

da er & 83 bei Tirol schreiben kann, die OelaChaler Fernen hangen dnrch

eine wumur^nekme }ktM» sehr hoher, grossteatheils Schnee- nnd Eis*

iierge westlieh mit der Orlelsspitse and östlich mit dem Grossglockner

2«ittchrilt für 4i» u*l*rr. U^m«. VI, H«i(. 3|
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ittsammml Alao der Bnnoar, die RMohmlMtde, die ni de« IMMeo 8iU

teln in den Alpen ^geHören, wiren ktüm OnterbreohimgeaY Bei dem Bren-

ner nennt Hr. Seherer den Gipfel mit eeiner BeehShe, niebl tber den

iel wiebtigeren Oebergangepvnot mit Mlner iUbenabl* ' Ongeni

erblickt man in einem lB5t gedmekteo Bnobe die nnr tb eilweise ver-

genommene Anneheidung IHiber vnter gemeineehaltKeber poliHeeher Ad-

ministration geeCandener Krenlinder. 80 wwde Behleelen anageeebieden,

Greatien vnd Biavonlen sogar gelrennt, dagegen die Bnknwina noeh bei

Oahslen belassen, ja nlehl einssal als Kronland genannt|Daaseibe gesebab

bei der Woywodina, denn Ungarn eraebebit Mob in seiner alten

Kreiseinlbeitong, statt in seinen nvneaehrigen fünf Begierangsbetirken.

Bei den Gossitaten steht die ErkMmng» «(aueh-Gespannsebaften üäet
Stuhle genannt)!* Das seilte denn doeb ein fislerreiehlseher Geograph

sieh nieht sn sobnhlen fcomosn lassen I Warani oebreibt Br. Bebeier

Keesbemetf Entweder die Orthegrapbie der Sprach^ welcher die Namen

angebdren, und die richtige Ansspraehe in einer Klammer daneben, oder

gleich diese; eine willk&riloh gelinderte kann nicht geduldet werdf^n.

— Bei der Erwähnung von Venedig wird analog xu OnNzien der PaH die-

ser Capitale mit der Creirung des hmd). fenea. Könlgreiebes in uiimlt-

telbare ßerübrnngf gebracht.

Die Geographie der Welttheile läs^t am m^len zu wünschen übrig,

üier ist die Vernachlässigung des eigentlich geographischen Theiles am
ärgsten. Einzelne Verstösse und Nachlässigkeiten mangeio bei dieser ta-

delnswerthen Kürze natürlich nickt. Bei Arabien Andet sich wörtlich fol-

gender P.issus: «ryas rothe Meer, welches sudlich durch die Strasse

Bab-el'Mandeb mit dem arabischen Meere, und sofort durch die Strasse

Ormii«; oattich mit dem persischen Meerbusen zusammenhangt!* ßrepit

esse etc. — S. 104 wird angegeben , dass die asiatische Türkei von

Rii'jslnufl durch das schwarze Meer und den Kaukasus von Rtissfaml

geschieden werde. |)ir<?o Anprilip könnte aus Rfischino; entnommen sem.

Micht viel jünger sieht die Behauptung aus S. dass die !Vi!jrr

m ü n (i (1 n g unbekannt seL Uat Herr Soherer keine neuere iLarle von

Africa gesehen ?

Ohigf«? Verzeichnis^ entdeckter Mängel im Stoffe und im Stile dürfte

den [beweis liefern, dass dieses geographiThf» l.ehrluirh noch lange nicht

den bedürftiia^en des Unterrichtes gewachsen sei, dass es an wesent-
lichen Gebrechen leide, welche nicht durch Verbesserungen, sondern

»ur durch eine totale Umarbeitung enifcrnt werden könnten. So erfreulieb

es einersf its ist, wenn vaterländische Lehrkräfte sich versuchen, um brauch-

bare Schalbücher für den erdkundliclicn Unterricht zu erzielen, so bedauer-

lich ist es zu erfahren, wie wem 2; noch das Wesen der Erdkunde in

seinen wichtigen Bexiehungen erfassl worden ist , und wie noch 50 viele

Rräf'.e auf der alten Fährte der politischen Geographie sich xwecklos ab-

nützen. Hätte doch Hr. Scherer sich Vo igt's Schulgeographie rum Vor-

bilde genommen, in der eine tüchtige Vorschule einer kurzen al>er

Digitized by Google



Sclmlt V. Slr«ftJini Ii ki, Aiilnnf«fcrunil« il^r (••omelrk*. 477

gttteii phy^itHcheii tii^r^ptue voraiix«lit. auf weiche di« ei<;entliclM 8tMleii-

kuiide folgt. PUui , (Jrafmg , Verhiiltiiiiui sind muilvrhaft. Die gröMto

Scliwierigkeil «iaor l^lemetiUrgeograplii« Itegt Hiebt ao lehr ia der Aui*

fuhruHg, all im Auilaittn. km 4ma niiMeo Stoff» öto tnltpreefceiuto

AiMwaU m Ikümi» mögliilMl ?icl xu gel>«ii «ad daell » danllieher, aiige*

mmmmi iÜrM, da» iü di« an der ao viola aaheilara, aad arelcha

III lawwidea Sckaiiw juug»t «• d«ttkattswarllM Wiaka durah Wort and

Vaispiei gügelm htl. MM alte uad daa Ma bebtUail

Aatoa Statah aoiar.

Anfang sgrAade det GnomatrU ans dar Anaohanunf
b«friffnmifaig enlwickalL Von De L. C Schul»
* SlrassnlUki« ö. o. Professor der Ela«anter- und hd*

heren «Ualhemalik am k. k. polytachnijtchen Ingtitute iu Wien.

Eratea HeA. Für di« ante <«r«inmnUkatelaa«e. Wien M| CnrI

Gerold* 1851.

Dar Hr. Vt diafer Anfaag<gronda kal tvar nur die Lebrtr dar Ma-

thematik, welche licb dieaa» Heftee ale eines Leitfadens beim UDterriehle

in der Gea^elfia bedienen, in der Vorrede eufgeforderi« iboi ihre Winke

»ur Verbesserung «ind UoiänderuQg deseelben miltheilen m «ollen. Oooh

li«t dialaadbiii dieeer AuffMdannif telbat boHaa, das« er solche Wiake^

am eia auch gerade nieht vaa fineni aMlhaauUeahaa Lehrar fcoiBlBai^

aiiht verscbmähen werde.

In der Vorrede bat der Br. Vf.vGruiiditae a«i§eaproahaii t «lia wohl

jeder Lehrer stete im Gedächtnisse behalten und sich Eur Riehtscbnur

nehmen sollte , wie i. B. , dass der höchste Zweck der Schule sei , dem
Schüler die Biosicbt tu gek>eu und die Freude des selbslündigen Erken-

uens xa verschüfTen; däss von Seite deg Lehrers eine liebevolle Lebendig-

keit und ein ^ewiHser Tacl erfordert werde im Behandeln des Gegenstan-

des und der Schüler; das«; ntif eine schlechte Antwort die Bemerkung des

Lehrers: ffaixeb,* oder: rfHuMiL wahr ! ein anilerer I
* jzp"^\'iss das »npas-

seudätc wSre, was ein Lelirtr Ifiun kann; diss zwar kein Öchüler je si-

cher sein soll, dass er nielu den nächsten Augenblick Rede und Antwort

über das eben vori^ciKimraene zu f^elun Jiaiie, aber für das Fürtscbreilen

der gaosen Schuie es besoociers lorderlich sei, die schwächern öfler, als
^

die bessern» au fragen; u. a. Ich habe diese (iiundsaUe mii mru^em

«

Beifall gelesen; sia /.engen von einem tnchli;j;un l'raktikcr. Dage^eu mit >

l

der KOgeiiaiuiten ^dialotiiischen oder sokratischen*' Methode, vermöge wel

eher der Hr. Vf. von bukauutem und früher »rlerntem ausgehend die zu

«entwickelnde Walitlinit durch fortwährende« Fragen au^ dem ßewusstsein

des Schülers* eutwickuU b.ib*;n will, kann ich nicht einverstanden sein.
|Sokraliüiren ist eine Kunst, die unter fünfzig Lehrern kaum eiuer

UiSLi es ist ttme Methode, die ein reifes Denken von Seite der Schüler ,

voraussetzt (Sokrates «sokratisirle" mit jungen Männern, nicht mit hin-

dern); da jeder Schüler itinc eigene Anschauungs - und Denkweise hat,

aaiue Antwort uacb dieser sucii gcsLüilel, und die daran fi uigc u du I

81 •
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Frage von derselben beetimmt wird, ynthß die Sebwierig«

beit und die Kanel des SokntieireBe liegt, lo iat «e eigenllieb nur bei

eioem Sebuier anwendber, niehl aber in einer ganten 8ebule, in wel-

ieher vielleiebt nicbt twei Scbökr gefiinden werden, die Im Geepiieb

ober einen Gegeneland demeelben Ideengange folgen iÜMilieb eignet eieb

I
die aokfaliiebe Metbode na r für pbllosophieehe Oegenilinde, nieht aber

jaucb l&r leefanieobe, niatbeBatiaehe o. e. w., well bei dieaen Otgenetin-

;
den das Denken und Antworten des Sebfilers nicbt frei, sondern an

Igsgebeaes, gelerntes, beeiimniles gebnnden ist. Es beben wobl

j
nanehe Lehrer die Sehwacbheit su glauben , sie eokratisiren , Wenn sie

I dsB Sebäler die Antwort in die Präge oder avf die Zoqge legen , wie et

I
leider bei unserem Kateeblsiren oft geeeblebt, oder wenn sie ans einer

i Beibe^bekannter Wahrheiten eine andere Wahrheit abieilen. Allein

jdas ist weit enUernt vom Sokralisiren, Im ersten Falle wird der ScbS-

tisr von seinem Lehrer fast wie ein Pspsgei behandelt, im aweiten wnd
1er an dem Leokseile der Sehlussfoige von ihm gef&hrt, wibrend der

l^ebSler des Sokrales freien Schriltee mit seinem Lehrer gehl.

Aber auch von der bei der Geometrie unmöglichen sokmüseben

: Methode abgesehen , kann ich derjenigen nicht l>eipflicblen , welebe geo

metrische Wahrheiten durch fortwährendes Fragen aus dem geometrischen

,
Bewusslsein eines oder einiger Schuler entwickeln wollte. Denn der ant-

wortende Seböler wini , eben weil er noch Schüler der Geometrie ist,

diess und jenes vorbringen, das zur EnlwiclieluDg einer gewissen Wabr^
* beit nichts beiträgt oder der Gntwiokelung gar hinderlich ist , was also

vom Lehrer oder von einem besseren Schuler berichtiget werden muss*

f
Dadurch verliert aber der Gang der Entwickelung den nöthigen Zusamnieti*

hang; und weil die Schüler die Figuren und Beweise mitschreiben sollen,

werden sie unzweckmärsiges aufnehmen, das sie wieder löschen mTiAson,

werden Unordnung in ihre Hefte bringen und so mehr Sr^iwicrijrkoit nn

einlernen finden. Bei ^Viedt•rholu!lgon und Prüfungen mag man das l^ol-

«ickehi einer Wahrheit aus dem Bewusslsein des Schulers immerhin lil-

lißen; aher zum Vortrage der Wahihcit und sur Entwickelung
derselben für alle Schüler ist der Lehrer da.

So kann Ich aucti nicht einverstanden soin mit dem Falle, den

der Hr. Vf. ein Beispiel" seiner !•
f n^jinelhode anführt, in welchem er

einen f»chüler der ersten Orammiilikalrlas>e fragt: «Wie breit ist die

Entfernung des Srhollenlhores von der Währingergasse ? * Mit Spits-

niKÜgkeilen , mit Kan-fragen soll ein Lehrer seinen Schülern nicht l)cgeg-

nen. iNur wenige Schuler crkiinun mp als solche; die meisten sind im

I
guten Glauben, dass d^r Lehrer um el was wirkliches, wahres fragen könne,

und lassen sitli zu »iiui Aiiiumi verleiten, von welcher sie sich keine

Reehenschafl zu gelieo wiv^tii; sie sind erst muvstrauisch gegen sich und

suchen dl.' Antwort zu errat heii; tiiid kommen sie zum Bewusstseia,

uro was sie gefragt worden, werden uns auch gegen den Lehrer misa-

Iriüisch, so dass sie au* h d um an der Frage zweifeln, wenn sie um wah-

res gefragt werden , und auch dann unsichere Antwort geben. (Deber die
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«ben vortiegende Wngid tMt dmr Br. Vf. selbst 8. 9, f. 3 anwillkariieli da«

ffdite Orüml aitfgesprodMii» watebM naeh meiner Aneidil ISr jede derlei

Was die Haltang imd dea Standpunet dea Torliegenden Buche« in

aliiBBeineii belrift , ao bin ieli fibeneugt , daes es für das Alter und die

fistwiekeluBgsstaliB der Ssliiiler» lür welehe es bestimmt ist» su hoch steht-

Ber Br. VI s«6ht swar eiaem tolebeo Einwände «a begegnen » indem er

ia dar Vorrede sagt» «dasa In den vier QBteren Grammatilcalclassen an die

Sebttler bereits hShere Fordenmgea su stellen sind/ als sie bef der 8o>

gecMonlen Anschauungslebre oder AnsrhAuiingsgeometrie m de r \ ulkssclHile

gesleUl werdea. Allein er übersieia bici , dass die Schüler der ersten

Gr^miDalikalclasse, für welche er dieses Heft bestiramt hat, aus der drit-

lt;n Clause der Volksschule koinuit a , wo keine Ansrh?iiHmgstfe<>metrie mit

ihnen gelrieben wird; dass sie 9 bis 11 Uiitü alt, olitie aJle \Oi l)f rL-ituug

lur Geometrie in's (lymiiasium Irelrii , und dass es par iiichl anders sein

kann. Au solche Schiller lassen sich aher kein« höheren Forderungen stel-

len, aJii die der A n 8 c b a u u ii g s i e h r e , wie sie unser Orgauisatians»

«ilwurf xweckmäfsig vorschreibt. Die geomelrisch strenf^n Beweise, au

weiehen dieses Beft so reieh ist, sind für das Alter, um das es hier sich

l»ndell, gaiis unatttz. Man mag liei Beweisen, die nicht scIiob in

aafoierfcaiBBer Betraebtong der Figur enlballeo aind, nooh so lange ver-

wsilea, mao erretebt doc^ durch den Aufwand tod 2eil iiod Iraft nicbta

Weiler, ala dass die Mebrsahl der SehBler den Beweis merkt | warum
ana sieh bemühe, das erst noch su erwelseQ, was sieb Ja in der Figur

sb richtig aeigt, das au begreifen ist nicht Sache dieser Eotwickelungs-

slafe, ist von ihr nicht an erlangen und nicht id erreichen. Dnd die

Zeit, wetehe man auf das Bewaiaen Tarwendet, verliert utan IQr die die-

smi AHer so uothige so interessante und aum späteren VerstSndnlsso der

fisoBMirte so bildende Oebung im geometrischen Zeichnen, daran sieh an-

•eklimendcm Rechnen u. s. w.; man stumpft damit zugleich die frifwhe

Empßogliehkeii ah, mit welcher die buvvei:»uude (ieometrio in dem dazu

liieeignelen Aller würde erjjritTen werden, wenn sie nicht schon vorKeilig

einem unreifen Aller zugefiihrl wäre. Wenn der Hr. Vf. will, dass mit

Kindern auf die hier beschriebene Weise vorgegangen werde, so ersehe

irh nicht , wie derselbe Gegenstand daim mit erwachsenen Schülern sollte

S^^nooimei) werden.

8o viel im allgemeinen. Was die Ausführung im einzelnen betriff,

•0 (ritt Mherali das lebhafte Bestreben des Hrn. Vfs. hervor, seinen Lesern

<lie Sache recht klar so machen; aber ebenso wenis; lässt sich auf der

Aiidereo Seile verkennen, dass die Schrift in Eile gearbeitet ist und nicht

<^i«jenige Feile erfahren bat, die kaum ein anderes Buch in höherem Mafse

Msrfy ala ein Lehrbuch für gdiulen. Daraus erklart sich, dass öfters der

Asadruek nicht pricts genug gefesst ist, und dass dar Hr, Vf. hiufig mit

eineai «d. h.,* ala sweifla er selbst an seiner Deutlichkeit, Erkllrungen sn

Krkliruagm bluft« Z. B f. 6 leaen wirt «Es können swei, drei etc. un-

uhlige Herade sein, die dieselbe Richtung haben, man nennt sie dann
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gleich laufend m^er parallel. Solche Linieo, die dietielba Riditung

b«kli'*ti oder gleichlaurend aiud, werden baMendt» »T« uoendlielM TCfKiigtrt

iiiehl zusammentrfffeii.* Cm ebensnvrobl MisevertUiMlnitMy wetehe dwrcb

iHm« Fassung leiehi veranlaasl w»dn kömiitt, alt «imfitie Wiederhaliiii-

gen KU venneideii. wArde ungelHhr m tagei^Kins «Wei« s««i, drei «. t. w«

Honide l^uiien dieselbe Hiehlting Iwibeii , dana oeniit man de gitieMiufced

oder parallel. 8olehe Linien werden, wann man ak» bridentite ia^a an-

endliche vprifingert» niebt «MaMnentrein.' AebntteiiBr AenderangMi be-

darf auch der übrige Tbeii detseiliea $• in acfaier Faetung. — In f. 7

leiten wir folgetidea: «Will ieb den Wiiiliil x vaegraieim, d. b. wiH ieb

den Onlerjiflbied der Richinngea beider GenMiea groeier maeben, d. be-

wirken, daaa sia in ihrer Rlcbtuag nebr von einander abweiehen, eo maae

oMii die Airbtung wenigatene einer dieear Geraden Sndem, d. h weaig-

stena eine dieeer Oeraden um den Punet 0 drehen'', i. B. die OM aiwaa

9m 0 \om 0£f wegdrehen.* INe aammlUcben Brklirungaii fon «fargräa-

eem' bis «abweichen* würden, gerada «n der Klarheil wiifom weginbia-

aen w*in. Dann ist meht ?eii «Oeiaden* ra reden, iondem von «Sehen-

keto.* Ferner der bestimmte Winkel 9 hat die Griese^ weiebe ar am-

mal hat, und wird, so lange es dieser Winkel ist, weder grösser aodi

kleiner. Endlich der Sebenkal dreht aieb nicht wirklieh, aoiidem aan

dmki aieh ihn nm einen Punet gedreht. Durch Bsnehtung der letalen

iieiden Rcmorknngen braucht das ganae nieht oamplieirler tu werden, aber

nian würde sieh nur diejenige SIrenga des Ansdruekes tun Gesetaa Ba-

chen, die iMfhn Onlerrichte nie vemachlissiget werden darf. Die hier er-

wähiile Drebnng, welche man sieh an einer Uaie vorgenommen denkt,

bille ftbrigena passend schon früher bei der Erkiirong des Whikals

angi»wenclet werden sollen; denn die vom Hrn. ?f. geg^ena ErkHrang«

«M.1II nemil die Grösse der Abwoirimii^ in der Rirhluiig sweier Geraden
dni Winkel, den diese Oraden hllden,* wird den .Schülern dieeer Ailers-

aliire so wenig, wie der hernach gehrauchie Ausdruck « Riehl ungsunter-

schied* verNlnmllich seiti; mit aiefar Krfnig würde man vielleicht bei ihnen

vou WAger«*cbti'r , senkrechter, schiefer Lage ausgehen, und daraua die

Vorsiellung vom Winkel i>ich entwickeln Ism^.

Es wäre ieiehl, solcher Benieikungen noch mehr eu geben; diese

werden genügen, um anzudeuten, in welcher Art und Richtung ich für

eitle zweite Atiflage eine atjfn»erksam(' KeviHion wiinfiche. Auch die Kin*

richluii^ iifxi Ati^ftihrung des Druckes wird I>ei eiiier neuen Auflage groa-

sero Sorgfalt erheischen; dis l*a[)tt'r für die Figuren öfters verschwen-

det, wodurch sicli der Preis des Hik^j^s < i höht ; die Buchstaben der Fipti

ren ^itul Iheilwcisf uri^eiiau gesetzt; nicht weiu;:o Fehler des Setrer» im
'!V\fi tMid in ilcii hif^ijtcn (es finden sich deren S in .«iicbcn Zeilen acht)
üiii'i IUI \ ^t•lH'^^^f| 1 » 1 1 c 1 uTi . iM<in darf von (irm rt irr u Kifer des ffrn. Vfs.

für Kordel im^ des m i
[ lininlischen fnlcrrithtes erwarten, dasü lu eiuer

neuen Attfl.ige auch diese äusseren Alängel «erden eulfeml werden,

(iralz. Joh. Hermanu.
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Dritte Abtheilun^.

Verordnmigen für die Oarterrelchischen Gym-
ua^ieii; Statistik«

a* Eriäsfie.

Erllsse des h. Minitteri uma des Gultus und UnterricbUs
an eintelne Sehulbtfhorden.

(ForUeUuug vou ilft. I, VlU u. IX de« 2. Jahrgaagus, XXXiil — XXWl.)

IXXVII.
12. Sept. 1S51.

Bti der Errichtang einer Nebenclasfie, wie solche für die erste Cliiaao

am Gymnasium su ** beantragt wird , ist bei der Ermittelung des dieaa«

fälligen wahren Hedurfnisses insbesondere darauf Bedacht zu neimeo, ob

die Schüler, welche sich 7.nr Aufnahm« in das Gymnasium melden und

deren Ansaht das gesetzliche Mafs der Aufnahme nberschreilet , nicht nur

die Rücksicht, dans sie verniöge ihrer Domicilverhältnisse au das genannte

Gymiifisium nncrfwieson sind, für sich haben, sondern aurh entschiedm

eine solf hu Voi l ildung lic^itzm
, welche ihnen den vollen Ansprucli auf

ilie Aufn ihiiKj in s (»ynin isiuni giltt Ks miiss demnach bei den belref-

fenden Aufnahrusprüfungen jene Sorgfalt von den prüfenden I,ehren» an-

gewendet werden, welche allem /m (ier (Jewissheit illier d-is zum gniisti

gen 1 *)[ U( hritte Bötbige Ma£s von Kcuutui^sea der aufzuuehincudeu 6cbülcr

(ülirea kann.

Aus dem hier beigescldossenen Reriehte der riymnnsialdirection ist

jedoch %u erselu'n , dass ein solcher Vorgang niehl strenge ein;;ehalteu,

vielmehr die iioihige Ausscheidung unreifer Schüler nicht auf Grundlage

einer Aiirn;ilin)s[uüfung , sondern der Unterrichtsergebnisse im Laufe des

ersten und der fuljieudeu Semester vorgfnomroen zu \strdeii scheint, was

durch die von der Uiruction berührte Thalsache, dass von ik-\n unSchul-

Jaliiü 1849 iu dte erste Glosse aufgenommeneu 90 Schülern sich bloss 46

in der dritten Classe im Jahre IBM iielandcn, vollkommen bestätigt wird.

Die I,;indesschulljeli()rde hat demnach die Gyniiusialdirection su **

aufzufordern, darüber strenge zu warben, dass sowohl im Interesse der

Schule als der Schüler die Aurudhrnsprüfungen ihrem Inhalle und ihrer
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Dauer nach in der Art abgobaltm werden , wodurch iksh die Auhahme-

IShigkeit der Schüler mnweifelhafl ergibt

Stellt sich denen ungeachtet die Nothwendigkeit der Nebenclaiae

heraus, so hat die Landeeschulbehörde wegen Errichlong dcfselben die

geeigneten Antrigo lu stellen.

XXXVIil.

IS. Nof. 1851.

(Ans einem Erlasse des b. Ministeriums des Gultus nnd Unterrichtes an

eine Sehulbehörde In Ongam.)

So wünsrhftiswerth es auch isl, und so hcachluiigswerth auch die

Rostrebun^on sein mögeo, dass die rnterrichtsbcdürffii^sc, wo sich solche

beraussteiien, durch Vermehrung oder durch Kehabilitiruiig der etux^gaii«

geneii flymuasicn befriediget werden, so steht doch die Forderung uid)e-

dingt höher, dass zunächst die Vorbedini^ungen als vorhanden nachge-

wiesen werden, welchr riiiPii den gesetzlichen Bestiaiiuungen enlsprcrhort-

deo und gedrililn Ik n Zustand einer Lehr inst alt verliurgcn. i^obald jedoch

das Bedurfni^s cuiLr solchen durch eiii< lingc Frequenz der Schüler sich

nicht als dringf ihI heraussieill, sobald dem Mangel an geeigneten Lorali-

tätfn und an den für das neue Lehrsystem uueotbehrlirli« Lehrmitteln

nicht abgeholfen ist, und endlich Lehrkräfte, welche sov\<>lil liin^ichtlieh

der theoretischen als prakiisrlun LehrbefählKun? volle Beruhigung für die

Erreichung des (Jnterrichtszweckes gewähren, der Anstalt nicht zu Gebote

stehen, müssle die Vermehrung oder Erweiterung der Gymnai^iüo nur zu

einem entgegengesetzten Resultate, als es das gewünschte ist, umschlagen.

Wenn diese Rücksichten sclion liinrcicheu, für die geiivuirtigo Bestim-

mung der Gymnasien m Zeben, Bartfeld, Pudlein utul Kperies mafsgeiieud

zu sein , so ist auch noch der von di r k. k. etc. hervoigehobene Um-
stand, da.ss in der iXacbbarschafl der genannten Städte sich Gymnasien be-

finden und die ücdachtnahme auf Volks- und Realschulen eine gegründete

ist, em wesentlicher Factor, welcher bei einer zweckmufsigen Vertheil ung

der verschiedenen Unlerrichtsanstalten in Rechnung zu bringen ist.

k. k. etc. wird in ihrer so wichtigen Orgauisiiungswirksamkeit stets durch

das Mafs der wirklichen Bedürfnisse sich bestimmen lassen und durch

wohl begrfindete Antrige das Ministerium in die Lage versetzen , Einricli-

tungen ansnordneo, welche entschieden durch die Verhiltnisse sich recht-

fertigen. In Angelegenheit der ttealschulen whrd nach dem mitUeiwotle

ergangenen Erlasse vom 3^ Sept. d. 2. 873i^, womit auch der bosSf-

liehe abgeSndsite Organisationsentwurr zugestellt wurde» vortugohsn sein.

XXXiX.
7. Decbr. 1851.

lieber die vom Gymnasialinsj)ector im Berichte vom 27. Novbr. d. J.

angeregten Zweifel, hiosichllich der Prüfungen der Privatscbüter wird fol-

gendes eröffnet

:

Nach dem Wortlaute der in der Mini.stcnal Verordnung vom 18. Oct.
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185(11, Z, 9134 *), «mt«r 1 und 5 MUsesproeheiMB RMtintnungen konmn
Schaler, wtleh« bauiliclMii Uoterriolit goiMNao htben, ohne bei eitlem

OyinnuiiMii ein^etahriilMD la «ein, dut unter der Bedingang bei einem

ölleiilUcdien OyouiMiiim Aiifoehne finden, da» eie an demielben alt öf-

fenllielie SebSler eintreten, nnd in dieeem Zwecke aieb einer Anf»

nahmsprifung untoniehen, naeb deren Ergebniii die Ctaeae bealimml

wild, in welohe die Pr&fiinge eininreihen atnd, Aue den Beetimninngen

3 — 5 deraelben Verordnwig kann keineiwegs aueh das Oegvntbeil ge-

folgert werden, da die letalere Bestimmung die oben erwähnte Beachrin-

kung gani «niweilelhafi binetellt, die entere Jedoeh nur die Betiehungen

der einem öffentlichen Oymnaainm angehorigen Privatsehtiter tu den df

fsnllieben LehranetaUen fealilellt Solche haben regelmifsig aach sn dm
Profangen lu itellen, und die erworbenen Zeugniaae geben ihnen den An-

aprueh an jedem Gymnaaium ala öHSuitliebe oder ala Privatach&ler aufge-

nommen zu werden.

Hierbei bleibt jedoeh dem l^brkorper das allgemeine Redit untie*

Bommen, durch eine Aufhabnisprüfung, für welche keine Taxe zu entrich-

ten iat, aieh so iiherxeugen, ob der Bildungsgrad dea aufzunehmenden öf-

fenlUchen oder Privalschuiera dem im Zeognisae beseichaeten Charakter

auch wirklich entspricht.

Für Schuler demnach» welche keinem Gymnasium angehören, kann

nur eine Aufnahrasprufung, wonU»e'r kein gewöhnliches Schulzeu^niss aue*

gestellt wurden darf, und nur lum Behnfe des öffentlichen Studierons ein"

treten. Privatisten eine» Oymnasiums aber müssen regelmifsig sich den

Semestralprüfungen unterziehen, und beim Uebertrittc derselben an ein

anderes Gymnasium kann auch noch eine Aufnahmaprufting mit ihnen

forgenommen werden.

Das« bei den l'rivatprüfungen nicht einer gewissen i.axitäl Uautn

gegeben werde, dafür sind Directorrn tmd Lehrer um so mehr verantwort-

lich, als die Verordnung vom 29 li, J. , Z. .^043**), speciel für

solcüe Prüfungen die aöthige Sorgfalt, «ii welcher hierbei vorzugehen

ist, anordnet.

Hinsichtlich des [i( träges der Priifungstaxen wird heiuerkt
,

liass,

nariidt'm hierüber die Bestimmung in der VeroKlniniL; vom 18. Oct. IbüO

ausgi'sprochen ist, die darauf bezügliche ältere Venüu,uug vom 25. Novbr.

1849. welche ohnehin nur als eine vorläufig« bezeichnet wurde, ausser

Gelluug gekommen ist.

XL
7. Jänner IS'VS.

In der Auswahl des Stoffes für stilislisehn Arbeiten hr^t sirh der

l.ebrer nach dem Vorslellungskreise der Schüler zu richten. 'I Ik ni< n \ on

abstracter Hichtung, oder welche der. Biidunga- und Anschauungsweise

•) Verg!. Zeitschr. f. d, öst r.ymn. 1850, S. 936 ff.

Vergi. Zeitschr. f. d. osl. Gymu. 1851, S. 564 ff«
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der Jugend tamt liege», kdnnoi niehl jenee InteiMw uMtmn, wddwt
Vorhand«» eeiB mwe, an dem ntl Lmt «ad Liebt und inhaUtvell to

«rbeilea. Et vontaht irieh Ohrigew nm aelbet, daet einer toMien AiM
€10« nolenlfitMode EinWtang von Seitn d«e Lehran eoiroU Uotkililtieb

dee Stoffee aU der fom vorani«gehen hat| inebeennden iwMkiiifdg

aittd eolehe Ansahen, wdehe auf den Vortreg in eteen O^gwülande ge-

eliilsl p oder mit oloer abgehaUioeii Uetoio in Verbindang gebraeht wefden.

Daoe der poelieehen Bebandlongiwete tüm tum NadilhaBe des pro-

aeieehen Stilea fiberwiegende Afiekiiebt g^eehenkl wird, isl JodeofUla eine

eehidlieho eiBaeitagltoit , die ra ermeideo iat (OigwiMtiMiMBtwarf

8. 133 — t39).

4. Man 1852.

Der Orgaiiisalionsf titwurf 53 spricht den Grundsatz aus, dnsä <Ue

Paucr der gcsammlen Schulferien während eines Jahres acht Wochen be-

tragen soll, so dass die Herbslfcrien vier Wofheii zu dauern haben, die

übrige P'crionzeit aber, miX Ausschluss dvi \\orhenllichcn F^ri<»n und der

Sonn- und Feiertage, in das Schuljaiir lu verUieilea siody und in gaitseo

nicht über vier Wochen betragen soll.

Nach diesem Grundsätze ergieng aucb die Bcmeaaimg der Feriai-

leileo für die .Schuljahre 1850 — 1ÖÖ2.

Wenn (Iriiin u h, wi« aus dem 'erwähnten Einschreiten ht rvoreehi,

ohne liiurechiiuii^ der luj Schuljahre üblichen Feiten, wie zu \S vilm^ch-

tcn, Ostern u. s. w. , hu uk hreren Gyuiimiiien noch uberdiess eine unun-

terbrochene Ferienzeit von 14 Tagen in das Schuljahr willkürlich verlegt

wurde, m war das ein iMis.sgr;tf, dessen ÜHEukomuiiichkeiten, über welclie

in dem vorgelegten Gesuche gelLJagt wird» der eigenen üctiuld des Lehr-

körpers beizumei>»cu sind.

WMUam T«n MnlbohMen d«r «iBaOlaoa Kronltedor.

^ Aus einem F r 1 a s 8 e des k. k. Statthalters in H u 1 1 ni c n an

die k. k. Gy jaoasialdirectioueo dieses Kronlaudes.

14. Marz 1852.

— Unter den Studieneinriehtmigen, welche in den letzteu Jahren in's

f.eben gerufen wurden, sind es zumeist die Maturitalsprurungcn, dann die

Belastung der Schüler durch Lernen, worüber am häuRgslen geklagt wird.

Dass jedoch diese Klage nur auf einem argen Irrthunie beruhe, wird sieh

atis nachfolgenden Bemerkungen mit Leichtigkeit ergeben, bezüglich der

getüichlelrn atTiritifsiM üfungen ist es nämlich nicht einmal nolhiK, d*'*

Oewinnes zu rrwälmen, der dem Sehül^-r darrsu«? rrwärhst. dass er durrh

die^« wohllliaiige Institution nicht nin- alvi^rhallni \\ ird
,
einen Thfii des

Erlernten von sVmester zu Semester über Bord zu werfen, sondern dass

er sich vu liiii lir durch den steten llinl)Iick auf den ernsten Art , (U m < r

zu best«'lien hat, gedrungen fühlt, seine Denkkraft zu liben und Wissen

an Wissen zu reihen, um den gansen hreis der erworbenen liilduug ulier-

Digitized by Google



CriaMtt.

Miflkitii, die BI8I« derwIbM sunniMntem tuMl ab bltibendet Eigf»-

Ummb «ufbewalireii tu iLönnen. ScImii dit Ziffer elleui wird «wreieheu.

na unwidefleglieb dannünin, den einencite bei diceen PraAmgen, ao

ftreoge eie aadi orKenomneD werdeo müflwn, billigen BückaiebleD ooch

inmer Reehnang getragen ward, und daai andereraeila die wirkeane Kraft

einer Üoffer daneroden Oymnaiialeraiebung unverkennbar gnto Priohle

trage. Denn wird in Erwfigvng gelegen « d«N l»ei der eraten Halnritila-

priifung im Jahre 1850 von 426 Sebülem 8t und bei der I6r dae Sehnl-

jahr 1851 abgehaltenen von 436 Sohuleni nor 56 aie unreif erklart wur-

den > nnd daas von den Zuruekgewieeenen die bei weiten groiaere 2ahl

bei der Oeberprufung mit einem befriedigenden Kalkül enthiaseo werden

konnte ; ao aind diese gewiie aehr günstige Resoltale, nnd jeder, der mit

den Ergebnissen der früheren philoeophiseben Studien nnr einigermaben

bekannt ist« muas eingestehen, dass gegenwärtig ohne Vergleich mehr

l&ngllnge den Studien und der guten Saehe erhalten werdeni als ea sonst

der Fall war.

Rücksicbtlich der Belaalung der Schüler mit lernen ist es eine be-

kannte Sache , dass in den gegenwärtigen Lehrplan nur solche Gegen-

stände neu aufgenommen wurden , für deren Kinfatimng, da sie als un*

entbehrliche Bestandtheiie einer seitgemäfsen Bitdung erkannt worden wa-

ren, sich die gewichtigsten Stimmen erklärt hatten, timl dum eben wegen

diener Vermehrung der ßildungselemente das Ziel des Gymnasialstadiums

um swei Jahre weiter hinauitgerückt und für die Erreichung dieses Zieles

ein reiferee Alter gefordert ward ; dass femer von den Oisciplinen, welche

jetzt in unsereu Gymuasieo behandelt werden, einige dem Uerzen der Ju-

gend nahe liegen, wie die Religiooslehre , andere auf ihre Wtsibegierde

einen ganz besonderen Reiz üben, wie die Geschichte, die Naturwissen-

schaften und die philosophische Propädeutik, und wieder andere die Ge-

fühlswelt derselben angenehm berühren, wie die Krnntniss der vntertnn-

dischen Schriftwerke, und dass es endlich zu den ausdrücklichen Reslim-

mungcn des Organisationsentwurfes gehört, diese Lelirpogrnstände mit den

schwierigeren, zu welchen, wenigstens für die meislen Schüler, die Wa-

Ihemalik und die filfeti classischen Sprachen pohomi (iürften, heim Unter-

richte abwechseln m lassen. Dabei kann Engten ti niLhl übersehen wer-

den, dass ein'' trtife Methode dem Schüler das Icnu ii um vieles erleich-

tern und d(T \orLjr^ciinebeiie praktische Vorgang demselben manche häus-

liche AnsUi ii;.'nn:; ersparen wird; dass das Obergymnasiura kaum weiter

geht, als (J i^jcnit^e, worin der Zögling der unleren Classen in popidär ge-

haltenen Norli Igen tinlerwiesen wurde, nur zu erweitern, zu er^aiuen und

wissenscliafllieh zu begründen, und dass die lU'gieruug endlich such rtorh

ihre Soigtalt für die Kräftigung und Ausbildung des in der Eiitwickelung

begridrtien jugendlichen Körpers dadurch an den Taj- legte, dass sie die

Errichluii^' Non Turnanstallen und von Spielplätzen eindrinjijlich.sl empfahl.

Es k.iiiii demnach mit voller Zuvei-sichl erwartet werden, dass jeder

gewisitenhafte L^ehrer, dem die Forderung des iJnterrichies und aller sviaer
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he^nuiigea eio Wahres Anliegen ist, es sich sur gänt bctonderen Pflidil

mnclieii werde, EKem und VonnSnder, sowie jeden, der an «maerevi Stu-

dieuwesen Aathell Dimml, im Sinne dieses Erlasses auteuUSrcn und ta

beruhigen.

d. Erltes des iL iu Gymnasial -lospeotors su Orati.

25. Apnl 1852.

Die l:;ii^ibni88e der Besprechungen, welche auf Anregeu des Hirni

$ec(ion>ralhe!> Dr. Kleeuianu und dureli fireies (Jebereinkommeu der Gym'

naüiaUlirectoren und tnehrerer G>moasialprofeiisoreii im verflosseneu Jahre

zu ÜraU slallgeruaden , durften in melirfaeber Hinsicht befriedigend ge-

nannt werden. Nicht nnr war xwisohen erfahrenen und berufseifrigen

Schulmännern ein gegenseitiger Austausch der Ansichten und Erfahrungen

vermitlelt und das Band persönlicher Achtung und Zuneigung da geknüpft

worden, wo früher keine oder nur wenige BerShrong gewesen, sondern

die Versammlang hatte aueh IQhlbare Mlngel der Gymnasien tur Sprache

gebracht, die Beseitigung berathen. Antrage gestellt, und Zweifeln und.

Wunsclien einen Ausdruck gegeben, den diese ohne gemeinsame Berathuiig^

ohne gegenseitige Verst&ndigung sehwerlieh gefunden bitten.

Pur t}mfang und Inhalt der DisoiplliiarTorschriften wuiden leitendo

Ideen besprochen und die Verabredung getroffen, an jedem Gymnasmm
eine Revision der dort in Geltung stehenden UiseipllnarTorschriflen vorcu-

nehoaen. Dieses schien nothwendig, damit vorerst in die Eigenthümlicb-

heit mancher Localverbfiltoiase die nölhige Einsicht gewonnen, dann das

besondere von dem allgemeinen geschieden, und emilich auf Gnindlage die-

ser Scheidung die Grundsöge eines für ssmmlliehe Gymnasien des Inspee-

tionsbctirkes gemeinsam giltigen DiseipUnargeselses xusammengeslelU wer-

den könnten.

Die Revision und Begntaehlung aller Localdisoiptinarvorschriften ist

erfolgt, und es wird eine der wtchtigsten Aufgaben der nichslen Conferons

sein, das angefangene tu vollenden, und unter freier Berathung ein für

alle Gymnasien des Bezirkes veri>indltches Disciplliiargesets absufassen,

welches dem hohen Ministerium zur Genehmigung vorsulegen sein wird.

Ich erlaube mir hierbei auf die dem diesjjShrigen Pebruarhefle der Gym-
nasiflseitscbrifl beigegel>ene Schulordnung der schlesischen Gymnasien auf-

merksam tu macheu. Die Keimtnissiiahme dieser sorgfältig gearbeilclon

und in alle Verhiltnisse des Gymnasiums eingehenden Schulordnung wird

der reiflichen Berathung eines Disciplinargesetzes jedenfalls forderlich soin.

Für die in vorjähriger Sitzung berathene Ansprache an die Eltern

und verantwortlichen Aufseher der GyronasiaUchüler ist ebenfalls das nö-

lhige vorgekehrt. Die von den einzelnen Directionen eingegnneenen lie-

s&glirhen Vorscht/ige sind revidirt und begutachtet, und ich zähle xii

meinen Verpflichtnngen , einen mit Benutzung der vorbereitenden Vorlagen

lasaromengestellten Entwurf bei der nächsten Session zur freien Rcr-iihnitfc

tu bringen. Die im Aphlbefle der Gymuasialseitschrifl abgediucktü laude»-
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vilerfidie EraMboung 4m FOrtlbitebor« von Banbeig Int tieb dieielbe

Aa%AlM, nur foo eiBam anderen OetielitiiMaiiete aus, gestellt. Sie Ist mit
Unwieiit, mit W&aie und in fertlSndlieher Sprache geschrieben, und es

iifnkbt mir tu bsfonderrm Vergnügen, sie noch voi Beralhung der An-

spraobe der Aatearksamkett and Prüfung der Lebrbörper reehtseilig em-
fkhim iu können. Naeb geaeblnssener Berathung wird die Anspracbo dem
itelMn Ministerium mir Oenebmigung mit der Bitte ?Q«gelegt werden, fSr

jeden Gyamaeinm des Benirkes eine angemessene AnxshI vno Cxemplsren

der An^raabe aur Vartbiitang bei der Aulbabme der Schüler in Druck
legen tn dürfen.

Ab boehwichiige Angelegenheit ersebien bei der ersten Versamm-

ssmmluQg das Verfahren beim aasslficiren. VTeil das Bcdfirftiiss dringte^

wurden sofort altgsmeine Geiiebtspiincte fSr die Benrlb^nog den sittlieben

Verbaltens , des Fleisses, der Aufmerksamkeit und der wisssusebafliiebcn

Leistungen fmtgeslelll^ und aus den toiebtspünelen Pradieate fSr die Ur-

theile abReleUet , mit der ati«drSekliehen Verwahrang, dass die Amiahma
der Prädicate für die Lehrkörper in keiner Weise verbindlich sein solltet

w#U mit den Geskhlspunclen und Pridiesten nichts weiter beabsichtigel

war , als ein erster Ikhelf und ein Impuls zu seltMlandigero, durch eigene

Versuche und durch Machdenken gesichertem Vorgehen. Das abgelaufene

Jahr hat ohne Zweifel in dieser Sache mancht^s gereift und gelauteit, was

damals noch in Eiilw ickelung und Gährung LegiifTen war. Die Wichtigkeit

einer die rechte Milte treffenden Classiticatiousweise wird für die nächste

Versammlung ein voUgiiiigcr Grund stin, diesen Gegenstand in enieuerte

Berat hung zu nehmen und durch erweiterte Einsicht und üebung die Man«
gel des t)estehenden mehr und mehr zu entfernen.

Ist die Verhandlung dieser Gegenstände, deron Vornahme durch die

Ictitjährisie Conferenz bedingt Inf, zum Abhclilussc gebracht, (!ann empffhle

ich als Übjecle weilercr Heralhung die zwt'ckmärsigste und die freie pä-

dagogisch-didaktische Tliäligkeit der Lehrer ,'inj weiii^slen he§rhränkende

Eiiiriciitung der Lchrerbesprechungen und der (Konferenz pri i ( orollt? ; die

Gleirtjnviif.sigkeit der Strenge bei Heurlheilung der Schult': U istmi^ni ; die

gere^eiie Kenuizung der BibÜolbeken durch die sludiefende iugeudi die

Dauer der kleinenn Ferien,

Diese vort.Milii:i' [jczoichiiung der Rcralhuugsolijecle soll nicht als

mafsgebeud gt^llen, hutuitiii es bleibt der Vcrsanimliitig uubeuommeu, die

fiegenstäjidfi d«r Besprerhnnc? nach eigener Wahl durch Stimmenmehrheit

fest/iist Uen. I»enn dem bciiuiaiaupe drängt sieb, je länger er w»tkl und

naciidenkt, eine deslo grössere Fülle von Kragen auf, deren Lösung er

winiechle, und ich erjurerp zum Beweise bicfii! an die m der Gymnasial-

leilschrifl veröfTenllicbtLn IMitlheilungen der dymnasiaidirecloreu in Wien,

und ai. üie Verbaudlungeu der vorjährigen Conferenz der böhroiscdien Di-

rectoren und Gymnasialprofessorcn. Aber die Beschränklheit d( i zu Ge-

bote stehenden Zeit noüuget zur vurlauiigc-n Audculung üei Grauzcu.

Ich ersuche nun Buer Wohlgeboren , dem Lehrkörper der Ihrer
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Penonal- und Sehulnoiizen,

Leitung unterstehenden Anstalt den Inhalt gegeiiwirtiger ZoMhfift aitt>

theilen, und ihn zur freien Theilnahne «B der ifl Pfingstfeieftogen

d. J. am 30. und 31. Mai ca Laibach slaHÜMleiideD BeapreolRing von Di*

rectoren und GymnasialproMfortit eiDladea «i wollak VidMcht atalll

es sich als rilblieh henut, noch w dem Blnftreteo der htmtkkm^Mk
mit dem Lebrkörp« eine ori)«apreehfmg su Inlteiiy bei dar mtm tieli tu

venitSndigea bitte, wu für die OegeBwart niebales drittgendee MMbiw
der Gymoarieo sei, und wie die Berathong der? oben berübrleB Oeg«

atinde am liebeitteii gefördert md i« beiriedigeiidem Abeebbnae gebcedH

werde« kteote»

Personal - and Schulnotizen.

(BrnenoQQgeo.) Ber Soppleot eo L k. Gymitaaiim m lar«,

Hr. Johano Atloy, iet tnm Oyanaelallebrer daaetbit emaimt worden.

Der PrtemysierOyoiDaaiAllehrerllr.ieaapbH^frniaBii iatandae

6 am b o re r GyoinashiiD defiaitir übenetit, «id ea iat ibm «igleieb die Bi-

reelion der Lebranatalt fibertiegen worden.

(AttSielebniiQg.) Dem boohw. Hrn. Abte dee Stiflej KreqM«

nfliiater, Tbooiae Mitterndorfer, ist in Anerkennung aeiner Verdienste^

namentlich um Förderung des Studienwesens, von Sr. k. k. apost.

Majestät das Ritterkreue des iaierr. kaia. LeofwMordana mit Naetariebt dar

Taxen allergnadigst verliehen worden*

Der hochw. Hr. Bischof von Neos Ohl, Stephan Moyses, hat be-

bub Heranbildung zweier tüchtiger philologischer Gymnasiallehrer für daa

Neusohler Gymnasium swei Stipendien, jedes von jährlich 250 fl. C.M.,

gewidmet; zu Gunsten derselben Lehranstalt hat der Schalinspector Hr.

Dr. Jos. Koz&csek ein Stipendium von 300 fl. CM. zur UeranblMang

eines Gymnasiallehrers der Naturwissenschaften bestimmt.

Das h. Ministerium de«? Cultus und Unterrichtes hat bewilligt, das«

(\m Gymnasium zu Arad successiv zu einem achtclas5iigen erweitert

worti«;-; d.igo^^eii angeordnet, dnss das Gymnasium zu iVacy-karoly
zuiiäc'list tu semer gegenwärtigen Ausdf hinitic: von vier Classt'n zw belas-

sen sei, bis sich für seine Krweiliruni^ zu viuem Obergymnasium ilis Be-

dürfnis^ entschieden dargestellt und die Bedingungen nachgewiesen S' ief^

weiche den itesland des Ober?ymnfi*(!nm'* in jeder Hin'^irhl vcrhii v^cn.

Der Sectionsrftlli ]tii k k. iMmislerium des (Julius und tinl» i richh^s^

Hr. Dr. Job. klcemann^ hat am 27 Mai I. J. eine amtliche Kundreiiüo

cur Besichligtnig der Mittelnchulcn im nordlichen TheiL' Unganis angtftrelea.

(Todesfälle.) Am 12. December 1861 starb Dr. Chr. l-'riedr.

Gräfe, Mitglied der Akademie der Wissenschaften und euer. Professdr

an der Dniversilät und dem padago><. Hauptinslilute zu St. Petei^bur^,

Ehrendirector der 1. Abtheüung der iiais. Bremita^, wiri^i. geh. Staat»-
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PenoiMl - and SchulDotiieu.

nth (gob. BO Chemii{lB in Saehm» «n t. Jnli 1780), ainflf der geiehtot»

ttm Veteranen nnler den europäuehen Philologen.

Am 27. Deeember 1851 atarb la Prag P. L Ramm stein, Leelor

dar IhuiiÖaiaelieo Spcaebe an der dortigen OniversitSt, im 76. Leben^ahre.

Et war durch Tieifaeh Terbreitele grammatiaehe Sebriflen aia franioeiaeber

Sprarblehrer YOitbeilbaft bekannt

Am 4» April 1852 alarb la Karlarnbo der Hofratb md Proleaaor

Wilhelm Maurer. Seine auageieiehneten philologiaeheo Kennlniaae

lührlen ihn aehon Im I. i82 l an daa dortige Lyceum, wo er aomil 29

Jahre mit onermudetem Birer und groaeem Segen fai «ehiem aehwereoBo-

ruTe gewirkt hat
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Vierte Abtkeilung.

AUscelleii.

Die Gymnastik als Gegenstand des Sehalttnterriebt««.

Der aOrganisationsentwurf für die bsterr. Gyniiiasirn* ziihll unter

den freien Liiterrichlsge^'eiisläiiden , welche ^^naeh Möglichkeit*^ an fim

Gyiitnasien eiDZuftihreu siud, auch die G y tnnaslik auf (S. 20). Ks kauu

sein, dass fiossere Onnde data bestimmt liaben, diesen Dnlerrichtsgegea-

staiKl nicht obligat m machen, da die ßeschränktbeit des Locales odtf

der (ioDUTietlcn Mittel bei nicht wenigen Schulanslalten selbst dann, wenn
man deti Linterricht als einen obhgaten aMordiiete. seine Ausführung anf

uui>e8ti[Qmte Zeit wurden tiinau8geschobeu iiaben. Was aber auch die l»e-

stimmenden Grande gewesen sein mögen , wir schltsen es als ein Glfiek,

dass die Anordnung in dieser Weise gelrolTen ist; denn indem hierdurch

die Gymnasien aufgefordert werden, diesen rnterricht einzuführen, ist deut-

lich genug ausgesprochen , welchen Werth die höchste Unterrichtsbehörde

des Kaiserstaates auf ihn legt; und andererseits, iudem seine L^iuführung

nur als ein Wnnseb» nicht als eine Verpflichtung hingestellt ist, sind die

Gymnasien nicht genölhiget worden, zu einer Zeit, wo die allgemeine Reform

des l'nterrichtsWesens ihre vollste Aufmerksamkeit und opferwilligste ThH-

ligkeit in Anspruch nahm. Versuche und bittere Erfahrungen in einem tn-

terrichtsgegenstande su msehen, dessen w^rbafl organische Einreiliung

in das gaase der Schule den grossten Schwieriglieilen unterliegl. ftass

mit diesen Worten nicht zu viel bthauptel ist, wird jeder Schulmann ..n-

erkennen, der den Turnunterricht in seinem Verballnisse zu dem übrigen

Gymuasialunterricbt su beobachten Gelegenheil hatte , oder von den Be*

kenntnissen, weldie tfiebtige Schulmfinner 8her ihre Erfahningen gegeben
haben, Kenntniss nahm. Seitdem der Verdacht stattsgefSbrIielier Elemente,
welche sich eine Zeil lang mit dem Turnen zu verbinden scbieneti L'e-

schwundeii ist, haben die meisten Repimnicfn Deutschlands in iliieu An-

ordnungen über das Schulwesen, namentlich über die Mittelschulen, Gym-
nasien nnd Realschalen, dem TUmen die grfiesle Aafmeitsamkeit gewidmet;
mochte man nun, wie es in einigen Sinnteti ^'cschehen ist , die Erthetlnng
des Tiirminlerrirhtrs drn Schuhn die Theilnahme dHrin den Srlu'ilnn zur

Pflicht machen, oder mochte mau Ik idp<^ nur dringend anratheu, aligeuieiu

herrschte und herrscht die lieber^cugung, dass der TurnuDlerricht ein

noihwendiger and integrirender Theil der gesammlen Aufgab« der Schale
sei, wenn dieselbe nicht in Gefahr kommen solle, einseif i^ und nachtheilig
«nnachst dir die körperliche Entwick' ltllt^^ nultelbar dann für ilit* geistige

Ausbildung zu wirken. Uiese lieberzeuguug ist, wie sie in Anonluuugeo
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d«r SehuILehörden sich kund gibt, to Micb von Mlniiern wiederholt «ui<

gesprochen, welche, der Schule seihst ferne stehend, mImt die iiolhwen-

digeo Elemente eines wahrhaft erziehenden und allseitig litldenden Uoter-

riät«6 out gründlichem Enste naehgudacbt luben i htl sieh «iich be-

Ibitigl in der Bereitwilligkeil, mit der in vielen Gegenden dnneb die

Begierung, durch Gemeinden, durch Frivatnänner Schulen mit den erfor-

derlichen Mitteln ausgestattet wunlen, um ihn Tiirnunterrichl in AiisTtth-

ruu|^ bringen xu können. Fragt mau dagegen, was itat der lurnunterrichl

m «iiier längeren Reibe von Jabren, wo er niebt nnr nnbchtndert wnr^
iicb sa entwickele, sondern dui<cb die Behörden eben wie durch die

allgenu'iüL' Ansicht dt*s l'ulilirunis die lehhnfle.sle Förderung fand, was hni

er Iti fJtt'scr Zfif für i\i>' >v\\uU'n \\irklich geleistet, so muss eine wahre,

unheUtt^euc Autwort Uaiaul sehr ungünstig ausfallen. Aiicrdiiigs hai>eH

äeb iui überall einielne an aebr üMTligen Tnmem ausgebildet, nnd an
Bairen und Reck Kraft- und Kunststücke eingeübt, die, wenn auch niebt

geraile ein a.sth'>tisclies Wolilgefallen, so doch Vcrwunrlcninu erregen ; aber

nicht einmal hei diesen auHifzeichnelen Turnern, noch wuniger hei iler

ülirigcti unverhäUnissmäTsig grosseren Zahl hat das iuinen auf die Har-

»enie der gei.imaiten kdrperlicben Bewegungen eingewirkt la den Lee-
tiensplan der Schulen mit «afnenoinmen ist doch der Turnunterricht in

dfr Iletrrl tif-m gatizcn Organismus der SchultMi vnlli:,' fremd gehliehen;

tla.>s einzelne Schüler in gewi.^sen schwierigen körperlichen Bewegungen
sich eine Virtuosität erwarben, halte für die Schule nicht mehr, kaum so

viel Bedeutung, als dasa einige «uaaerbalb dea Sehnlunlerriebtee ein oder
das andere musikaltache Instrument kunstfertig spielen lernten. Vollende

die (Jeberzeuginig von dem stttlicli hildrnden Einflüsse des Turnunter-

richtes, welche sich iu theoretischer Begründung so wohl ausnimmt« tin«

det bei den praktischen Scbuloiänuern ein sebweres Gegengewicht an der

onleogbaren Erfahrung, daaa orsögliebe Leiatungen im Turnen nnr aebr
selten mit genügenden Leistungen auf den wissrnschaflliclien Oebieten,

dagegen oft mit Dünkel und (Jeberhebung verl undei) waren.

Man isii geneigt, die Schuld der geringen Erfolge den Lehrern
ao Gymnasien und Realschulen suzuschrcibeo, welche nicht durch thätige

Tbeilmbroe daa ibrige gethan , um diesen Onlerrieblsgegenstand wahrhaft
in das ganze des Schulorganismus aufaunebmen. Ee mag aein, dass man*
eher Lehrrr, tlurch die nngÜDsti^rrn Erf.ihniii^'en nnderer gewaint, keine

Neigung t nipfaiid, seine Zeil ohne trlolg auf^uoptern ; aber im allgemeinen

ist dieser Vorwurf schon darum ungegründet, weil man eine thatige
Tbeiinabme niebl wobl lerdem kann, wenn aieh nIebC beieiehnen Ifisat,

Wnrin denn die Tbatigkeit au besteben Imbe. Dass der Gymnasial- oder

Realschullehrer den L'nterriehf im Turnen nach der bisher ühlirhcn ise

seihst erlheile, das ist, mrijr f*8 noch so wunschensw erlli sein, als Hegel

nicht 2u verlangen; man kann nicht neben dem vielseitigen Wissen und
Rönnen, daa vom Mrer nnihwendig erfordert werden mum, noeh eine

specielle Virtuosität l>eanspruchen, deren Erwerben manche günstige Kigen-

achafien der körperliclHMi Bildung , deren Hewfihren fortgesetzte fjeliuiig

?oratis<»efzl. Soll der Lehrer aber nur, wie diese Forderung an manchen
Gymnasieii gestdlt wurde , öfters auf dem Turnplatze oder in dem Turn-
•aaie anwesend aein und dem Unterrichte beiwohnen, und dabei eine an-
dere Rolle spielen, "Als die eines neugierigen Zuschauers, so kann seine
Ahsirht kaum eine andere sein, als enlwedi-r hei gerahrliehen Hebungen
zu warnen und zu helfen , oder die Disciplin aufrecht zu erhalten. Das
eratere kann ein Vorturner in der Regel mit mehr Geaebiek und Erfolg

analfihren , als der dem Tnmnnlerriehte ferner siebende Oymnaaiallehrer,
nnd ist schwcrürh als dessen ArifizThf ru betrachten; wns aber das letz-

tere betrifTt , so sollte man sich hüim
,
wenn nicht der Gegenstand

ZffitMkrift tat dim «tutcrr. Gjmo. VI- H«U, on
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499 Miscellen.

!«f'th«»t und sein l.rhrer »ich Ordnung äu schaiTcn weis««, dnui die Aoto-

nüi des GymnasialU-hrei'A zu niissbrauciiüii und, fast mochte man sagen,

alitttnutxeii.

Aber die Sebuler werdcu doch einen Cnlerricht, welcher Erbo-
Inng von der langen Zeit des Sit/' tis, Erfri.^rhnnu' nnrh der peisligeii An

strengung bietfl, mit Lust und LifiT ergriffen hal)eny So sollte man
glauben, aber die Erfahrung be/eugl uowtderkglich das iyegenthcil. Ein-
seloe SehQler haben fiberall für Aotbildong dieser Virluo«itit — deui
das ist das TumeD in seiner bisherif^en Weise — eine lebh^ne Vorliebe

gezeigt, gerade so, wie andere ähnliche Neigungen nach andern Richtungen

bin sich entwickelt hal'cnj aber eine all gern? ine Iheilnahme, eine

Tbeiluahme beäouden», bei welciier s>ich die des^icumlbeil der i>chäler ku-

gleieii ibrer Zusrnnmengeborigkeit zu einem gansen bewusst werde, ist

bat ausschliesslich nur in solchen Pfllen erreicbt worden , wo es Direo»

toren oder Lehrkörpern oder Turnlehrern von pSflngogischf-m Tnef»' «elftn^, zu
dem Turnunterrielite ein anderes Llement, ilurcli Verbindung des Turnens

mit Spielen, mit l-^xercireo, mit Ucsaiig u. a , hinzuzufügen, und dadurch
das Turnen selbst zu slützen i fOr sieb allein, durch die Kraft seines eige-

nen Wesens ist das Turnen nicht Irirht im stände gewesen, anf die Dauer
eine allgemeine Theilnahme der Schüler zu wecken.

Fnssen wir d«s hish^-rige kurz /nsamn^en, so ergibt sich ?»ls Resul-

tat: dass der Turnunterricht ein notbwendiger integrirender Ibeil des

Sflhulunterriebtes, ntid zwar nicht bloss in Mitlelschulen sein solle, ist

allgemein anerkannt; aber wie es anzustellen sei, dass er diess werden
könne, d. h, dass er wirklich mit dorn gfsunmten Lehren und Leben
der Schule in innigen Verband trete, dass er «meinen Beitrag zu dem er-

ziehenden Einflüsse der Schule gebe, darüber iindet man in den bishe-

rigen Versnoben der Ausf&hmng noch wenig Aufklarung. Manche körper-
liehe Debungen mögen zu einer an sich höchst trefflichen Systematik ge-
langt sein, manche Turner eine athletische Kunstfertigkeil erworben haben,

fu einem Gliede in dem Organismus der Schule ist faclisch der

Turnunterricht noch nicht geworden j er ist eine zu erfüiicude, aber noch
nngeldsle Aufgabe der Schule.

ßei dieser Lage der Sache siebt es die Red. als eine trfreuliehn

Pflicht in, über eine wesentliche Umgestaltung des Turnunterrichtes, deren
Ahsiclil i'hen dahingeht, dass dieser Unterricht in das Leben der Schule aufge-

nommen werde und ihrem wichtigsten Zwecke diene , den Bericht eines

erfilbrenen Schulmannes den Lesern dieser Zeitschrift mitsutheilen , über«
zeugt, dass Schulbehörden, Directoreo, Lehrer diesem wichtigen Gegen-
8tand»> ihre Aufmerks-^mkeit nicht versagen, und besonders die hohe päda-
gogische Bedeutung desselben beachten werden. Der Direclor der Olden-

burger Bürgerschule, Hr. Fr. B r e i e r (der auch unserer Zeitschrift schätzens-

weribe Beitrigo hat nugehen lassen, vgl. 1850. S. 477 ffg.). beriehtel in
* den «Jahn sehen Jahrbuoheni für Philologie und Pädagogik 1853, LXiV, 4*

Uber folgende Schrift:

«Turnbuch fiärSchulen als Anleitung für den TurouDterricbt durch
die Lehrer der Schulen. Von Adolf Spiess.

Erster Theih Die Debongen fSr die Altersstufe vom sechsten bin

zum zehnten Jahre bei Knaben und Uadcben. Basel, Seburoig-

häuser'sche Buchhandlung. 1846.

Zweiler Theil : T>ie Lebungen für die Altersstufe vom zehnten bis

zum sechszehnlen Jahre bei Knnhen und Mädchen. Ebend. 1851.*

Nr»chdeni der ReL die Erfahrunj^tn dargelegt hat, welche au Schu-
len mit dem lüsberigen Turuunlerrichte gemacht sind, und die immer un-

»ureichsndfn Mitlci, dureh welohe man versnobt hat , den Tumuuterriehl
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Mit^elitn.

in rine w.ihrhafte Verbiudimg mit tler Schule m stoUflo unil aoiiM Erfolg«

SU. sicberu, fahrt er fort

:

'Dieses organische geistige Baod, das mvc^ auf so verschiedenen

WcgM gBMidit ImI, iii jelBt voa 8|»ieta geloodeo, oder irielnehr, et war
liagrt gcfMeii, «iier maa wnsale sielil« dam eder wellte oiehle dtfeo
wiiacQ. —

Uns ist es durch eine günstige Fügung yon Umständen und durch
die Kherale OnlefitSftiung unserer fieglerung und oberen Sehulbehördeo
Tergöoul gewesen, Spieae drei Wochen lang in Oldenburg tu haben and
Zt'u^^cn seines Uulernchtes zu soiu. Spiess isl seit einigen Jalirrn in Darm-
sUül als Mit^'Ue«! ili's Oberschulrathes für das Turtiwcsen tind zti^leich

als Turnlehrer augej»leiU, und schon jetzt schreitet sein Turnsystem siche-

ren Oangee von Ort av Ort. In FrankAirl in der Muslenehule htl et

schnell Eingang gefunden, und der kurtKeh venlorbene Direclor derselben,

Bruckner, hat im Icl/.len Progrnmmp dieser Anstalt davon InTichtet fn

OtTenbach ist ein Tuniliaus gehaul wiul das Tnrn»Mi nirh SfMf^<;<! (lor Srhule

einverleibt worden, lu Mainz wird au Gymnastum utul hcalsciiule nach

Sfiicte geUirni, and in venchiedcnen anderen Scholen dea Qroethertog-

thumee Heaaen hal man die Saehe niil fitfar und Erfolg crgriÄn. BetUn*
öiii kommen Lehrer nach Dannsf.^dt , um von Spiess zu lernen, und man
kann r.isl ««T^rii : wrr es einmal ceschen , der kann »»s seihst; denn er

hat damit den hciiiüssel zu den Büchern von Spiess, deren erster Theil

beretia mehrere labre ertehienen itt; der sweite iat eben herausgekonnen.
Spiefis kam, wie getagt, laf Kinlndang hwfher. Es wurde eine Anzahl
von vieriig Schuh-m ans den mittleren Classen des Gymnasiums und der

höheren Hürgerschule , eine gleiche An?:ahl Mädchen aus der städtischen

Tuclitcrschule versammelt j diese sind täglich eine Stunde von Spiess unter-

rieM«! worden, im ganaen jede der beiden Ablheilongen lÜnfiebn Sinn*
den. Antterdem hatte sich eine Zahl hiesiger Lehrer und anderer Turn*
freunde vereinigt, sowohl dem Unterrichte l>ei7nwohnen , als auch seihst

noch sich unterrichten cu lassen. Es ist in dieser Zeit nur auf dem Vm%~
boden eines geniietheten Saales geturnt worden , ohne alle Geräthe ; der

oiMige ApiMrat war der, den die Schüler adbet mitbraehlen, Ihre GHed-
mmSten. Es war uns f^hrem gleich in der ersten Stunde , als fielen una
dia ^rhnppen von den Augen: so unmittelbar stellte es sich dar, dass

diess das rechte Turnen sei, dass nun da^ Turnen erst zu einer Schul-

Sache gemacht werden könne, data jeder Lehrer von pädagogischem 6e-

rafe im tiande tei, dieaen Outerricht aetbst la geben, data ein Lehrer, der
wirklich mit seinen Schülern in rechter Lehcnsgeuieinschaft stehen wolle,

ihn selbst ^chen müsse. F< w^r tms am Schlüsse der funf/ehn Stunden

klar, dass allein mit dem Material , welches der Meister in dieser Zeit

oneem Aogen dargestellt halle, eine Schale wohl ein gantet Jahr arbel*

ton könne, ohne es zu erschöpfen | denn hier war ewige Bewegang, ewi*
ger Wechsel, stetige Entwickpfuns, alles getragen von dem inwohnenden
Geiste schöner Ordnung und Harmonie. Wir kamen uns mit unsern alten

Frei- und Exercirubungen vor, wie hölzerne Soldaten neben einer mit
oller Motik int Feld ruckenden Armee, wie die aleifen Taiuahecken und
beMhniitenen Bium-Pyramiden neben der reichen Natorpraoht und Fülle

eines h-bendigen Parkes. Der Zauber war gelöst. Vor uns enlfrjfrtr sjrh

das volle Lehen des jugendlichen Leibes, vom Geiste getragen. So mus.ste

es auf der Paiäslra der Alten gewesen sein. Jetzt erkannten wir, warum
die olympischen Kampfrichter dem betten Unfer den ertten Preit tner-
knwBt iMtlen. Et war uns keine Reden<;art mehr, dttt die Griechen ihre
Jugend nur mit ^fusik und riymn^^stik zu den T^fannem errogen

, welche
ia den Tod wie zum Feate giengen, von der Rednerbübne herab die
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Well hehonriiebleu and in Thealern Hymnen sum freine «icr OoUhiil tnl»

ftihrlüu.

Wir i)i LM'lien hier poru al), weil wir vor t\vr Srim icnjikt it (l>-f

Aufgabe trsobAckeiiy eiuem ijiui^seu Leser iiijl VVurlcu dcuUicii lu mackeu,

worin das eigimlhdiDliehe und ehankterwtieeb« von Sptm' Tttraen MdM.
Die eigenlHcbe Wirkliehkeit der Saehe enlsiehi aJch jeder BeMkreibuB^

weil es Kunst ist, weil es aussei'dem nicht, wie eiu Urama durch die

Srhriri> oder wie ein plastisches kunslwerk durch ein Abbild versiiiiilichl

werden k.'On , sornJern wie des IVlinien Kui5?^l . die schni-ll und spurloi an

dem Auge vouibergclu, aller Best hi«. jIjuh^ jHpollft. Wir konuttii »war

S4^eu, dabü alles, was Timm in seiiieiu bekaunleu Buche («DasTurneo etc'

S. 42^61) als aUgemeiDO «riindaälza de« Turnen« attfutelll, in UfM
Turnen wirklich enthalten lei, namentlieliy daas dieses Turueo ein Spiel

ist, nimlioli das methodisch gestaltete Spiel der leiblichen Bewegung:

allf'ir) wir sind mit dieser Behauptung um nichts weiter als Timm niil

seineu Fostulaten. Es bleibt uns ina tirunde uichis iiiirig. als alleu Schul*

mäiinern zu empfehieu : gebt hin und sehet mit eigenen Augen, sei es in

Fninkfuri oder Mainz , oder wo sonst schon nach bpiess getuat wild.

Denn ohgieiqh die AnaoluMiiing den Meieters seiltet über allea geht, le

reicht doch schon ein Blick auf die Versuche der ^cliriler bin, dem dea>

kenden Pädagogen die Bedeutung der Sache 7.u otlenbaren , welche ja

auch keine allgemeine Schtilsache werden könnte, wenn sie an ihrer Aui'

fnhruiK-' i.iuler grniale Menschen, wie Spiess, erforderte.

Das eigenlbümliche und wuäuuüiehe dieser Melhoile liegt nun, nach

WMeMir Anaiohi, nlebl iowobl in der Bereieberung des Halefteto —
groM diele auch immer iat — , als darin, data Spicte alle Leibeslxve-

gungen rbythmisch behandelt und in rhythmiMfae Formen und Heihen

umsetzt, wodurch diese Gymnastik erst zu einer w'ahrhnflen Kun«! wird.

Diess ist in der Thal etwas so natuiliehes und aupenfhlliges, das-s n>f»n

aich wundem möchte, wie man nicht längst darauf gekommen, und tuiia

wird unwillkürlich an das Ei dos Columbus erinnert, lu dieser {iatur>

Kcbkeit liegt aber auch eben die groaeartige Bedeulong der Sache. W«
wiaaen wobl, daaa die Macht des Rhythmus der Pädagogik nicht ganz frcal

ist; namentlich hat sich der Schreibunterricht bereits mit Erfolg ^einpr

lH'm?irhligl, und in den Bewahrscbiilen t/fhorl er mit zum Lcbensplcnunle;

aliein was einzeln und zerstreut vorgekotumcu , hat Spiess im Turoea

methodisch durchgebildet und in seinen Lehrbüchern als Gemeingut nie

dergelegl. Wie alle Bewegungen der hoher orgauisirtes Geacböpfe vea

Natnr rbythmiaeb aind, wie Gehen, Laufen, HüpÜNa, Sebwunmcn, FbegM

durah rhythmische Thätigkeit der OUeder hervorgebracht werden; so bat

nun «ler i\feisler und Enldecker des wahrhaften Schulturnen»; den Rhyth-

mus zum Trnger der kün"?t!icheren Leihcsliewegungen ßerT;?<cht; und der

Rhythmus jsl so zur Seelö oder zum Herzschlag des luruens gewwilea.

het Grttudrhylbmus ist der gewöhnliche Taclschtitt des natiLrlicb gebCOr

den Meneehen, der durch alätkere Betonung dea einen Puaaea Mer m»-
kirt werden kann (V« Takt). Der Lauf loat die awei Viertel in Achld

auf; der Wachtelschlag o<1er Kiebitzgang erzeugt die rhythmi-

srhp ReW("gung von einem Viertel und zwei Achteln. Der Wicge^anf
ordnet sich rhythnusch in drei Vierteln , die auch im gewöhnlicbt»

Uauge durch abwechselndes Betonen eiues linken und rechten Trills

dargeatcMt werden , und ateigeri sieh im Wiegentauf n ieoha Aehldn^

Die «fböbte Geadiwindigkoit dieacr, oder die naeb bealimmlem leitmafse

gemäbiglo Dauer anderer Bewegungen , so wie die Verbindung verschie-

deper Gatigarten erieupt Ivi'instiirhcjT thylhntischc Gliederungen, uinf mi

fipiger Phantasie wird sj(1i <I( i I (sct vorstellen können, wie sich ^uch

gauae rhythniiaohe Reihen darstellen lassen. Diesem Rhythmus fol^eu nua
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aber nicht blos die Fusstritte, i»onilern auf des Lehrers Befehlswort reihen

sich unter das gegebeM Gei»e(2 und Zeitmals alle Beweguugsarteu, welcbe
4i« Tiimkimst uoler dsii NaiM Spreiten, 8 eh seilen, Strecken,
Schwingen, Stessen, Wippen, u. s. w. kennt; und da in diesen Be-

wegungen eine unendlichr iteihe von Wechseln und Verliindiingen möglich

ist , so hat sich hier das Gebiet der Freiübungen , das i>ei der bisherigen

Tunierei eine bald XU erschöpfende Folge stehendisr Ana- nnd Heinbewegungon
in sich fasste « m einer unerecköpflichen und immer neuen Fülle der
mnnnigfaltigsten Hebungen entwickelt, dio r.u ihrer Darstellung lirstfindisc

eine gespannte Aufnirrksrimkcit i'i fonlern und Kugleicb, von dem Khyth-
mus beseelt, einen tichwuoghaüen Eifer bervorrufeo«

fiel ist kieniMii seboo begreiflieli, dase dieeee Tameo in eciner Ans-

ibiing einen b^ränzten Raum und vor allen Dingen einen festen, gediel-

ten oifer gestampften Ku-sshodcn crforflerf Denn das shinlirh»- Orem für

den Htiythmus ist das (Uir , und wrnn ilntn-r das rliytiiinischc (tcluhl in

dem Schiller wirklich Kewecikt und auügeijiidet werden soll, so. bedarf es

daen einer Vorrlehlung, welehe ibm tn seinen eigenen Tbiin gleieb des

rielltige oder verkehrte hörbar maeht. DasQ eignet sieh aber am besten

ein Bnterhoden, und es ist z. B. nicht unwahrschoinüoh dnss unsere

Hecrutea weit eher und sicherer würden tactmätsig luarsehiren lernen,

wenn sie auf einer Dreterdifle, die jeden Tritt lM>ren lisel, ihre eNten
UekanSsn nnchten nnd so gleiebeen auf der Trommel marsebirten , als

wenn man sie, wie es jetzt wenigstens der Fall ist, auf dem Sande herum-
fuhrt, wo nur durch Stumpfen auf den (ifhörsinn gewirkt werden kann.

Gebrigeos ist es nicht der Fuss allein« der denKhythmus hält. Die rhyth-

mische Thottgkeit eines Gfiedee rafi eine entspreebende Belbeiligung aller

Organe hervor. Die Schüler können durch klatschen, dureb sprechen,

zählen, rufen, endlich durch Gesang ihre turnerischen Cchunff^'M beglei-

ten, ja es erzeugt sich der Gesang durch eine innere iNoJhwenüigkeil von

selbsL Auch im iuu will der Schüler mitlumeo, weuu soiue übrigen

Or^ene tntMriNii arkeüeos der gense Menieh mit Hen nnd Sinnen will

iMniiilfeteD.
Ris so weit hahcn wir den Schuler nur auf dem Fusftboden und

mit seineu blüü&eu GlicdmalKen sich l)o>^egen lassen. Feiner bilden sich

Uände und Arme, und belebter wird die gemeinsame liebung, wenn Spiels

eeinea jüngeinn Scbfileni Kleppern, den SehQlerfaanen Cteleimetlen in die

Hinde gibt; schwunghafter und kraftiger arbeiten die mit Hanteln be-

waffneten Arme ; leichter, schwebender, anmuthiger Irä'A sich der ganxe

l^b, wenn die Schüler auf Schwungbrelern , kanten und Staugen die

Oebmifien antiQhreii, su denen sie enfangs nar auf dem ebenen Boden
nngeleitet word^-n.

Wenn in drn Fi riul .untren der Mensch an seinen ein/dncn Glied-

mafsen unter der bewussleu Kräli des lUiythmus zum Gleichgew lehle, zur

iierrschafl über) sich selbst, zur Geschicklichkeit und Gewandtheit ausge-

bildet wirdi eo dienen weiter die Ordnungsübungen iMSonden detu,

den einzelnen beetindig sich als organisches Glied einei grameren Kdr-
pcrs- fühlen zu lassen, das Bev. u^stNcin in ihm tu \s ecken und bis zur

natürlichen Eigenschaft zu stärken, üa^s er nur im ganzen und im Dienste

d'-sselben das schöne hervorbringeu kanu. Diess ist die zweite eigen-

ÜMknliehe Seite dee Spieesischen Tnmene, die. wie jene erst«, üire be1e<

beode und erziehende Kraft in das ganze Schulleben hinein erstreckt und

in der That das ei^t wirklirh rrffdil, was Scheihcrt in dem letzten Pro-

gramme der Friedrich- \\ilheim»8chuie zu Stettin von dem Kxerciren er-

wartet. Wir wissen nicht, wie weit sich das tumerieehe Exeroireo,

WOTM Selielbert epriebt, von dem militirieehen Eierciren iioleracheidet i

vioi iber hnbes wir aus der Verglricbnng der Ordmugeubuiigeii von

Digitized by Google



4M

Äpif^s mit flfm, m'«s wir an ttirncrisrhei) Exficirühun^en bisher kanntefr,

^osrhi'ii, d ISS sich auch hit-r ein UDlerscfnp<1 herausstellt, der alle Gleich-

aiUgkcil aukuhebca scbciut. Wir komiten Lei den Aeigeii, die «ich

Mit den Ordniuigi&lHiiiiitii «itwiekelteii» oieht «nthin, aa di« Chöre umI
Tänze der Alten ll iI«bImii, die aus ihrer iriealen Onbestimmlheit nun
leibhaftig vor unsern Aup»'n aur Erschpinnn!? kimen. Dns Militär kennt

eine Ueibe von Bewegungen und Evo ulioiien, die auf bestimmte lartisrhe

Zweeke berechnet liud, und zu deo'U mau die Soldaten durch uiiablän-

ige DreMur gewöhnt, m in aiöfdicint kwttr 2eH ein besUnailet Ziel

zu erreichen; die Tunikunal bindet sidi, eben weil sie Kunst ist, an
keinen nusscren Zweck; sie beulet alle Möglichkeiten ans, die ihr in den
Ortsverauderungen dargel>o(en werden. Uer Soldat kennt eine gewisse An-
salil langsnmere oder •äMeUereGanffartent die Ttamkwitl lini ihre Kmhtm
10 allen Gangarten, vno den einfachen Taetschritln bis zum fliiehl%stea

Sprimf»e, Hirh forlt)ewegi'n ; auf deni kleinsten Itaume und in fiemef»8< ner
Zeiifolpje stt-llt <?ie (fcti m.nnnigfachslei» Weclisel von ScIiriHen dar, immer
geordnet und gclragea dujcb den Hhythmus, den sie sich selbst erzeugt.

Der Soldal Imt seinen- «in für alleoMil beelimnlen Hali in seiner fieibni

der TiMoar wird gelehrt, jeden Flatz in <Ui beweglichen Reihe einzuneii-
men. dtr f»r gerade angehört. Das Heer Iheift nirh in lirslimmte prossero

und kl'-'iiRTe knrpi r von fest bfgranz!er Zahl ; die 1 unierschaar tilieilert

•ich jeden Augenblick lu geuiesäeueu &ilen und Schritten zu kleinsten

wia t» groMleo Beihea, und jedea auMUlnen Plate beaHoHBt aioh dnreli

die Beziehung an allen übrigen, wie seine Bewegoi^en sich denen aller

amferen anschllessen. Der Soldnt ilreht sich auf eine be^fimmtf \\>ise,

und die 2üge schwenken sieb ein für alle mal wie es das feste Knegs-
ragleoieDt vorachreibt« der Turner dreht aicb in jeder möglichen Art, und
iaiae-Reihan aohwanken niebt Maas wie der Radiua sieh- ubd d« Cantrun
bewegt, sondern auch die einÄelnen wechseb« ilire Stellungen zu einander,

wahrend die ganz>? Reihe sich fortbewegt. Hier ist keif»« Dressur, kein

Abrichten^ wie es beim Soldaten iur besUmmto Zwecke auftreicbi, sondern
ateta itt die gespannteata AuAnerkaamkeit dea «inieinan nblliig, dar iwir
gahalten wird durch das ganze, zugleich aber aaali das gSMe, den ar
als Glied einceroiht ist, beständig in .sich triaren muss.

Die Orduongsübungen ftndcn ihren Schluss in den Reigen and Tän-
zen, deren das Tumbuch (II. S. 335—404) nicht weniger als vierzig aaf-

' s£Mt und genair beschreibt. Wia nun der RbytbioM tob selbst tum 6a*
Sange einladet, so ftmleit Raigen and Tans ebenfalls von aalbst eine

musikalische Begleitimg, ond wir sehen so, wie dtpsen Tarnen «fpiiHT

Walnr nach Feste, Spiel, Gesang' und Tanz erzeugt, wie es das nirklicb

erfüllt, was man bisher mit Sehnsucht suchte, aber bei der gebräuch-

Kabao Tonart oiefata aoders aia aof getwongene Walas amiabeo konnla.
Die Ordnungs - und Freiübungen sind es hauptsnchtieh . was wir

von 8pif»*»s hier gesehen, w?h« uns zur höchsten Bewunderung binjzperi.sseii

uad mit mnig«tem Dank erfiiiii l^t. Dass Spiest anch den Cebungen au
4en Garitbao durch Unterordnung unter deo allea hallamebeBdIni Rhyth-
noa aina pietie Seite abgawannen hat, wmlurch namentlich bei den Vor*

ubunffen, welche sonst den Schülern bald höchst langweilis iiiul wider
wältig wurden, Lirst tmd Kifer erzenst wird; dass er sich auch m dieser

Hinsicht, so wie in dem Hau und der Etnricbtang der Tumgerüthe, nicht

bl4Ma, wia Tioiai ibo nennt, ate dini grassteo Sinnar, aandem alo

den Meister und Lehrer bewährt: das haben wir sdmn an den
wenigen Prof>en gcsefipn, die uns hier erzeigt werden konnten. Wir unter

.

las.sen es .ibcr, davon hier weiter «u reden. Es lag uns vornehmlich
daran, dasjenige Gebiet des Turnens nach Vermögen zu charakterisirea»

worio IMS Spiaas wirfclicb «la der Entdackar ainar oaM Walt avsabaiai
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lud w^dmtk er deo Mram deo Weg gezeigt hat, dit Ttemra in ein«!!

t»rgaiiiiebeo ZunauBeohaiig mil dem Schulleben zu setzen. Wir ahMl

üherreugt , dass lUfses Turnen unaufhnltSAm und sicher srinon Wfc: in

die Schulen npfin)* n wird; e«« winl die Lt-hnnstallen £u Erziehungsanslai-

teo machen und damit der Scliuie die Stellung im Leben verschanzen, nach

der eie bbAier Tergeblich geelrebt» Wir behaile« ans tot, über dieaen

Punct, des Verbiltste dee Tumeiw lor Sehule, in einen sweiten Artikel

naher tu reden, können uns at»er, ehe wir 'il l^rerlu'n , nicht versagen,

eine Steile aus dem zweiten Theiie des Turiibuchea hierher zu setzen,

woraus man sehen wird, daes hier nicht eia einseitiger Tummeitler.

flondevn ein Lehrer und Enieber spriebt, der fern Ton Sehwirmerel. mit

der f«Uen Krall triumoter Wahrheit eine grosse Sethe to Tertrelen sich

bewttsst ist.

'Wo immer das Turnen betrieben wird (Vprr. soll es mit Ernst

«nd Strenge als ein Ihiterrieht gehandbabt werden , der Yor allem eneb
cum Gehorsam bildet, zum willigen Dienet gefögig macht; denn die Frei-

h^Ml i-t ein Dienst Allen Schülern, Tind zumeist den rin Jihrrn perrifle'

reo, rauss die <ii w nhnung in der Zucht, die Cntcrordtniii« unter die llrrr- *

acbaft des Gesetzes uuuacbsicbtig lugeoiulhet werden. Eh geschehe diess

oidil dureb Sehwiehang ood Hinderang der tn erIQIIenden teislungen,

anndefn vietanehr durch Steigerung und Mehrung der Kräfte, welebe die

nnf den vorIieg''nf1rn /werk gerichtete und mit <lipsem erhobene Ordnung
fordern. So bei dem turnen, wie überhaupt hei allem ;ui(leren Ihiter-

ricbte, welchen die Schule unternimmt Gerade da , wo bei dem tnler-

rieble in Sebnien diese Schranken gebogen, diese Banden gelSel werden,
4ie einzelnen mehr aaf sieh selber gestellt sich fühlen, beginnen die Ge-
fahren und Gebrechen, an weleh^'n so m.incher l'nferrirht fridet, wo oft

Schüler und Lehrer sich und den Lehrgegenstand zugleich aus dem Auge
Terlfeien. Aber aach abgesehen von dieeen snnicbst auf den Zweck des

Onlerriebles betogenen Fordeningen einee angespannteren Ordnnngsgeistee
verlangt gerade dieses zwischen Reife und Cnreife schwebende, in Selb-

ständigkeit und Abhängigkeit gehwankende LelH-n^^^llvr um vo pulschiede-

nere Richtung und Stütze von Seiten der Schule, als die Luitlus^e mäch-
tiger werden, welche von aonaen her dem Geiste ihrer Ersiehong suwider
laufen, ihren (losegen in ihr Bereich hineintragen. Nur von dem in freier

Zucht und Jugendlichkeit ^rpflcgltn Gemeingeisle des Scimlleliens , von

dem in dieser Innung und Tff tiosseiischifl erstarkten und ausgeprägten

Standettgefühle der iugetid kann die Sitte /.ur Herrschaft erhoben werden,
welche in der Sehnle selber den Feind fiberwindet und fiber ihre Sehran-

ken hinaus ihr gutes Recht geltend macht und behauptet. Je grösser

der Drang dieser Gef«hr»^n fnr die Jugend, dr«;ta kraftifrer sei da die An-
strengung 7.U Widerstand, die Rüstung zu >('hu(z und 'IViit? D.i ist voll-

auf Arbeit für rechte Jugeodlehrer, die Kopf und Herz und iiaud auf dem
rechten Flecke haben.'

Oleiehseitig liegt uns von demselben Hrn. Vf. das «Nennte Programm
der Vorschnle und höheren Burgerschnle zu Oldenhnrs^* vor, und in ihm
ein knrser Aofiiatz über «das Sehuliurnen nach Spiels. Der Hr. Vf. legt

darin soerst die St llung dar, welche das Turnen bisher an flen Schulen
balle, und diess in einer Weise, welche ebenso die genaue Ki^nnlniM dt«
Gegenstandes und die Wahrheit der Darstellung, als den padngngi.Kehcn

Tact und den siltlieh edlen Eifer des Hrn. Vfg. in jedem Worte brknn-
det. Mit dem Begnutc des gegenwärtigen Schuljahres ist nun an seiner

Sebule das. Turnen nach den Gmndaätxen, welche Spiess durch seine

Schriften dargelegt und wahrend seiner persönlichen Anwesenheit veran-
schauürht hat, zur Ausführung gehrr^ehf ; Lehrer der einzelnen ClaH8<'n

seibat ertheiiea unter Aufsiobi des Directors dt»n Turnunterricht und haben
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über die Erfahrungen, die lie bisher darin gemaehl, ihre Gutachten ahgf^
geben. Aus iliesfn theill der Hr. Vf. Auszüge mit; da die Gulachlen der

Lehrer vorschicdcaer cUaMeti im weseotlichen durchaus übereinatioimen,

«Dd niQfa der fiatar der Steh« tidi ftu«b nandie einielBe Beroerkongefi

m ihooD wi«i«rholei) müssen, 80 wählaii wir aus ihnen bot twti mm» yoo
denen das eine {Imch Vergleichung der nenen Methode mit der bisher ub-
hchen besonders Itelehreud lAt, das atuiere auf die padauogische itcdeulutig

des Turnens genauer eingeht Der er»4ere Bericht helrilTt eiue Cia-sse von
38 Sehulera m dem durehsehnillUchen Alter fOD 10 Jnhreo, wdeles al«»
uHKefähr dem der Sdiuler in uaeerer ersten Gyamsialdasee ektspreeliett

wurde:
« Z u n a c h s l u 1 1 t < r s r Ii i 1 1 e l s i c h d a s n e u e T u r n e n .'4 r h o »

dadurcii seharf vuu dtui aileii, daa.s bei erüteieui iu der
Eegel alle Sebuler tiaausgesetxt «nd gleieiiieilig vom
Lebrer bescbiftiget werden, «od swar iu der Wci»e« daa*
alle dieselbe Ueitung tuschen, beim ahm Turnen
nichi der Fall ist. IS'ach der hergeUrachUa lurnart theitt der Leh-

rer die Tuiiker in Riegen, und beschäftiget sie in Laaoastcr'scher Weimr
naler der AuGiiehl vea Voriamera. Die eiazelHea Turner rnnsfef« nnn din
Yorgeschriebenen Hebungen d< r Keihe nach machen , während die andens
als Zuachaupr unthätig dabt-i stehen. Dass es sehr srbj^er ist, bei dieser

Weise des iurncii.4 ^eUong liisciplin zu hallen, aowie d«fcs viele kostbare

IMI verloren gebt, da von jeder Hiege immer nur einer turnt, liegt im

der IHator der Sache. Dann aber auch entbehren die Turner der forlwil»-

renden Verbindung mit dem Lcfircr, dn dieser sieb, selbst bei der «rössten

Thatigkeit, nur weoige Zeit mit jeder Kiege be»cbäf(if;pn kann. Bei dem
neueu iuruen »iiMi aUe Schüler in Tbatigkeil, und alle steheu unmitteUiftr

ond olme Onterbreehung unter dem Befehls dea Lelirera. Sein MbM
Irifll alle su gleicher Zeit, und daher sind sieh aHe in jedem Augenblicke

ihrer unmittelbaren Verbiiidui^ mit (Tem F.elir^r bf^ uiist. Der I ehr*»r «rib*

den Schülern vollauf zu Umo, uii<i nimmt ^^le leitilirh und geistig voll-

ständig in Anspruch, so dass sie buchstäblich keine Ivü findeu, an ander*

SadMQ zu denkea, ein Dmalaod, der IGr die KiaelpifHt «mI im •eang avf
die Wirksamkeil des Gnten'ichtea nicht hoch genug angeschlagen wetdes
kann. Ferner maehcn ?»lle Turner gleiehxeiti^r di(>selbe CJehnnp. Dts Tur-

nen wird alao loi eigentlichen Sinne des Wortes als Gemeiuübong betrie-

ben, und darin liegt, wie jeder i^ehrer aus BWahruug weiss, eine gronr
Mebende und treibende Kran fSr jeden einzelnen Das Beispiel deV ge^

wandteren reissi die schwächeren mit fort, und lasst sie nicht eher rtihm,

als bis sie der Uebong Meister sind. Es ist eine Lust zu sehen, wie hei

eiiKr (Jebuog, die noch nicht von allen begriffen ist, die Zahl derer,

welelie dieselbe falsch darstellen, Immer Ueiner wid kleiner wird, bin sn-

letat alle die Cebung richtig auafQhren.

Der s 1 i t r i i: T u rn u n l p r r i r h t v e r I a ü e: l nur die a u f-

gegebeite tebung, ohne die Ausfubruns derselben in l>e-

atimmler W eiae an Ort ond Zeil 2u binden; daa neue Tur-
nen dagegen begransl die Ausführung der Hebungen uanb
H a u tu und Zeit. EHrachten wir zuerst die räomltchen Verhältnisse.

Bald !>ild(Mi die Tunif-r eine Miii»', <lie in Stirn o<ler Flanke peorrlnel ist:

babl eilten zwei-, drei oder melirgliederigeu Reibenkörper, der gleiebfall«

entweder iu Stiim oder in Flanke »lebt, und eine doppelte Einreihung der

einaelnea Sebttler, eine Einreibung in Reiben und Mten, zur Folge bal^

Bald macht die Linie oder der Reihenkörper Cchimgcn an Ort (Fuss und
Fersklappen, Scbeingang, Schfin! ittf, l<rehungen u. s. v ) ; b,T!<l dtirrhrne«.

seil sie in gerad- oder krummlinigen Bahnen, in grossen oder kleine»

Sckrittoo, in gescyos&eufa oder olTeuco Reiheu oder Rotten, in dtu «e9>
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fchiedensfen Gangarten den Uebongsraum ; l>aUl ttttcn aich die einzelneo

Aeihen auf verschiedene Art um: durch Vor- oder Hinterziehen vor den
vorderen odw bioter 4«d hinlereo Führer, durch ADreihen rechts mid
linkt, oder ite fehwenhi« m dM rtcblio odor ItaUo Fibrer, oder u*
die Milte u. dgl. Bei allen dieaea OrUtariBdafoagwi wird der 6eiit dft
Schul«TS hostniulijj in Ansprtich pfnommen ; denn es Li dnrf von seiner

Seite immer unausgesetzter Acfits wiikrii , um die oft in rascher Knlpp ge-

botenen 8teliung8verändeningeu auäfuiiren zu können. Wie der toterriebi

Mf di«M Welte die örllieliea VerMlIniiee bei de» Oebanges berMtieh'
tiipet wissen will, und von jedem Schüler vertutgl, data er iieh in jedta
Awffenblicke seine« raumlirhen V erhältiitssos zum l'el iingsrausic und vor
allen Dingen zu seinen Mittumeru deutlich Lei^usst »vi; ebenso verlangt

er ttuch die Ausfuhnmg in bestimmt gemessener Zeit, und uinimt den Taet

•le ordDendee und belebendet Elt«eol hi etiDen iHeoel. Hier iel keine
Willkär in Bezug auf die Zeit der Aosfuhrung der üebuiigen, wie bei der
hergebrachten Gymnastik, sonHern ein bindend« s Gc^'i?. , dem sich keiner

entheben darf. DerTact wirkt gebieterisch und zwingend, dber auch zu*
gleieb eriwbeiid «nd wohlllmMid euf jeden einwUntn, erie4rhtert jede kör-
perliche Thätigkeit» und hilft die Unenbtchiedenheit und Verzagtheit l>ei

leiblichen t'ebtrnpen uberwinden Oer Tact ist f!er Iritpnrlf Faden, welcher
»ich beim Turnen durch die «anze Reihe gleicher oder ungleicher Hebun-
gen zieht, und so di« verschiedensten Ikboogen innerlich verbindet; er

liegt iHin Bewegongen tn Grande, und dient den Sehnlem «le Anhidt nnd
Stfitzpunct Die verschiedenen Gang und Laufarten, ta welchen der Schü-
ler sich bewegt, wieTnrt-, Kirlntr-, 'Vifi;-, Hopffer^?tne, Srhottisrhfiüpfcn,

Wiegelauf u. s. w. vermitlcJn den Liebergang vr»n einer lakt.irt ^ur nn-

deren. Der gewöhnliche Tactsang wird von den&chülein iu lacl äun-

gefHHl Bud geben ein im 7« Tael , iadem ele den erelea von je vier,

bald in V« Taet, indem sie den ereten von drei Tritten betonen omi an(
diese Wei»e die pnten Tacttheile bervorhflien. An^ dem gewöhnlichen
Tactgange entwickelt sich der iactlauf, bei welcheoi twiä i^ufschrilte

auf einen Oangaehrill ftnmnen, jeder UMfecHrjU nitMn Tact dauert.

DMi eoiebe Oebungen einen sehr grossen Einflnet mf ^e BMdinqt 4$»
Tactgefubls der Schüler haben und rntthin von niciil garimtf iedndinig
Ür den Geiuingunterricht sind, Hf»gt auf der haml.

Üas alte Turnen isolirt, das neue Tarnen verhin-
dnt eownlil #ie Sebdler nie die Oeb u ngen. M dc«i iMrrkoMt-
Heben Turnen iüt das Band , «elebts die einzelnen g« einer teenrintheit
vcreini^^t, kHn durch die IU })unc^Mi pchnfcrres, nothwendigcs, sondern em
durchans willkiirliches ; hv\ drn Ürdnun^Hiitiungeti nach Spiess hingegen

iat die Verbindung der emzeliK-n Scbüier zu einem ganzen liurchaus noth-

wnndig. Keeer Itoeiend kit in pAdagogieeher Befiehdkr von p«iier
WMlfigkeit. ilasa Ordnung und Zusammenhang der Lebensnerv aHer
dieser Vehnnpen ist, da« wird dem Srhüler bei jeder I t-hrm» durrh die

lJehtin£( selbst klar. Kein tniernchtsgegenstand vereinigt die Srht'iier

auf ao naliÄriiche Weise, keiner verlangt mit so zwingender Kothwendig-
fceit i'on jedtet einsetnni, dtee er nie Glied dee genien dae leine Mine,

nie aneer Tumm WÜmi so klar wie der Turner einsieht , dass die Ve^
einigung mit anderen zur Ausführung der gebotenen Ordnungsu!intv*_'en

uneriässhcb ist, und dass der einzelne, herau.sgeriAsen aus dem g^n/rn,

für die Ocbung keine Dedentnn^ irebr hat; eben so deutlich wird ilmt

doreh die Oebung telbat , dbst nichts Tollendetee tu etende gHbrecbt wen-
den kann, wenn nicht jeder auf «seinem Posten treu seines AmIeM wartet.

Bei keinem anderen (Jnternrht»?fache , <?ri r«? Kcrhnen . (»»'oerHphie, Ce-
lohiebte oder sonst em Gegen«tan4l, der nicht uothwendig eine Vereini-

ipmg der Behäler verUngt , springt deto Sebüler die l'oerdnung wd «lo-
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rung, welche da« ganie dureh ein VettebM dee einteTneo erieidel, M ar
die Attgeo, als bei uiuern Yuriiübuiigeü. Dort kauii der Lehrer uiehte

thun , als (las Verseh^'n oder Vergehen rügen, und auf die mrhtheilige

Wirkung für dou bclrellendeii , wie für das ganze «tufmerksam luacden,

wobei es auch noch inmier uugewiiü bieibl, wie weit der Schiiier ihn

begreift I bei» Turneo dagegeo kommt es dem Seholer unmittelbar tum
Gefühle, welebe Folgen e« hal, wenn er einen ßefehl gar oichl oder oiellt

ordentlich ausfuhrt. Hält der Turner nicht vSrhrill und Tritt oiit seinen

Mitlurnern — unfehlbar tritt der Hiulcroiann ihm auf die Ferse; schwenkt
er links, wenn rechts lu iehwenlLeo befohlen ist, so siebt er einsam und
TOrtassen da, fühlt sich in seiner isotirlen Stellung nicht wohl, und ord-
net sich rasch, dem Zui:»' tles ^^itiren fol'jeixt

, wieder ein, clürUicli,

wenn der Lehrer se'nen Irrlhum niclit hciutikl hat. Halt er beim lleihen«

marsch in Flanke nicht Abstand, und es wird geboten: «halt!* oder
«reebts um !* so wird er sofort inoe» dAss er schuld an der entstandenear

(Inordnung ist. So folgt die Strafe für einen Fehler nicht wie ein hio-

kender Bote, sondern auf dem Fusso nach Hier bedarf es keiner !nng«>n

Strafpredigt; die (Jehung selbst rächt jeden Fehler an/ fühlbare \\ciüe,

und trägt so das Heilmittel in sich : das Turnen ist eine Schule der Zucht
ond des Oeboinms. Da die Ordnungsübungen dem Schüler recht deat*
lieh zeigen, dass von der spccii Ilm Thäligkeit aller einzelnen das Gelin-

gen abhängt, so fühlt er elien sowohl seinen Werth und »eine Hedpiilung

als einzelner für die Gesammtheit , als er auch gleichzeitig den \V erth

alier seiner Mittnmer antuerkenoen weiss. DasTaroen weckt in ihm das
8elbslgelühl, schützt ihn aber zugleich vor jeglich<^ Oeberhehuns und
nolhigt zu richtiger Würdigung d?»r Verdienste anderer. Je l, r Tiirtu r

fühlt, welche Pflichten, aber auch welche Rechte er dem ganzen gegen-
über hat. Er verlangt von jedem Mittamer, dass er seine Pflicht Ihue,

gesiebt aber dieselbe Forderung ihnen in Bezug auf sich selbst ta. So
lernt sich der Turnrr nls ?bhangiges und doch zugleich »elbständiges

Glied einer Gesaninithcit kennen, lernt sieh in einem künsllirhrn Organis-

mus frei und selbständig bewegen. Vergebens wird mau sich nach einem
Ooterrichtslicbe umselien, welclies so wie nnser Tomen den Sehfiler tn
dem Bewusstsein fuhrt , dass die Zwecke eines organisirten Ganren nur

dann erfüllt werden können, wenn jedes einzelne Glied sich dem über

dem f^nm.en waltenden Gesetze frei unterwirft, welches ihn so praktisch

auf «eine künftige Stellung in Gemeinde und Staat vorbereitet. Wie
wichtig auch die übrigen Disciplinen der Sohnlo lur die Bildung des

Schulers sind, indem si«; ihn mit den nöthiKen Kenntnisami aosrüsteo,

seinen Versland scharfen u. s. w., so thun .sie doch nur sehr wenig dazu,

ihn seine Stellung und Verpflichtung als Glied eines ganzen kennen zu

lehren; unser Turnen dagegen ist ihm die schönste Schul« für das spi-

tere Lebm, wo er auch als Glied eines ganzen mit bauen und schaffen

soll zum Wohle der Gcsrimmlheit Es ist eine sehr traurige Erscheinung

in unserm öffentlichen Leben, dass der einzelne so ofl ans Seil>8tsucht

und thörichter Verblendung nach einer unbeschränkten Freiheit seiner

Person strebt, und diu Gesetze , welche cum Wohle des gaosen nothwen*
dig sind, als drückende und beengende Fesseln aii?iieht, deren er sich gern

entledigen morhle. Das Turnen wird sicher dazu beitragen, diesen Krebs-

schaden zu heilen; denn wer unsere Tumschule durchgemacht hat, der

wird das als uothweodig erkannte, die Gesellschaft einigende Band, das

6esels, lieben, halten und sclintsien.

Das n e u e T u r n e n dient nicht hin«;«; 7u r k ö r p r I i r h c n

Ausbildung; es beschäftiget aurli auf ausgezeichnete
Weise den Geist, schärft das Nacbiienken, gewöhnt an
•tclige Aafmorkinakcit, fasst fiberhaupi den ganson in-
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ffflrreft tt«tfteli«ii. IkiMrKdfper «Miiibilden und ta kriftiifB» itt ZwHfk
aNe« Turn«DS{ und daat die alte ^jmuaMk diwm Zweck iM»ferD «r*
reicht , .ils «fie <leti Turner zu beatimmten IJebuagen gesrhirkt zo nracheff

wekis, davon üUerz«ugt man atch leiefat durch den Augenscheiiu En leigt

ieb isdeat dem tieferbliekenden bdd, dass die hergebrachte Gymnaaiili
«ehr wenig thvt für ein leiclitea, gewandtea Aufirtten 6bwlMii|it, weil §•'

die allsfilige Avsbildun^ (tcr gcwohiilirhen Bewegungen, auf welche der

Meiisch .nneenifsen ist, 2u wenig berücksichliget. M.m wird viele finden,

deneo trotz alles Turnens ao Aeck, Barren n. s. w. Hände und Füi)«e, wie
nun IQ pflegt , Wegt tleheo. Amier» wirkt dM veoe Turnen.

Et biMet nicht einaeitig dieses oder jenes Organ aus, sondern nimmt den
gTinzen Manschen in «^fMire Pf!p£T«v sdiliesst (tir hcrL^chrachten rcliiingen

Dicht ausj es pfti-gt aber f;anz vorzüglich die gewöhnlichen üewe-
gungen der Gliedmafsen, und strebt auf allen Stvfen nacti ästhetischer

AiMfOhning. Alle Bewegungen, «Re der Turner Msber neokanisfli ausge*
fuhrt hat, sollen zum Bewu&stsein gebracht merden, d.imit der Geist sie

beherrsche und regele. Die Forderung des Lehrers, d-xss jp[\e Bewegung
begriffen, und nicht bloss mechauisdb auagefühit. werde, netzt den Ver-

sland des Turners in lliätigkeil. Ist eine Oebung .ingekündiget, se soll

der S^rhüler sie schon im Gedanken volltishsn, ehe noch deren AiMfQhning
geboten wirrt. Anf nlIe\^ f'i<?r hnt der Lehrer die Schnf««r m «fieser geisti-

gen Thäligkeit zu unterslüt^ea, und sich durch geeignete i- ragen zu iiher-

xeugen, ob der Schüler diesen geistigen Proceas — man könnte ihn das

Sednnkenlnmen nennen — aocli TolltieM, um anf diene Weicir so veriiln-

dern, dass er nicht gedankenlos bloss den andern folge. Es fKllt dem
Schüler leicht, die befohlene IJetiung im Geisle zu rollziehen, so lange er

in keiner anderen, oder ui|r in einer leichten (jeboug begriffen ist ; aciiwie-

rigor wird aber die Aufgabe, wenn wlhmid der feil, wo* ekle etwas n-
sammengesel/te Hebung ausgeführt wird, eine andere, gleichfalls in-
sammcngeHet/te Lelnnitj eel»o!»'n wird iVfr Sdiult-T soll die crslr Tcfning

fortsetzen, bis der Befehl zur Ausfülirung der schon angeküiidi^itMi n« uew
liebung gegeben ist, sich aber zugleich auf diese vorbereiten und sie

schon im Geiste vollsieiMiL D« kommt es nnn wohl vor, dass er ent*

weder die alle Üebung faUch darstellt, indem der Geist sich ausschlicss-

lirh mit der neuen beschäftiget, oder das« er die alte üelning festhfill und
darüber steh mit seinem GeMte nicht in die neue hineintebt, und
non diese faNeh darslelll. In solchen Pillen wird die Pamongskmil ond
Aufmerksamkeit der Schüler auf die Probe gestellt, und man sieht recht

deutlich den Vorzug der gfi<;fip;en Ueberlegenbeit, Uer es möglich ist, dio

Aufmerksamkeit zu theilen. Im gattten thut der Lelirer bei j<ingi*reii>

Schülern wohl, dergleichen Oubergänge Ton zusammengesetzten zu zu-

sammenfiesetiten Hebungen nnr dann su verlangen, wenn die StehAler iir

der Ausführung der ersten Uebung schon längere Zeit begriffen gewesen
sind; die Tebunfr erfordert dann nicht mehr so vif! Aufmerksamkeit als

im Anfange, und der Schüler kann sich leichler mit der neuen Hebung
vertraut machen. Wird eine gans neue Oebung aufgenommen, so ist es

gemthen, dass der Lehrer dieselbe erat vormache, ehe er sie üben lässt,

und er^f dnnti Rechenschaft fordere nber die ein^elnen Theile und dio

Ausführung lierselben: — erst Anschauung, dann Belehrung. King*'denk

der Worte des Dichters: „den sdilechten Mann muss man verachten, der

nie bedacht, was er vollbringt.^' die bei allen DisdpKnen derSchnle nichl

genug berücksichtiget werden können, hat der Lehrer es für ein HauptstQek

beim Turnen zu belrachten, dass <!ie Schüler sich über die ver«?chipdenen

Heliudgen und über ihre gegenseitige Stellung bei denselben aussprechen;

Dem Turner wird dadurch die Geougibuung und das befriedigende Gcn

diit er geWig dwehdringt» was er korpetlidi sdnffl, utad da» Tor.
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IMO erhalt für ihu auf dieite Weise «nt tolnt geislige Woib«. Btmfi
Köpfe wprilfMi freilich auch ohne die vom Li'hn'r eingeleitete besprecbunig
die Hebungen iml il- in (ieislt* Ijegreifen ; schw trliere Schafor aber werd«?n

leicht b«i Uer biuüüeu uieciiauischeii Ausübung äleben bleiben. Es {^eht

bH de« Tmrmm in tfiemr Betiekanf wie aftil alIeD OnlerrieliUitigefMCte-

den der Schule: das bildende liegt nicht so sehr in den ijtoffe , ate ia

der Art und Weise, wie derselbe den Schülern vorgeführt wird. Ich t*r-

inoere in dieser Beiiebung nur so den Hechenunterricht, der, \iic wir

Weiler ootea eeben werden, «oeh Mich m anderer Betiebuog dem Turo-
ooleniflhte verglichen wefdeo kann. Die ßchOler kömieo tum Hechneo,
d. h. zur Aufriinluii^ einer Antwort (Grösse) aus gegebenen ((irossen ) Be-

8timniuii:z< n gefulirl werden, ohne ilass sie eine klare Einsicht in die

bache bekummen. Her Hchüler wird auf diese Weise zu einer Recbea-
aaaelitaa gmaeliti er ist thätig, weite aber tiiebl« was er ibuC. Der 1&-

hige Scbuler, der gewohnt ist , stets dem warum nachzuspfiren, wird aiMh
bei «solchem mechanischen Rechenunterrichfe sich r.uin VeiMlandnisse durc^
arbeiten« aber die Mehrzahl bleibt auf der ersten biufe sieben und lerfll

nie wabrbaA reebnen, d. b. mit klarem Bewu«lieMi die versohiedenen

OfMrationen vollziehen. Aebniich ist et mit dem TlonMili das aoeb sawoM
meehnnisch als pä<1;iirosisch g( trieben werden kmn; doch wird der Schü-
ler bei einem s< hi( t tUcii Turuuulerricbte die Karhe noch eher sreistif» auf-

fassen, als bei einem mecbaniscbea Recbeouuterricbte , weil da^i lurnea

He AriiehauiiOgWi v«Mrl&bft, wskhe die geisliie AnffiMsiing möglieb dumImi^
wogegen der meebanisdiMi Raelienunierricbt bei allen AeusseritofakeilSB gß*
Thdv diejenigen Anechauungen nicht gibt, welche die Grundlagen eines ra-

tionellen Rechnens sind. Auch in der Hinsicht ist unser i'urnen, was ich

beiläufig bemerke, noch mit dem Rechnen zu vergleichen, dass der Schü-
ler naoMOllieb bei solchen susaaitDeiigesettleii Debungen, welebe StelliNigB-

veränderungen bezweckfn , mit seinem Geisle Schlussreihen machen, und
Ton einem Ergebnisse zum anderen forisch Ii essen mnfts. Ob er richtig ge-

seblossen bat, teijgt die Ausführung der liebuni^; die Ausführung ist die

Radmungsprobe beim ToraaB.

MoD aus dem gesagten gebt kerror, da^s das Turnna nacb
Spiess ein voriügliches Mittel f«^!. die Schüler 'Stetige
Aufmerksamkeit zu gewöhnen; doch wird es passend sein, die-

sen Puoct noch etwas ausfölirlicber zu beleuchten. AaCmerksamkeit v<ni

Sauen dar Sahnlar ial fiberall die ersta Bedingung, wenn der DniarfialiA

Frucht bringen soll, und ch ist daher die grumte Pflicht des Lehrers, alle

Mittel zu ergreifen, wodurch er dieselbe befördern kann. Es Mellen sich

ibe» aber in dieser ReSiebung Itei den verschiedenen ÜBlerricbtafacbeni

gi6asera oder geringere SebwicriglKilen enigegen. Entscbitdcn ist aa am
aehwierigsten , dia Aufmerksamkeit bei solchen Fächern n fesseln , für

welcl)*' der Frhrrr nnr bei weüipen Srhnlern Anknüpfungspnnf te findet;

viel leichter hingegen bei solchen Ge^^cnslanden , auf welche der Schüler

acbon durch sein bisheriges Leben vurber«ilet ist. Solche Fächer sind

besandars geeignat, den Schulet an gewöhnen, ialna Gedanken l&ngem
Zeit auf einen bestimmten Puoct zu richten, und zu diesen Facbem gß'
hört ganx vor/.uglich unser Turnen ; deifn es verlangt nur Bewegungen,
die der Sdhüler grösstentbeils Wreii« ausgeiubrt bat. Darin liegt schon die

aiaher« 6ewübr, dass es dem Lehasr ahne heaaiidera llnhe gelingen wird,

dia AnfBMrkaanifceit der Sdiuler für die vorzunehmenden Uebungen zu ge>
Winnen. Dann aber i«t es auch bei keinem Fache so leicht, die Aufmerk-

aamkeit der Schüler r.u überwachen , als beim Tunten. Dei den meisten

Cegeneläoden des linterridhtes ist es für den l^hrer sehr schwer, oft

MdStteh, aMi mit Slsbarhail an fihaittangrn , ah atieh MIe Miliar anf*

wmtkm ttid aeinii Oadanbanganga Mgan. Oh diaaa* det Fall ati oder
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iehl, fiarulipr kann er nur bei dein einielnen lor Oewissheit kommen;
deoo, weil die vcrl-nigte AnUvurt ofl auf sehr verschledcnr \\>is^ ausge-

drückt werden kaiat , darf er immer uur ein*i^ euixelneH fragen, fieioi

Turne« tteltt ticb di« Saebe gias anders | deiM hier kaim «af die gi<elelH«

Frage (die beföhlen« Hebung) nnr eine iieetimmte Antwort (die Ausführung

der Ik'liUiig), und diese auch nur in ( inpr und dcrseUM-n W » ise gegeben

werdrii. liier i^aiiu man die Aufgabe gleichzeitig an alle richten, nnH

kaua \üu aileii eine gleichzeitige und glcicbmäf»ige Lösung erwarten, ohuo

ein wihiee Uureheintiiider fSrehlen tu oMleiea. Ot beim Turnen die Au»»
fuhrung jeder btioldeneu Debung sichtlMi- vor Augen (ritt. 8o kann der
l-flircr auch best.iiuiig mit grosser Sirhurheit dif \i!fitir'rk»i,'imlM"it (ter ein-

xducü bchuler überwachen. Der Schüler writts diess, und nimmt fuch da-

her mehr lUMmmen, ab beim übrigeu Unterrichte, wo er sieh wohl bin

und wieder geben liail, und, wie er ecbon ans E^fabnlng weise, gehe«
lassen kann, ohne das« der Lehrer es in allen Fällen bemerkt. Beim Tur^
iien musü er aufmerksam sein; hier gibt es kaum einen Answei; ; denn

er rouas m Jedem Augenblicke Eeeh«ii!^chH(t ablexen, ob er acht gegeben

baff da er ja auf jeden BeiUll die Ausübung einer in die Erseliehfiung tre-

tenden (lebuiig «chuldig ist, über die das Auge dee Lebtere waehL Sollte

ich ein I iif fi iiohlsft''l( nennen, welches vor aüeu mifffm geeignet wäre,

die 8( lirii( r >iii AufiiK-rki»<iuikeit /u gewohnen, ich wüsste kein einziges

dem lurimnlenichte a» die Seite m seUen. Wenn dem aber so ist, so

feigl nolbwendig daraus « dass die SchAler nicht erst in reiferen Jabreo,

•Andern gleich mit ihreai Bintritte in die Schule anfangen müssen zu tur-

nen fltTi.le bei den Elementarschulen muss recht sehr ein ünterrichtsfach

wiükommen geheistteu werden , welches , wie unser Turnen , untijitlelbar

an das seitherige Leben des Schülers, an seine Spiele und Bewegungen
anknüpft, ilw diahei gans und vollstindig leiblich und geistig in Ansprueb
nimmt, und so alles in sich vereinigt, was zur Aufmerksamkeit drängt.

bns Turnen wird, wie ülx rhaupl, so insbesondere für die Elementnrrlas^eo

der Schulen voa grosser Bedeutung sein. Es wird mit dazu beitragen,

dase die durch und durch unpädagogische Beslinimting, welche die sechs-
uikI siebenjährigen Schuler der Landschulen witchenllidi 30 Stunden an
die fiank fesselt, einen Theil ihres nachtheiligen Kinflii'i'Jes verüerf. M( inr«?

Efftcbtens mT^ste die (Irundebisse jeder Schule taglich wenigstens eine

halb« Stunde iurueu , und es konnte diess um so leichter geschehen, da
ein Tbeil dee übrigen Onterrichtea sieh mit belni Turnen abÖMChen lüsai

io können x. B. die Turnübungen auf die fruchtbarste Weise zu Sprech-
übungen benutzt werden; auch für die ersten Elemente des Rechenunter-

richtes gil>t das Turnen bei geeigneter Ikbandlung die trefflichsten An-
schau ungtu.*

Der zweite der erwihnten Berichte wird von einen Lehrer erstat-

let, web'ber in drei verschiedrtien Classen den Tiirntinterricht ertlirilte,

awei blassen von kuaben der AUeisslufen von 11 — 12 ntid von 11 — 14
Jahren, und rinerClasse von Mädchen von 7 — 9 Jahrcu , und hierdurch

au nannlgfoltigen Erfahrungen (jelegenhvit hatte:

«Ich habe icich mit der Zeit immer strenger an das Tumhuch van
Spiess gebunden, nachdem ich eingesehen, dass (JubergrifTc und Vorweg-
nehmen der tJebttugeu, besonders bei den jüngeren Schülern, zu keinen
guten Retullatc führen i bei den grosseren habe ich den von mir aufge-

teiehneten Gang, welchen Spiess bei aeinen Aufenllialle bleselhct befolgte^

SU Orunde gelegt.

Es isi zunaclist der Geist der Ordnung, der diiirli dieses Turnen
bei den Schülern geweckt wird, und die Fähigkeit, in dem angewiesenen
Bieiie die gebfibrende Stelhing einiuaehmen. Das erste, womit dieter

Unlerrieht beginnt, ist, dasc den SchiUem geboten wird, «ich nach der
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Grüsse in eiti«jr Ucibe aufziifilelieu, und jedes Kiud hat dabei seinen Plate

xelbst zu suchen. Ich habe dabei bemerkt« daas die Knaben sich sehr

leiebt zurecht find«!, wihpend et M deo Middieii growere Sebwierigkeit

hat; ich habe sie aber stets sich selbst ciiirichleD lassen, und nur. wo
8lreit entstand, enisobiodi^. Im Anfange war ihre iieihe ziemlich srhipcht

eiogericbtet, und auch jetzt stehen sie noch nicht ganz wie sie könnten

;

aber wie bisher ehon freiwillige OimeteuDgen vorgekommeu sind, so wer-
den Wieb die noch vorhandenen Fehler in kurzem bemerkt und verbejtscrt

werden. Ebenso wird hei dem Befehl: «Uichl't rurli f
" nicht der ein-

zeliu: aufmerksam gemacht, sondern nur im allgemeinen die Aufstellnnjz;

beurlbeilt; nicht der Lehrer UeuJiL und sieht für die Schüler, soitdern je*

der muss lur sieb selbst unisehatten, seinen Platt suehen und finden. Sehr
oft halte ieb bemerkt, dass die ^achba^n, besonders wenn schon kleineni

Reihen und Rotten gebildet sind, den unordentlichen Neben- oder Vorder-

mann nach' räcklich zurechtschieben ; ja oftmals ermahnen die Führer der

Bollen, besondert Midcheu, sobald der dreigliederige fieibeokörper berge*

stellt ist, ihre kleinen Nebenleufe, auf die Erhaltung der Ordnung sorg*

faltig zu »irhtrn
, und man sieht die Freude der einzelnen, wenn solche

Srhuier mit ihnen zusammen stehen, an denen sie Ordnungssinn imdAuf-
nicrikttarokeit kennen.

Wie sehr es hierbei sum Vortbeile gereiobl, dass oft eine ümsetsnng
eintrete, und ordnungsliebende Schüler mit solchen znsammcntrefl'en , die

weniger Sinn dafür haben, liegt auf der Hand; nichts scheuen die Kinder

niettr, als einen gerechten Vorwurf von Seilen ihrer Mitschüler. Ist nun
einmal die bestimmte Ordnung hergestellt, so ist damit nbrigens dieTha-

iigkeit des Ordnens niebl aus; fast jede neue Uebung erlordert aiieh eine

neue Ordnungslhatigkeit, oder der Lehrer verbindet eine solche damit,

iiuttm er z. B. die Schüler, während sie mit einer bestimmten Oebung
beschäftiget sind, auffordert, ohne Unterbrechung dieser (Jebung, ihren Ab-

tland von einander sn verSodem u. dgL Der Lehrer bat bei diesen Ord-

nungsübungen nur bin und wieder auftnerksafli wa maeben; einer hilft

dem andern oder lernt von dem ändert! , und die am meisten finer Mah-
nung bedürfen, sind tiichi so sehr die ung'-schickten , als die flfiehtigen.

Oeberdiess liegt in dem feiiien, bestimmten Befehlsworte des Lehrers eine

unwiderstehliehe Maekt. Ehe die Stunde beginnt, tummeln sich di« Kin-

der gern spielend und lärmend auf dem freien Räume iMflber; aber SO

wie der Befehl j «Stellt euch!* erschallt, tritt Ruhe ein, und nach dem
«Linksstampfen* hört man keinen Laut mehr. Wollen dennoch zwei oder

mehrere mit einander verkehren , so braurht der Lehrer kein tadelndes

Wort KU sagen; eine Reihenunisetzung bringt die Plauderer auseinander»

oder ein <, Recht«) um!» m^icht aus den Nebenlettten Vorder^ und Hinter-

leute, und der Verkehr unterbleibt. —
Bei keinem Lntcrricbtsfache ist es möglich, die Aufmerksam

beit aller so tu fesseln, wie beim Turnen; bei heinem Lebrgegenstande

bann der Lehrer so sicher als bei diesem überteugt sein , dass alle auf-

merken. Sil/cn die Schüler auf den Pänken, so ist nicht immer li ichl

zu unterscheiden, ob der einzelne wirklich theilnehmend aufmerkt oder
nur träumt; aber hier, wo es darauf ankommt, das im Geiste aufgefastio

togleich darsuttellen, bat der SehGler keinen Ausweg, und wer auch nur

ein Wort überhört, steht vereinzelt da, nicht h!ns;s von dem Lehrer gefä-

delt , sondern auch be.<chämt von seinen Mitsrhülern. Der beständige

Wechsel kann die Liehungen nie mechanisch werden lassen; und je zusain-

roengeteliter die Hebungen, besonders die Reibenfibuogen sind, desto ge-

tpannlpr mnts die Aufmerksamkeit sein» so dass altere Schüler auch mehr
geistig angestrenrrt nerden jüngere: ein Umstand, der den pidagogl-

seilen Werth dieses Turnens deutlich herauaslellt.
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Von grosser Wirkung auf die Schüler ist es , dass von verschiede-

«en Gliedern des Körpers zugleich Tbaligkeil geforderi werden , uod dass

die gate Ansliihroiig trar daudarch erreiehl wird , dais der Sehiler die
Cebutig im Geilte durchmaelit, Dicht aber dadurch, dass er seine GUe*
der in der Uehung: beobachtet. Per fioist ist es . der lurnt ; iier l t'ib

gehorcht. Lenkt man z. B. , um eine einfache leliun;; zu wählen,

beiiu Tactlreteu und fortgesetztem Ausstrecken der Aruie die Aufinerk-

•amkeil tu sehr «uf die Fuss«, io geralhen die Arme leielil in Verwir-
rung. Ferner steht der Schüler nicht allein: er hat rVebenleute, Vorder-

leu te , llinterleute , moss f iiiie und Schritt halten, dabei anlere rcliim-

gen machen, kurz, muss üich allseitig umschaueo und so viel Puucte im
Auge behailen, dm meii ee erklürlieh finden wird, wenn besonders al-

tere Schuler, die in dieMm Turnen noch nicht geMcholt sind, iMlina^a,
keine Stunde strenge f?ie 5»o sehr an als eine solche Turnstunde. Uiess

kommt haupt)»ncUli<*h vuu der unausgesetzten AuTmerksamkeit ; denn die

körperlicheu Bewerbungen werden nie zu solcher Heftigkeit gesteigert,

dam sie wirkliche Erschöpfung beril»eif8breiL

Ich habe besonders au einzelnen Mädchen bemerkt , wie •icbtlich

nk' durch d.i'^ TunifM aufpeweckt wurden ; vor allem solche , die von
{Vatur lang)(au] oder träumerisch waren. Im Anfange kam es sehr häutig

TOr, da« einzelne, wenn z. B, „ Vorwärts commandirt wuide, un-
•cblottig stehen blieben, bis sie endlich bemerkten, dass sie allein wa-
ren, und schnell -n.ichk.imen. Aber ercrade diese sind jetzt sehr gespannt,
und strengen <\rh an, die Folgen der Gedankmlogigkeit vermeiden.
Schwieriger sind die flüchtigen und leicblsinnigeu zu behandeln; aber
man kann bei diesen sehr gnt dadarcli wirken , daai man cle mit aoldien
zusammenstellt« die einen Sloti darein setzen , tich selbst nad ihre Rei-
hen in Ordntmfr tm hillf»n —

Wfun das Turnen, ^le bisher gezei^it worden, eine Schule der
Ordnung und Aufmerksamkeil ist , so bildet es weiter ganz besonders
das rhythmische Gefühl. Jede Bewegung, jede Tbfitigkeit des -Tur-
nens wird durch den Tact gebunden , und vom einfachen Gehen bis tum
zusammengesetzten Reihen wird dieser nie au<;ser Acht gelassen. Wie
wichtig diess für die ästhetische Ausbildung des ganzen Menschen ist, be-
darf keiner ffaehweisunfr. Mit der einfaebsten naturlichslm (Jebung, dem
Tactgehen, beginnt jede Tuntstunde t dnd so leicht diess scheint, so zeigt

sich doch srlt^t hifhci, wie schwer es dem unfircschulten Men^rhrii ist,

sich bei der eInfach^^en Thüfißkeit rhylljiiiisrh zu luwetpri Wenn auch
der Schüler den ilhylhmus iw Geiste fa^si, und z. b. rhythmisch zählen

kann: so kann er damit noch keineswegs fm Taele gehen» der Geiat
ist des Leibes noch nicht Herr, und die Glieder gehen ihre eigenen Wef^e.

Der eine geht zu schnell, der andere r.u langsam, und es ko^h«! hei klei-

neren Schülern grosse, grosse Mühe, eine regelroäfsige Bew egung, gleichen

Srhrilt nnd Tritt, in das ganze ta brirgen. Ein wirksames Mittel ist zu-
nicbst der Slampfgang , dem nur wenige recht nngescbickle widerslehen
können; von noch grrisserer Redeutung das gehen mit links- oder rcchls-

Maropfen. Wie oft müht sich so ein kleiner Mann . der aus aller Krift

gegen den Tact stampft, ab, den richtigen Tritt zu linden! Die Bewegung
reisst ihn fort, er bat nicht Zelt, dm Tritt sa wechseln | aber wie freut
es ihn auch . wenn es ihm endlich gcllugt und er nun telbsl b5rt, dait
er mit den ühripen im Einklänge steht.

Durch das strenge Einhalten des Tactes wird nun beim Turnen
jede Bewegung geordnet und jede Tbätigkeit des Körpers auf ein beslimm-
tet Mafs ruröckgeffthrt. Der Lehrer moss den Tact in seiner Gewalt ha-
ben; nhrr fasst er ihn sicher so gewinnt r>r nuch eine Macht nfit r seine

Schüler, der sich keiner entziehen kann, und die sich in dem Maise bei
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keinen loderen CoterrichtsgegenslaiMie flodeU Mit dem Ta«!« IM aller

Kigeiiwille »uf, und der Schüler mum gicb lügen uud uuterordneo, er mag
woileo oder oiobt Was in jedem Mtfiivcli«*!) scbliunmert, musikalischer

Skmp aad nm m oll ans Mangel an Aiwldldung imtergeht , d^s gcwinot
luer Leben dureb den Tact, und voo aelbat veriiiDdel sich so mit dea
Turnen Gf^sHtti^^ und Musik; der ganze Mr-nsrh treibt gewiaaermafacn litt-

aik und ^Lu nmt rindurch an t'ri«cbe, Krafl und Ad^-I.

iNichl zu. übertiehen i«l (enier, iivie seiur aucii das iiefübi Utr beib-
ttiMiligkejl dofeh das Taruaa aoa^abildal wird, wia die Sehiüifr ler-

ma tMb frei und unbefanisw lu bewegen. M» wird juDgeren Schulero
flfhwor , sirh TU entacbliesaen , bcsondiM-s wenn sie sich in Ocnieinschall

fUil anderen seben, etwas seltMtändig zu thuii} soi>ald e(w«(s gebuico wird,

«ehattea tie lieli luch ihren Mitschülern um. «Sollte es wobl recht seinff

Tbya die audereD daaaeUbeY*— aolche Gedanken aleheii in Anfange gros-

sen lind kleinen huf der Stirn ^escluiehen. liier lernen nun die Nchiiler

für Sich seJbsl denken und handeln, besouders da oft die eiuzelniQ jrder

eine iieitoudere iJcbung zu macheu haben. Die Knaben «iud hierin dreister,

wagen nelir, fMsen eebodleri die MSdehen dagegen, besondere die klei-

•eren, tcbeuen sich geweitig, etwas zu thun, was blseh eeia könnte^ und
trniipn sirh selbst zu wenig ; aher ihr Yerlraueo waVhsl mit jedem ge-

lungenen Versuche. Auch l»ei den liebungen, wo die Schüler aascheiiiend

nur den Führer m folgen braiichen, wird da» Gefühl der Selbständi^keil

deihireh geweekt» dete man mit l«eiehtigkeit drei, swdir .und mebr Fuhrer
schaffen kann, uud dass ein einfaches: «links um — kehrt!* diu nach

folgiMidfu EU Führorn mscht. Auch ist bei dtT R<T«;cbb('H ,
mit df r die

Uebuitgeo ausgefuhri werden, au ein blosse« Abgeben und i\.)cli»uchen

gar nioht an denken. Wer seine MiipktD und Sinne nieht beiaamroen
hat, verwirrt sich und andere; besonder! bei den Reihuugen ist es un-

monlirh. sich nnrh rinderen zu richten, weil jrd« ni seine besondere Zahl

Schrtltp 2ugeuie.si:eu ist Versäumt er eii|eo eiiuügen, so ist es su a|Mit,

uud er muss binteoau traben.

Ilaes neben dem Gefühle der Selbslündlgkeit «ndererseite euch dM
fiefChl der Abhängigkeit geweckt und dem iiehuler die Nothwendig-
keit vorgerührt wird , sich unlerauordnen und einem ganzen zu dienen,

ist abermals ein grosser Vorzug dieses Turuens. Jene faisdie Freiheit,

ilie sn nfl an Troti nnd Kigenaton ffibrl , kann hier nk sar Geltung ge-

langen Keine Hebung gelingt, wenn der einzelne nicht Kücksicht nimral

auf siMne Gcnossrn und sieb in den Schranken seiner Stellung hält. An-

fangs laufen die kli itim Turner blindlnigs zu, als wäre der Haurn für sie

alieio da{ dann aber kouimi die Heihe, die Aotle und vieles andere ihnen

in die fner, ein fNMiillebes «ttsttl* bringt sie snr Munung, und eelbst

sehend, wie sie sich abgesoMiaK beben, nehmen sie sich kuofUg in acht

ond werden vorsichtig, le lusnminengeselzter die liebungen sind , desto

mehr tritt die Rücksicht auf die anderen und auf das ganze in den Voi-

dergrund ; mit der Selbständigkeit wächst die Abhängigkeit; beide gehen
tiaml in Hand, nnd darin liegt eben die bebe pädagogische Bedeutung
dir<;rs Onlerrichtes, die ihm noihwendig eine wiehtige Stellung unter den
ä*ehrgeeen»tändeii vcrschalTen muss.**

Wahrend die vorstehenden Mitlbcilungea bereits im Drucke begrif-

fen sipd, erliill die ied. in dem sa eben enddenenrn AUihefle der MOt-
leH'scben «Zeilschrift für das Gymnesiaiweaen' einen Aufsatz über den
gymnastischen f'ntcrrichf, ihr eben so sehr durch seinen Inhalt, wi»' durch

du) eigenthümliche Stellung Dreine« Verfassers beachten.sw erth isi. Der Ur.

Verfasser nämlieb, P. M. Kawerau, ist Lehrer an tinem Berliner Gym*
nasium und sugleieb Lehrer en der Central • Turnansialt , die durch fco*

niglisbe Venfdnnng seit 4ein I. Oolnber v. h in Berlin in'» Üben fem*
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IlturelleiK

Im ist, um tiriir»#^ OyaNMntik nnr 4n» Heer whI f&r ili« hobmnMii-
leii des Landes (liymnaiüion, Hf'al»ciiul«ii und iiemiiwiricn) lu bi)dt>n. l^r
AuÜNitz aber, der ursprünirlirh in dem Xorriiio «It i <»\ nin,(si,i{|i lw( i Her-

. Hn grk^t-ii worden »t, lianücK «iiUrr die ver»eiii< dt iiiii steine der heu-
tigen b)ni»atlili nni die ^^Itcbe Cviitnit-ToniAii«l«|i in B«frliD.* hidtm
der Ik. Verf. die Hauplrichluiigen, veidie gfgpttnirlig in der Gyinnaütili

%erfolf.'t Avt-nlrn. mil unvcrkrtMiitnrer ^achkennliiifw cliAraktcriNirf uiuJ einer

anüefaiigeiieii Beurlhiiluit^ uiileiwirn , so durfte es für diijemgrn I,« ser

dieser Zeitschrifl , deneu etwa die Mül2tiir>che iticht xiikouiuieii «olUe,

eine Bichl uiwrwfiMiclife Ergiatiuig der oliigipii llittbeiliMii^it sein, wm»
wkt einige ll.iu|)tpu»cle aus dem Aufaalze entlehiieu.

„Ihn UirlU»iiiK»'fi, sagt der Hr. Verf., sind e« in un«er<Mi Tapcn vor-

nehutiieti *)y welche »ich in Betreff der Leibetubiiiigen, sowohl ilirefie-

gründiing, *!• »«di fbre Aiisbikltiog at»d ihre» Betrieb bdriUt, gellend

femaeht halieii, drei HicbtuBKen, die mehrfach, nniueLtlieb in Anbelrarht

der l'f rM>hlirhlkeit ihn r V rt lreter, in einen I f in the uiiveinn idlichen Con-
flict und fn^i h,<ir(e Sehl ilifcitde gei-.ilhcn sind und mil ei lamlcr trni den
Vorrang käinpleu. Alle drei Uiehtiingen Kind aber nul deuischein Ito-

den eulsprossen «nd balien in ir«i«ebieileiiett Cegenden ihr« weitere
Begründung, ja Iheilweise n h ;zpwixsen Itlimatiscbeu und luitioiMlen Be*
dit>t?<jnL'en eine etpenfhämliclie (icslail und Fnrlmuff piwonniri Dieio

drei 5ctiuteti, wenn ich mir diesen Ausdruck erlaulieu darl, siuU aiiers

die Berliner (norddevlfdie) dureb Jahn und Eiaeleu,
die süddeutsche durch Spiess und
die s c h IX' e (t i s c h e durch Ling und Branting.

Jede dieser Sehn Im h.il z.ihirciche Anhänger und ihre Vorkämpfer.

P8r die UerÜMcr Schule ust» da ihr itigrnnder Jahn »ich ganz und

far Too der Haebe des Tnraeos «urnekgezt gen, als aeleber napienllieb

Mafsmann and seine Ftreuilde an/us«li(ii Für die S p i e 8 s'sche Methode
kämpft f-r '<r!(>sl ; für u \ < i sloj l/rnni U ü l* i'-i in I)eulschland nfiment-

hcb 11j^ Itulh stein, derzeit Dirigent der kouigiicheu (k'iUrai - Xumao-
stait, aufgetreien.'

Die duteh Lieg begründete sehweiliarbe Schule der Oynaailib
kneichnet nun der Hr. Vf. auf folgt nde V\( ise:

«Ling's System gründet sich m tli* firt f i'^flif r lliiisie hl auf durch-

dachte, zuiu Thed siemlicb hochautstei^« nUc na(urphilosuphUche Ideen,

derb ist der 6randgedanke desaelbeB ansprecbrad« einfach aussprechbar

end na lurwisseRsehafUieb unabweisbar. l'in{E, betrachtet den mensch

Heben Org;ini8U)U8 in Geist und Kör|>cr als nnfheilbare Einheit hr beab-

sichtiget, eine vollständige hntu ickelung des ganzen Mei.schcn zu erzie-

len, und wählt dazu den ^eg einer vielseitigen, auf anthropologische,

Matoniieobe, pbyeielogitehe und puyrbologiicbe Eeontnisse vou der Natur

dee- Uelleben begründete börperau8bilduiig, und will dnrt h eine uohl^e-

sehidle AuKarheitiiug der ^^^>^|»erl^^nf^• zugleich ücmulli und ^lluimUcr

ütärken und somit der vorwugend und auf koKleu der iic&undheii und

dee 6leirbgewie1itM iai Kdrper betriebeneo inlelleeluelleu Ausbildung des

Mensehen ein Gegengewicht bilden. Daher seine und seiner Schüler prak-

(rsrhf Kescinfliirnfis mit Anatomie und F'hvsioIo^Mc , wiewohl namhafte

nnserer Xerzle iiu ht allzuviel von ihren zum l luil einsciljgen Forschungen

darin gelten lasjien wollen. Sie erscheinen einhellig, weil Ling und

Eine oharakterisirrndp Vergleicbung dieser drei llauplrirhfunfien des

luruunterrichtes tindel sieh auch iu dem l^iugramme deü Oubleuzer

Gymuasiums vem Jahre 1851i «Zur gädagogischen Gymnastik, v<Nn

Ojninaatilehref U. Bigge.»
XaltMlirm Otw Um «»tm. Ofmm, 1862 VI* Heft. $8
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BratiHnii; elteh iiiir der lUitskttfatur ihre AufmeiiMiniHl mtfvni»
teiK tiirr gcMiaii riforsrhtrn, tk 'w jede rinrchit- sov f hl. oMci ;mrli dii- ?u-

Rnmraeiigese(zlt'U (irupprn f!f rsclln n Iheils nn hich w n klen, llieils mf den

übrigcD Orgauisuius zurücktvnklen , woraus eine Menge von Wirkuiij^cD

(für die Heilgymnastik beiRfdelcvetse an 9000) sieb befaiisslcUltn und
von ihnen genau au Buch getragen \vorden Mod. So cniwickell fiek nun
folgerichtig daraus, dass der Srhiiler durch geregelte und organisch in

einander greifende, vom einlaciien beginnende, und narl> und nach zum
zuisaatmengesetzleren und schwierigeren forlschreitendc Uebunpen volklän-

dig zum Herrn wines eigenen K5rpen werde , nieht nur mit jeder Bewe-
gung das klare Rewustttsein von jeder Muskel- und Nerventhaligkeit habe,

sondern auch eine vollkommene HeiT«;rhaft über sich selbst davon trnge,

eine Herrschaft des Willens über die Korperkräfte, der Vernunft über den
Vi'illen. Es ist demnach die s^wedis^ Oyrnnnstifc ein analomisfli-phy-

aiologisoh begründetes, organisch geglie<lerles und n)eU)odi»irh foflaebrit-

tendes System der KörperausliilduTn: uiid schiil^iMochl( n Krafiüliung.

Weil nun fiir diese üymiiaglik der Mcuseh das Material, der Aus-

gangspunct, sowie zugleich das Ideal ist und diuch seinen Organismus
tugleieh den Weg, also die Melbode liezeiehnel, so seriheilt Ling die

Gymnastik in 4 Theite:

1) I>'h' pädagogische Ciymnaslik (m^ecfftf-artfre), welche

den Ment^chcn lehrt, seinem eigenen Willen seinen Körper anteiwerfen, und
unserer deutschen Tumknnst am analogsten ist.

2) Die Militär- oder Wehrgy mnaslik {oäfectiü - sreifteX

v^-elfhe den IMiiiselieii lehrt, einen n!id»M-ti ^^ illm dem s<'itiip(n zu unter-

werfen, sei es durch seine eigenen Krafir ^Ringen, r.iustkanipf), oder mit

Hilfe äusserer Werkzeuge, der \\ allen (umfasst alio die verschiedenar-

tigen Feebtubungen).

3) Die mediciin^che oder Heilgymnastik {xU^€H9*
passite), wodurch di r "Mi nscli entweder mille!« sf^iner in jnssrndcr

Lage, oder milttls anderer Hilfe und einwirkender Bewegungen d i e Auo-

maiien und Krankheiten des Körpers zu lindern oder zu uherwinden sucht,

weidie dureb abnorme Verbüllnisse in demsellien enlstanden sind.

4) Die ästhetische, schön bildende Gymnastik (ob-

Jectfr-pnssire), welche den Menschen lehrt, seine Ideen und (Gefühle durch
Hallung und Stellung kund zu geb^, oder die Idee de« Schonen in den
Muskelbewegungen auszodrfieken.

Nach dieser Einthrilung fuhrt Ling die einzelnen Zwege der
Gymnastik weiter aus, doch fehlen in seinem Werke vielfach die näberr«!

AuS'jinandersetztmpen.

In der pädagogischen Gymnastik werden wir, bei näherer

Betrachtung, wie schon erwShnt, eine Aebniiehkeit mit unserem Tvmeii
Dicht verkennen können. i«ing unterscheidel in derselben zwei Arten

von Hebungen : die Frei- tmd R li s t n b u n g e n, und atellt sie in oinsr

vollstäudigen Gleichberechtigung eiuander gegenüber.

I. Unter Freiübungen oder freistehenden Bewegungen
verslebt er solche, wo, von einer I»es1immlen Stellung des Schulers, der

Aiisünngs oder Anfangsstellung nusgehmd, der Lehrer denselben eine An-
zahl der einfachsten (Jebungen durch sich selbst, ohne Stütze oder Hilfe

eines Gerälhes ausfuhren laset, wobei jedoch auch der Lebrcr oder die

Zöglinge einander gewisse Hilfen leisten müssen, tbeils um der Bewegung
die nölhige Sicherheit und Stetigkeit, i. b. durch Fixirung einzelner Glie-

der 11. dgl. , zu geben, thrüs aber auch den) Hlienden einen Widerstand

bei seiner Xhatigkeit entgegtnzusctzen , wodurch denn eben adive und
passive Bewegungen entstehen«

Solebe Bewegungen nun nennt Ling eatwoder oinfaobe, sobald
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•bM Aar «in gewU^r Körpertheil ai« auaCShrt, obwohl aodore alt Anta-

gonisten iliraii mit Theil nehmen; oder z U8 a in m e ii ^ < e t z t e , Hot)aid

viele Kur|>m-thcile oder auch alle daran Thai! hihrn. Hierher ;<('hrireQ boi-

•pieUweUe: schweben (balaacireti), gehen, üpiiit^eii, Hchwitututiii.

3. Die iweita CImm der Bewegungen sind die am Oer Ith— oder

ftüal&bungen, lu welchen sich die schwedisebe Oyaoaslik ähnlicher,

wtm gleich wir sAsum tniWsen, znai Theil tinvollkomtnnerer, Geräthe be-

«iietti, wie unsere Turnplätze solche aufweisen. Hierher geboren: klettern,

kliiumtfü, Schwingel), springeii u. s. w.*
Iii Betreff der pSdagogischun GyaMUHtik der schweditobeo Schule,

welche hier ausscfilii's>fich in Betracht kornrnfu wurde, erwartet der Hr.

Vf, nicht, dass sie nich ^uiz in der von ihrem Urhehcr \ oi «rt irhnettMi

Wtiue werde mit Erfolg anwenden iaaaeu; doch dürfe mau, wenn der be

nüg begonnene Streit über aie nur die Sache, nicht Peraoniichkeiten gelte,

Mieb von ihr reichen Gewinn for den Betrieh der l^eibesiibungen holTcn.

Was (I r ilr. Vf. von der anf^inglicheit Knf wirkelimir der durch

Jahn Itegründeteu, dann durch Etseien und Malsmann vertretenen Schule

sagt, können wir übergeben, denn diese Weise des Turnens, die verbret-

telate, j« man kann aagen die allgemein abliebe, dürfen wir bei allen

Letem dieser Zeitschrift als bekannt voraussetzen. Beachlcnswerth da-

g«%gen ist das tfrthril welches der Hr. Vf als Sachkenner über die weile-

reu Erfolge der iaiin ücben Schule und die gegenwärtigen Mängel dersel-

ben tnwpricbC. Nachdem er nimlicb die Ideen dargelegt hat, von wel-

chen daa Tnmen der labii'acben Schule ausgieng, (Ehrt er fort

:

,Woher alter kommt , das<! das Turnen, v\ ir irh fs eben schil-

derte, denn doch so zahhciche (»"irner
, ja sogar otfeiii Feinde hat, so

dass es bei seinem Aufblühen uu i Sichentfalten so manchen schweren

Kampf ttt beeCelien hat? Das kommt eben daher, daas, wie trefflich auch
die Ideen gewesen, welche vom Anfang an dem Streben der Tarner vor-

§eleuchtet, doch Ausartungen sich gezeigt, welche der t^nnr.ea Sache so

manchen Nachtheil gebracht haben. — Eine gewisse tlohheit, Ungebun-
denheit, eine Nichtaehtong äußerer, nothwendigor VerhSltnlsse charakteri*

•irlen nur allKOoft den eifrigen Turneri j« selbst im gaosen äuseeren Anf*

treten der Turner, in Oanfj und Haltung blickte häufii< chvTs durch, was
der Sache nicht zur Ktnpfehiung dienen konnte, vielmehr auf diesell)e

einen .Schlag-tch ilten werfen musste, der manches treffliche, was sie sonst

bewirkte, verdeokle and verdaoketle. — Aber auf der anderen Seile haben
wir auch Beispiele genug von erquiciiender Geradheit, Auflrichtigkeit, Ein-

fachheit im ^Ti/.'-n l.eben, von einer irfitrriKWfrthtMi Sittlichkeit, von An-

stand «ind Lel>eiisart , die bei so manchem gerade durch den Geist des

wahren Turnens, von dem sie auf dem Turnplatze und im Umgänge mit

edlen Turnern angeweht. hervorgeruftNi wurden u. c. w.»
Von besonderem rEinflusse auf die weitere Entwicketung der Jahn'-

s'*hf'n Schule der Gymnastik ist es nach des Hrn Vfs L'ebcrzeiirninj» ge

wesen. dass durch eine iteihe vou Jahren die Gymnistik aufgehört hatte,

Oegenatand dea Sebiilonterrichtet tti. aeini welche Folgen daran« erwaehsen
seien, habe sieh geieigt, als dieselbe in den Jahren 1S42 und 1S41 durch
VerfTi jungen des prouasischen Miniaterinma wieder in allen Schulen ein-

geführt sei.

«Allein da hat sich, sagt der Hr. Vf., in Rücksicht auf den Betrieb,

nach meiner Ansicht, ein grosser Uebelstand herausgestellt Dadurch näm-
lich, dass die öffentlichen TurnplStae lingere Zeit geschlossen blieben, and
sicli das Turnen auf enge Saalesmauern uherhttjpt beschränkte, war ein

Stillstand in dem wirklich pädagogischen Betriebe des-
selben eingetreten. Die technische Fertigkeit hatte zwar gcwoii-

cn, «Ucin aio ist nur ein untergcordnetei; das andere, daa pSdn-

S8»
.
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gogitehe Eleinent, ist der Lei weilem wiefaligere TheLI
lies Turnens. Deiu Kiuflussc iler alles umbildendeti und ii.icli ihren

bedürfni seti formendtiii Zeil war das Turnen entzogen worden, und al«

es uuD plöUiicb zu iitiuem Li*bcn «rwacbscn durfte uud mUU% kUiie ihm
die QotÜg« Fotm und Gewandtheit sieh in eiii«r neuen Zeil tu bewegen.

Wie gerne die RoKlerung dalier «lurh einen schwunghaften Betrieb n ünschla^

wie sehr die l.eiier der Schulanstalfen auch der Sache Vorschub letslelen

und mit Lu!«t uiid Liebe seibtl au der Organisation Theii iinhinen:

kouute uichts ordenthches werden, denn diejenigen, welchen die uuiuil*

telbare Einwirkung auf diesen GegensUnd anvertraut war, aUuilen tum
Theil noch fimi in der Krinneruug jener ersten Blnlezeit des Berliner

Turnens und vermeinten, alles wie «lamals ehirichten und treiben zu kon-

neo. Das spricht sich in Anlage und liinrichtun.it der PläUe und tu der

OfganiaaUcNi des gaiixen Betriebes «q«. Und so konnte denn niebt vid
aus dem gatt<en werden, und ilas fri.^che Leben erstarb allmählich wie*

der. iitrl <lie, welche mit ImM beim Anfang mit Hand angelegt« sahen

keine Krnebl und /.og -n siel) nachgerade wieder davon rnruek. Ks wird

gelurut , aber obtie rechten Lrfuig, wirklich oft zur <^ual für aiie 0abei

betheiliglen.»

Bildlich die dritte Richtung des gymnastischon IJnterrichtes , dit

durch Spiess begründete« ebaraklerisirt der Hr. Vf. in einer Weise, welrhe

im weseutlicbt^n lUil iieu obeu gegebenen Mittbeilungcu übereiiM>liuitut.

Sein Urlbeii dnriiber finden wir in folgenden Wörtern
«Spiess' Syslematiairang ist vortrcfTlicb, allein sie findet aurh ilirs

Oetjner. Der Vorwurf im man ihr macht, i^f ii^nilich i1( r, ilnss die Ge-

fahr natic liti;*', liuirorüiixki'it umi Troekenbeil bei dein Heine!!»* n ch

diesem ^y^ileiu eintreten zu sehen. Mal'.sinann nennt seine Anordnung:
memtra pottae* und meint, dass es Spiess schwer weni«n

mochte, in seiner Betriebsanweisung diesethi n wieder zusammenzubringen
und von jener BegrilTsdiirre sieh frei unil uubefnnpen zu beweisen, ilie

stets in solchen AuUahtungeti liegt. — Uass man anderen Ortes anderer
Ansicht ist , beweiset tur Genüge , dass man vielfach Lehrer verlangt,

welche ihre Bildung nach Spiess erhalten, und dass x. ß. die neue-
sten Turnlafehi von Lasche und Sei de mann in Dresden sich eng
und genau an Spicss angesehlossen haben. Der Erfoli; wird es Ja

lehren, ob seine Methode, die schon vielfach Kingaug gefunden, so in

Darmstadt, Frankfurt a. M.. Hains, Oldenburg, und die für mich
viel ansprechendos hat, solche Resultate für das ganze JuuciuU
leben und die Kr/iebnuL' sreben kann, wie sie ihm vor der Seele scb^weben! "

Der iir. Vf. spricht in diesen Worten zwar nur subjeetiv und per-

sönlich aus, dass für ihn die Spiefsische Methode des gymnastisciteii ün«
lerrichtes viel anspreehendes habe; alter diess Orlheil gewinnt, Irols der
beschrankten Form, in welcher es vorgetragen ist, durch zwei Umstände
an Bedeutung; einmil leweist der ^ianze Aufsatz, diss der Mr. Vf. wio
man von einem Gymnasiallehrer im vqraus zu erwarten berechtigt i&t. auf

das pSdagogische Element des Turnunlerriehles den ihm gebuhrt'uden
hauptsiohlichcn Werth legt, und der technischen Fertigkeit diee^en nur
eine untergeordnete Slellnnii; anweist; und dann ist der llr. Vf. Lehrer an
der oben erwähnten neuen Herüner <'<'nlr.illdldungsanstalt für Turnlehrer,
deren Dirigent, Kol hs lein, der ilauplve: Uetcr der schwedischen Schule
ist, und in welcher die Freiübungen streng nach der Ung-Rotbslein'oben
Methode, die Gerustübung mi aber im Sinne der Berliner Schule, nur mil
strenger Auswahl der wirklieh brauchbaren, angestellt werden. Dor llr.

Vr hat h\m jedenfalls die vollste Gelegenheit, die i^igenlhünilichkeit «L-r

acbweiU^obea und der Berliner Schule genau keunon lu lernen, uml lU-
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tfaroh ariiHt di» AnertoMoiig, «d«he «r der 8|iMiriMttea HelliodB wiA-
nely ein viel grü<«sero.<i Gewicht.

\hf 1. I)»'lrarhlele e« aU ihre Pflicht, durch dies« MilMieilungen

die Aufmerksamkeit der Schulmhiiner uml iichulbehördeu auf eiucu üegeii-

tlMid Stt Ivtfken) der, in ^eet^neler Wein iMtriebeii , eincik VHMMdt^|cvif'

tief «in^reifenden Erfolg verapricbt, aber bei dem Mangel an richtiger

MeÜMde #lwa Erfalg bleittU MotkU dieM Abaiehl niehi imkUHL wMdeal

Ausweis über d i p im März 1852 a m k. k. S I a a t y m*

Dasittin zu Oedenbur«: ü l* ( fi alienen Maiuritäl«-
prüfungea.
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Ergebniss der nachträrrlichenMatuiitatprüfungcn
i in Jahre I8ä2.
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^J^^j
«raren

Kr-

schie-

im Laufe der

mündlichen

Erklart
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Prüfung tra-
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1

reif unreif
werdok

Lemberg
(akadenLi

16 15 3 12 l

Von den 15 Abiturienten, die der Profoog sieh wirkKek wteimii
hatten, gehörten a) dem Lemberger akadein. Gymnasium an: aus

dem nächst vorhergfgaivgenen Jahre 7, aus früheren Jahren 2, zusamiDeti

9} ^) dem Lemberger Gymnasium nächst den Dominicanern:
lue früheren J ihren t; c) dem Tarnopoler Gymnasium: aus den

nächst vorhergegangenen Jahre 1; ä) dein Glerno witier OyinoisiiHi:

aus dem vorhergehenden iahre 3 , aus früheren Jahren 1 , suiiamnMii 4;

im ganzen also 15. Et bestanden femer diese Prüfung sum ersten male:

vom akad. Gyranasium zu Lemherp 6; «um ?: weiten Male: von ebeu

diesem riyranasium 2, vom Gymnasium zu Tarnopnl 1. vom (Jymuv

siuro zu Czernowitz 3; zum dritten Male nach tihaltener Bt'williguug

vom a k ad. Gymnasium zu L em be rg 1, vom Dominica» er-Gymnaneie

daselbst t, vom Gseroowilser Oymnasinm 1» losammen 15 Abilnrim*

len. Von diesen hatten einfach entsprochen 7, hinlinglicb 5. Der sb m*
reif erklärte Abiturient hatte sich der Prüfung xum zweiten Male oatsr-

sefen, weshalb ihm auch kein Termin angewiesen werden konnte.

Czernowits, am 31. Mai 1852«
Eduard Linzbaue r,

fc. k. Gymnatial*Inspeeler.

Aasweis über die im Februar 1852 am k. k. kathoL

Slaaiigymnasium zu Pressburg abf ehaiienea
Matoritilaprifo ngen.

Angemel-

det waren

Erschie-

nen sind

Erklärt wniden I6r Zarüekgewiesea wnidio

reif unreif
auf ein

halbes J.

auf ein

ganses J.
für imoier

9 9 5 4 1 8 1

Wiederholl halten die Prüfung nach eincny halben Jdhre 3; voo dii'

sen wurden 1 für reif erklärt, 1 auf ein halbes Jahr uud I gänz/ich zu-

rückgewiesen.

Pressburg, im Febnur iWL
Dr. & Majr.
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MiKeelleti« im

Liler«ri«ebe fioliitü,

^«itfclinri für vergleichende Spratliforfchung auf dem Gtbiete des

Deuirchen, (ariecliifchen und LHteinilihea herau»gegeben von

Dr. Theod. Aufrecht und Dr. Adalbert Kuhn Berlin,

Feld. Dwöiiiler*« VertogibochhindIttii| 18ftl , Heft ^|

6, i 6 Bogen. U Sgr. « U kr. CM.

Wir haben in f!em erflen Hefte dii frs JnrcTiigPS SS. Sf) ^ 88 die

Zeiirchtiri rör vcikI« hnidc Sprachfurfchuitg von den DU. Aufrecht und
kühn III liei'liii uacli lieiu liihalle ihrer vier ernen ilefle utiferu L«(ern vor*

gefSrIf und gvbeo hmlt eise kone AuMipe des 5. und 6. Heflce, lut de*
neu der erfle Jar^iiig feUieOt. Auch in ihnen finden wir die etymologi-

fclie Erfoi fcliuii^j il«'s pri<Th!frh«'n lAtfinifcben und deutfrheii vielfach ge*

fordert und uu.>i in dem trlheil beriärkt, linß der vergleichenden Sprach*

willenfohafl dureli dieO Onlemeaien eine dankenswerte Unternültung wird.
Wenn Bertchterftiiller mil dvni begint wm ffir die deaÜelieSpraelie

geltfiftet wunir, fo folat er tJctn Zuffp feines Herxena. Per Alluieifler O0-*

ferrr WißiMiloh.ift . J.ikob Gnmm , iH-fcht-nktf die /ridrhrifl mil ünler-

fuchuiigcii über die i-raueiiuauicu «lul Mfwi und das \\orl bouäo weichet

ie iillK«rmenifehe«i Kigenoamen erfeheiat (tieft 5). Erileret Werl, für wei-
chet Grimm bei Franken un«i Schwaben die Form Hiwi bei Baiern und
LotiKobarden die Form «/ ufrt- ftr, drnlet er als Bezeif tintrnc für Mädchen
oder JuiiKfiau ; twuilo, dcifiMi laliniiirtü Geltalt trmdeg und öadet if , ent-

hält den ÜegrilT Krieger. l>äbei [pricht Grimm auU, doli fich das au in

dierem Worte alt Cmleul det dr durch u erklire und dtO num nnnmtr
nicht bloO den .Sknndiiiaviern fondern auch den Franken und andern Stäm-
men diefen liiulaiit<«vok;il zulheileu müDe. hicfm Griromfchen rnterfurh-

ungeii ift die von E. Furftemaiin in Weriiigerude Über den btamm ÜW
in eltdttttfefaen Ptribnennamett vtrwaut iHeft 6). Hr. Dr. Pdrüroiam hat
7.11 (liefen Heften wie tu den früheren fleiOig l>eigefleuert. Durch meine
Mi't'i' i'uiigen über flavifrh drntfrhc Sfir irhtnifrhrinp; iti Srhlefien in 3.

HefU* der Aufrecht-Kuhnleben iJcillcl>rilt fah er lieh vei iiilal.U über die
da vife bei) l:.lemeiite in den weflpreuUifcbeii Mundarten
tu fehreiben. leb bemerke nur beilauftg daO Hr. P. int MißTtrftSndniO
meine Mitlheiiungen auO dem oberfchlefifchen genommen want; die Orte,

die ich aU Fundorte niifüre. find farotUch niederfchlenfche. Im 6. Ilpfle

eit)( Hr. Förriemauu uuter dem Namen «fprachlicb naturbiitori-
fcbes* Onterfuchungen über das Alter der Sprachentrennung den Indi-

fehen griechifchen lateinifohen and deutfehe», anieknGpft an die Namen
der Säugelhiere in diesen vier urverwanten Sprachen. Diefer anziehende

Auffatz iit gewifTermaOeü Forlfetxung und theilweifr Krweiterune dci- Ab-
handlung Dr. äuhus ,(Zur äUeften Gefchichte der indogcnuamrcben \ ulker*

ftuerft erfehienen alt Ofterprogramoi det Berliner Realgymnanumt von
1845, Diil ZufätxeD wider abgedrukt in Ail)rt ( ht Weliers indifrhen Stn-

dirn, t, >2i Hr. Aufrecht gab im 5. Hefte den Schluß feiner frü-

her begonnenen Erklärungen einiger grrmanifcher Worte und verfuoble

ebeudafelbf) die Deutung der altuord. Präterila lo — r—, wd-
ehe er alt Spuren alter Aoriftfionn falHe, wogegen Dr. Knoblaueh ta
Tübingen die Perfectbildung in diefen SprachgeflaUen verlheidigte (Heftd)
mit Hinzuziehung einiiifr althochd. und nihd Hrfeheinungen.

Zu den Beiträgen für die griechifche Wortforichuiig haben wir die

beiden lingeren Auflitie Hm. Kuhni tu tSlen, über Saranifü ^EQirvvg
(Heft 5) und über die GandharTen und Kentauren (H. 6). Die

Begabuiig det Hm. Verf. für die fergleiebende Mythologie bewirl fieh
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Auch in diesen Arbeite» (ur welche ihm die WiOepfelidl Djmk fehuMig
ifl. Er wirft auf iudifche und griechifche (Jöt t« t r,T».ciT citt u( ;:( iift'itjgft

l.irht und behandelt (l«u bedeutlanien Zcilpnukl, in \^elcbem Iidi die V«-r-

vruu^ der Volker vqu thiergeUalle(<'U MnluAriincii zu meufchi-uäjdicbeo

Göllern erhob. IVher den Kamen Homers bringl Hr. Adolf HolUmann in

K«rltfuhe neuen AurrrhIuO in fouiem Beitrage V y d f« u n d II o m e r (Hfl. 6%
Kr rtcH da8 griech. o^n^9f laullicb tmd fnriilirlt mit dem raiifkritirrhen

fftmä/a zuüamineu, das als Oegeiirats ni Vpäfa ericheini, welches pei luni-

llzirt zum Uiitrkcu&nen der vier Wedft erhoben wurde. Wäreud Vyafa

Am iSiufier snA Dwliler beseiehae, IbI StOMfa dtv Name de« gtel^rtemilri-

tikers; es dirol dieO Herrn Holtzmann zu einem AuOfoU« gegen die Heyne*
Lutchmnnnfriie Aurr.iOim^ der lliati und der Nibelungen. — Kleihe Beitrage

zur i:rit chilcbeu VVortdeuiu<tg gab Hr. Aiiirecbi m beiden Uefien (x^do^.

Für das laleiiiitche fleuerte Prof. Pott bei mit dem SchluOe Teines

Atifr?i!7(N „ I' I a t 1 1 a l e i ni f r h und romanifch* (Hfl. (i) worin die

Uteinifchcu Worte der Lex falica eiuer neuen (JnterrucbunK unterwarfen

wurden und au4*U für deutfches und kellifchea manche Bemerkung abfiel.

Zur Gefebiebte dea Accentea im lAteinifehen fueht 4ie Ab>
handlung des Dr. A. Uielrich in Schulpforle tinen Beitrag zu bringen; der

Hr Verf. gelangt d^r Hf linuplurig dnO ftrh die Betonung des lateini«

rchen, weiche wir ktruucn» ei\%a um die Mitte des 2. Jarb. vor Uir. Gi«

feftgeflelt habe (Hft. 6>. lieber da« Jsidii. Worl eamlUm fiohrib Herr

SdMrHzer in Zürich (Hft. 6).

Hf i<!r Hefte liriiigen R( urlhfüiing^«!) fprarlnviPf tirrhafUicher Schrif-

ten, tu Hft. fi hcftinrhl Mr. »SfliweiziT Uie Abhandlung des Dr. I'anl Bot-

tictior Arien {Uaiae JS6J), in II. 6 derfelbe das vergleieheode Wörlei-

bncb dar fi«lbiCrben 8pnieb« vob Lorem lUefSeiibacb (2 Bde. Franbf. «. M,
1851) und Hr. Aufrecht diu Schrift Ludw. Döderleins index rocabnlarum
^varmuüm UtUoHictntm cum §ra€CiM üUiMi9fU$ cw^jmeuttim (Ivrlaii^

ftb6»>.

Wir wünfeben der Zeilfebrifl in ibreo neuen Ji«rgange froliebe« g«-

deih«n und «Mcb in Oellerreiob di« gebärende Be«ciitung.

iL W«inb«ld.

(Dickem Hefte sind fünf Ueilagen, tUicheranzeigen «uthaiteind, beigebciLet.)
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Erste Ahtheilung.

Abhandlungen.

Die deutschen Aufsatie auf dem Obergy iDDaiiQm.

Nachdem yor Ewef Jahren ein Aufaats iron mir ftber etoea

Theil des deutschen Unlerrichles in dieser ZeilM-hiif! eine freund-

liche Auinahnie gefuiitieii , veranlasst mich die rege Theilnahme,

wel(*he der Forlbitdung dieses IJnlerrichtszweigeA Torlwährend und

noch znldst in dem fÜoAen dienHjährigeo Hefle durch einen werlh-

TOllen AiiTealz TOn Herrn Kr. Hodiegger sugewtndl nehm

Antiolilen und BHIihrangen auch ftber den achwierlgen Tlieit den

deutschen Uiilerrichles hier lujsznsprechen, welchen die UcberechrffI

angibl. Meines Wissens fHnd »n den ö^lerreit hischer» Gymnasien

die Aiisarbeitutig freier deutscher AnfsHlze früher nur ausnahms-

weise etnil; ereohweri dieiter ümaland eineraett» eine aofortige

gÜcliliciie Ldeung der Aufgabe, welche durch derartige Arbeileft

erreicht werden aoll, namenlltch fftr die obcralen dnaecn, deren

Schuler för jelzt vielleicht noch nicht die nölliige Vorübung mil-

brine-en, nnd deren Lehrer sich nichi auf die Erfahrungen ihrer

eigenen äcfaulzeil »lützen können, eine Krkenotnissquelle, welche,

nebenbei genagt, woM höber nngeachlagen und besser benutzt

werden «oüte, als es gewdhnlich getu-biebt; so hat doch eben

dieser Umstand nuch wieder den VorlhetI, dnss kein aiter Schlen-

drian, wie er ander n^ärls oft vorkommt, beseitigt zu werden

braucht, somlern der neuen Fonltrung aus dem ganzen und fri-

schen geäugt werden kann mit sofortiger lienutzung alle» dessen,

'was die neuere Methodik als ma&gebend aufgestellt bat. Nach

dem amiUchen Qrgnnlsatienspinne Ar die dslerrei<*liixchen Orin-
£*il»cli't(l Idr di» «Mtvrr. OymiiMivii tSSi. VII. Hvfi. g^
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dl6 Die deutschen AufsäUe auf dem Oiierg>mna«iuai.

nasien müssle allerdings der Gegensland, um d«n ^« sich auf den

ftilgenden Seilen handelt, weifer gefasfii und von «Aur>aiz(ii in

der Maliersprache^^ gehandelt werden ; wie aber schon Hr. Uoch-

egger in der oben erwähnten Abhandlung thalsachlich nur von

deutschen Aufeftfzen spricht, so mnss ich mir diese Bescbrftn-

knng noiA weil mehr auferlegen, und es denjenigen Fachgenossen«

welche den gleichen Unifrrichl fttr andere Sprachen ertheilen, an-

heimstellen , ob und inwitueit sie nieine Ansichlen auch auf ihre

Gebiete anwenden und übertragen können und mögen.

Herr Hochegger schliesst seine Abhandlung mit dem Wunsche,

dass die Sitte die Aufgaben lu freien Ausarbeitungen durch die

Gyninasialprogramme zu vfröffentlicben immer mehr an Bestand

und Ausdehnung gewinnen möge. Auch ich halte diese Sitte für

durchaus zweckinafsig, insofern sie für den einzelnen Lehrer eine

ganz gute Controle ist und andere Lehrer zu mancherlei anre-

gendffi Yergteichen veranlasst. > Dagegen icann ich die hier und

,da . voriMmmende Ansicht keineswegs theilen^ dass diese Verzeioh-

piiBse!..als Yorathskammer dienen sollen, aus denen der Lehrst

seine» Bedarf ohne weiteres fix und fertig entlehnen dilrfe. Dass

auch Hr. H(icliej:g:er einer so uRchaiiischen Ausbeutung jefier Ver-

zeichnisse nicht das Wort geredel haben will, kann man aus dem

folgern, was. er S, L über den Werth von bekannten, früher

«iol..gepriesenen und. noch mehr benulsten slilistiscben JNoth- und

Hilfi||»ftcberi|, sagt. Ich ,s^t freilicb schlage' den Weitb derar-

Ufer Hilfsmittel noch weit, geringer an, als flr. Hochegger zu

ihun scheiiü^ und habe sie in meiner eigenen Rüslkammer all-

mälitich ganz entbehren gelernt Wenn ich also verlange, dass

jeder tüchtige Lehrer des deutschen die Aufgaben, weisbe-sr

^t^ lirei und setbstftndfg w&hlt, wodurch nntdriich die mannig*

fiiohen. äusseren Anregungen ^ di« aeim Wahl forderd andJeitän

kjSnnen, durchaus nicht MMgescbtossen nein sollen, so istcngleieh

Vorsorge zu treffen, dass nicht ein anderer Uebelstand einrei^^se,

der likmlich, dass der Lehrer nicht planlos auf alten Gebieten

menschlichen Denkens und durch alle Formen schriftlicher Dar*

«teilung umherirre; dass nicht die aogenbücklieho Richtung setnaS

efgmn Jdeenkreisea oder die vorherrsohendsa Neigu^a seiner

eigenen CMslestbäUgkeit die Quefle werden, aus weicben er stwe

A^^aben sohöpfe. Ich möchte also das erste und wesentlick»ie
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Bie deolMhen AoWt« auf dem ObergymnaHun« öW

Gesetz für die vorliegende Frage elwa rolgrendennüfsen fassen:

Der Lehrer des deutschen bat hei der Auswahl sei-

ner Aufgaben, was die Form und Fassung: betrifft,

durchaus frei und selbslIhStig zw verfahren; den

Sloff derselben aber hat er einem fesC ge><ohl08at>

neu Kreise, welcher sich natürlich mit jeder Claas«

einigermafsen ändert, zuenlnehmen; und dieser

Kreis ist kein anderer', als das Jugen^ieben im all-

gemeinen, vorsngsweise und im besandern das

S'chu lieben.

Mancher Lehrer dürfte genfigl sein, die Msfere Bealmimnng

noch enger zu fassen und den Stoff zu seinen Aufgaben Bich*

ans dem ganzen Jugend leben, 8uii*it rn nur aus dem Jugend-

nnd Schulunterricht zu entlehnen. So gewiss es ist, das» der

deutsche Unterricht wie jeder andere nur dann gedeihlich wirhen

kann, Wenn er liichl tfereintell dasteht, i^öndeni ein lebendigda

Glied der go.unmten Lehr- nnd "Erziehung^lhflligkeit iäl, ao kann

ich doch jene be.scliriinkung' nicht billig-en. "Die dewl>*hfn An&

sälz<i sind vielleicht unter »ämmllichen Lehrgejreni^ländeti derjenige,

Welcher die unmittelbantte Frucht im weitesten Umfange tür dns

ganze Leben des Schälen» tragen hann; deshalb müssen i^ie 8chon

ft-dh sb' g<^ir«Htt werden, dass sich in ihnen 'nickt biwa daa wis-

Heuy sojuitni auch das können und wollen der Jugend auMpfirfat;

da^s in ihnen sich die Schule nicht hlos» als Lehr-, sondern auch

^is Erziehungsanstalt offenbart. De>hall) uKso verlange ich, dns«

nicht 'bloss dem Unterrichte, sondern auch dem Leben der Jugend

ale'Aitfgaben' enlfehbt Werden, wekAe ein «u bearbeiten hat. Di^

B^lbe Be^reniung scktiesat aber auch aoTori'aUe difjenlgdv Auf-

gaben aus, welche zn alfkluger Frfifa^ife oder anmaftllcbem *0e^

S(ihwätz veiiühi en können ; si^ srhlfessl alle Aufsätze aus Ob*T

poülisclie, sociale, religiöse Fragen der Gegenwart, während

ichr wohl (gestattet, dass die Jugend sich über manche i ^hin ( in^

söhlageitfde'Gegen^lfindb insoweit klar werd^, als sie denselben <in

»et* <JeÄjhichle der Vergangenheil • begegnet j diese Begrenzung

schliefst a!!( zu allgemein' und abslract gestellten Fragten aus,

aber sie veranlasöl dieselben in beschrttnhtrr und concreter Fa»*

sung vorzulegen, Wie bie der Jugend wirklich aufslossen.
'

& kibt eehi" 'tüchtige Lehrer, wekbe ihre Aulgaben forl-

^ «4 *
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S18 iNe deotoehen Attfiilxe auf den OberftyniBatiaai.

wilireiid aaf einen und den^eiiien UnieirichiszHeig ^tülzen ; zu--

nichst und nieisi auf das deuU^che selUI, indem sie vielleicht ih«

ren literargeschichtliclipn Unlerrichl durch fortlaufende Aufs&tM

begleiten, oder ein in der Schule gelegenes Blii'sterwerk auf die

mannigfachste Weise duu luirbeüen Ihssch ; andrre benuizen in

ähnlicher Weise den Fatlea de?; gcischiclillichen LiUerricliles. Diesd

Verfuhren bietet allerdings den Vorlheil, dass die Schüler diesea

Stoffe» und «einer Behandlung sich mit besonderem Geschick bt^

oieiiKtern können — aber auch nur können $ dagrgen lassl er,

namentlich durch mehrere ClaMH*n forlgeselsl, tu viele Richtungen

ides jugendlichen Geistes brach liegen, und kann leicht zu Wieder-

holungen und, wenn die Scliuler iliieii tugcii Ideeukreis cinuial

au8»e^chrieben haben, zu Ermüdung und Uolu^ führen, einem

Uebel, welches ich nachher noch besonders zu erwihnen haben

werde. Ich ziehe 9f nach dem oben ausgef&hrlen entschieden vor«

datMS alle Zweige des Schulttnlerrichte^ und alle sittlich und geistig

bildeiuien Berührungen, in welche das Leben den Schüler zu brin-

gen pflegt, auch zum Gegenvslandc meiner deutschen Aufsätze ge>

macht werden, womit ich natürlich nicht meine, das« in jedem

Schuljahre der ganze zu Gebote stehende Kreis erschöpft werden

müsse«

Um mehr in das einzelne einzugehen, so bietet der Unterricht

in allen frenidt-n Sprychtii die re h li>le Fülle von Aufgaben nn

Leber^elzuiigeii , Iiihnllsangaben u. dgl ; in der oberj^len Cia>se

kann auch wohl das Wesen und die Eigenthümlichkeit einer, die

Vergleichung mehrerer Sprachen ein Arbeil«8toff werden, jedoch

•tels mit scharf und genau abgegrenzter Aufgabe. Was der Un-

terricht in dei Natlersprache bietet, brauche ich nicht aufeuzifa-

len, ebensoweiiig bei der Geschichte und Oographie zu verwei-

len. Aber auch die Mathematik und Pliy.sik, die in dieser Bezie-

hung weniger beiiulzt zu werden pflegen ^ sind keineswegs uner-

giebig. Ein« üebersicht Qber irgend eine ganze Lehre, so dass

nur die feststehenden Resultate in ihrem wissenschaftlichen Zusam-

menhange dargelegt M'erden, ist' eine ganz passende Aufgabe, und

schon in der untersten Clause des Otjcrgyninasiunis kann man

Aufsälze über die Eigenscharien der Dreiecke und ähnliches ar-

beilen lasticn^ ebenso habe ich es ganz zweckmälsig gefunden,

dann und wann einen nicht zu verwickelten Lehrsatz ohne Figur
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Die deulsehen AufniU« jiuf dFoi OliergymnMNiiB. 519

«od Bttchstaben iieweisen zu lassen; der Scbäler nmsrkt dabei recht

deulHch, dans es nicht ausreicht, »ich einen Beweis mechanisch

inzueignen« und ist g:criöihigl, auf Ktarhi it (ies isprachiichea Au«-

dnickes in ganz be^tondcreui Grade zu achten. Bben^o lässl sich

die Nalarfteschlchle nicht bloKS zu atü^fTihrlicher Besehreibung^ ein*

zelritT Nalurprodncle , sondern nainenllich auch zur Zii.s8mnien-

Stellung von A 'hiilichktfilen und Veiäthiedenheiten durch ganze

Gattunüen hindurch u. d^l. m. verwerlheit.

Neben diesen mehr wissenschaftürhen Anffrahen können und

müssen andere dem Leben und «Icr iininiltelbarcn An-vrlmiiung: enl-

Bomiitene hergehen; ausser Erzahlunp'n von wirklich eriebleoi

oder doch gresehenem finde ich namenth'ch die Beschreibung von

den Spielen der Jagend, wobei ihr Wechsel im Kreislaufe des

Jahres berücksichtiget werden kaiiu, zu'eckmäfsi^, ferner die Be-

schreibung solcher Thatigkeilen , die der Knabe leicht und g^enau

beobachten kann« also namentlich die Arbeiten einzelner Hand»

werke o. dgi. ; diese Aufj^aben «rewfihren noch nebenbei den Yoiv

Iheil, dl SS die Knaben mit Vers'and sehe» lernen. Nur ganz aus-

nahmsweise halte ich Aufsätze für zulässig, die dem Schiller eine

eigene Erfindung von zusammenhängenden Handlungen und Brelg-

Rissen zumuthen; wenigstens nifl.ssen derartige Aufgaben auch

wieder ganz in den Kreis der jugendlichen An«ichauungen fallen.

Man kann und hoU dem Schuler nicht znmulhen, sich in Laroti

and Verhältnisse zu vers^etzen^ die ihm thitsichlich noch fremd

8ind. Hiernach kann ich auch Aufgaben , wie sie Hr. Hochegger

S. 374 theilweise vor^ychliigt, nicht liilligen; ich würde von einem

Schüler nie verlangen, dass er einen Brief in der Person des Leh-

rers schriebe. Schon etwas anderes ist es mit den Aufgaben,

welche S. 375 Hng* ffihrl ütind : |sl die Geschichte Alexandt is den

Schülern eben vorgetrair<-ü , dann kann man «ie allenfalls einen

Brief unter Alexanders Namen schreiben la.5sen , denn es handeil

8Kh dann nur darum , den ftusserlich gegetienen Stoff einer be-

«liiinnten s!r!isti.«?chen Form anzupassen, nicht aber um eine eigene

Erfindung; natürlich sind aber derartige Aufsatze nur dann zuläs-

lig, wenn der beireffende Stoff den Schfliem durch anderweitigen

Unterriehl noch in ganz fHschem Gedächtnisse ist.

Habe ich bisher die Stoffe , freilich nur andeutungsweise,

auigezäblty weiche ich für geeigoei halte, in deutschen Auleätzen
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Vmrendet m werden , so fragt m. «ich weiter« . in welchen Oar^

stellungsrornifn dieselben verarbeitet werden sollen. leli lialte micli

bei Besprechunpr diese« Punclps jyanz an die von Hrn Hocheg^^er

•ngenoinniene Ri*ilienroige , um so einzelne Zusätze oder al)\\ zi-

ehende Ansichten um so leichter einordnen zu können. Unter den

Arbeiten nach bestimmten Mustern hat Ur. Uochegger di^

«nfaohe Wiedergabe' des betneffenden Muster« ga^» übergangen^

da dieselbe allerdings in dem Qbergymnasium nur eine sehr be^

schränkte Anweniiuug Gndet; ganz aber braucht man sie selbst

voi» den .obersten Classen nicht auszuschiiessen^ nur dass sie hier

ihre Anwendunjr bei « solchen Arbjnten finden wird die . in der

Schulstunde selbst gefertiget werden , eine Uebung, weiche man

immer von Zeit. na Zeit zwischen die grdsser«n hftasUcihen.Aasr

arbeiltfngen einschieben sollte. Da Ist es denn aber g;ar keine

leichte Auf<j;abe, wenn man den Schülern z. B. linen der kürze-

ren Abschnitte ausHiecke's ^Lesebuch für obere Gymnasialclassen^'

vorKeet.und den Inhalt desselben sofort niederschreibeq l&sst 0^
diese in nller Vollständigkeit nnlürllch nicht gesobehcin kann, an^

iwingt es die SkshOIer, sich augenUioklicli darüber klar za wer-

den, waches die Hauptgedanken sind und welches ihr Zusammen-

hang. — Was demnächst die Uebersetzunpen anlangt , so

ist esi mir aufgeftfllen, dass Hr. Uochegger dabei die griecbiscbeq

Prosaiker ganz unerwähnt lässl und von den Römern CicffO nur

in zweiter Slelle. erwähnt», obgleich ijch doch gewiss nn Jetzler^

die Kunst des Periodenbaoes ganz vorzugsweise studieren und

üben lässt; in Betreff der ersteren ist freilich eine Beschränkung

dadurch g:eboten, dass der Organjsationseulwurf die attischen (ie-

schichtfichretber Thucydides und Xenophon von der öffenllichefi

LeclÜre ausschliesst, von denen namentlich der erstefe zn H^O"
neicttngen manchen höchst geeigneten Abschnitt enthält; wihrand

die Schüler in Ueberaetzungen ans Tacitus, selbst den «S. W anf-

geführten Stellen aar schwer etwas des Oripnals wüidige» leistea

werden. Von den Orijrinafen , welche Hr. flocheg^er für metri-

sche Uebersetzungen vQrschla|;t, halte rieb das eiqe ebenfalls für

Mglficklicb gewählli die Epigramme der griechischen Anihotogie

in Ihnen, wenigntens. in ^len wii^Hch -wteiithvoileD, ist die ZQge*

spitzte« Knappigkeit 4es iAusdruckes. auf .oine Röhe getrieben, be-

nibttdi^ ganze so bäjifig auf eioeiu einzigen Wort^,, das« 6«i|}^
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Die deuUclien AuftöU« auf dem Obergymnasiuia.

die fftalwi Mastor der UabemtsrnigAuiitt diM SetiwierrgkeM

•ur aiHiihmd hatMii ihcrwSKigen kdnnen; wtiHterman atxT dem

Schäfer erlauben, ein Epio^ramm von (ir<i griechischen Distrchen

in vier oder «echs deu(8chen wiederzugetteti, so wurde man daa

weaenlliobata daa Vorbildes verwischen und die $eMler'«banein

lefofct 10 einer mflhaeligen Wortklnnberei verleilen, ireMi«l»'M-

weniger Qnmd iai, dt ee nn anderen |MHHMBdere* VMiigvn

neawegs fehlt.

Was sodann die unter dem Namen Formvernnderuit^i

gen'' von Hrn. Hochegger zusammengefa^slen Aufgaben betri/H^

ao bin ich zunächat daanl voilkommen einverstanden , daa« der-«

eeiie poeüsobe Aofgnben niemnia ala eine Pord^rong der Sdiakf

geateHt wiaaen will, während gewlea jeder Lehrer gm »rithend

«id f5rdemd dmar eingehen wird, wenn einer oder dar MeM
Schüler sich aus eigenem Antriebe an derartige Vertuehe wagaA

will Da ea aber bei derartigen Arbeiten darauf anit^umH , daaa

aich der Schüler der Kormveränderung wirklich bcwmei Werdf^

a* kann ich die Anaioht^ S. Sft7, niobl Ufoilen, daaa -niaif 'Yon ¥m
beln md denrtifen , der Prat' mdgKehal nahe tiehendm Meli«

tungsarlen anagehen eolle$ hier wird man alaltieiner fwm^wäip
deruüg fast immer nur eine einfache Wiedergabe mit Auflösunj^

der rhythmischen Form erhalten; auch bieten dietie Vorlagen den

ächälem nicht so viel neue« und intereaaautea , Ann» sie die Anf-b

(tbe wiriiNeh mit Theilnnhne bearbeiten $ lea aoheitten mir dieai

Aafjsaben sn aeia, die, wenn ife irichl dnreh^ liigaiid eine beaa»^

dere Zolhat eraehwert werden, anfdMi Untergymnairiiim abgeriM»

sein müäj»en. Wenn man aber /.ur HiMiulzuuir vtm Börger'«, Sclnl-

ier», Uhlands Balladen forl.schrtnlel, kann mau buld vcihiniren, übet

die einfädle proaaiaeheWiedererzählung hinauszugehen und zwar zu«

niehal ao, diaa »an die Ordnung der gegebenen lirsiMang abt*

indem liaat$ ntn verlange s. B. fioblller'a «Graf 'ran HabaNnfS

oder den «Kampf' mit dem Drachen'» ao nacbtrathil, dnan' «Ha

einzelnen Theile des Ereignisse« j^enau in der Reihefifolge gegeben

werden, wie dieselben in der Zeil wirkluh aufeinander prfolgl

sind. Noch schwieriger wird die Aufgrabe, gewinnt aber den

lern meiat ein beaondera lebhnnea lnlereiBe'ob,f weMi' man d»

NteherklUnng von eincbr bMlInimlin *Adnd|Nittcte bot »¥e#langts

maa- mm k. 9. die BnlMttng von-^UhUindV i/Dra» IMgen>s«
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92S Di» dettlichao AuMttie anf dem ObargyamMiom.

lliinntn* dm Bftoerleio ia deo Mmd lec;M lawtt das «treuiicb

an Ftaer mitgefaGht,^ wenn inan die ««Kranicbe des Ibyciw*^ im

NaniMi einai der «von Asiens entlegfener Kfisle^ berbei^e^lrömiea

erzählen lä^slf es wird dann nicht nur die Färbung der Erzäli-

lung eine sranz andere, was freilich nur den besseren Schülera

auszudrücken ganz gelingen wird, sondern es niuss auch die Ord-

mag wetentUcii um|reanderl werden, da z. B. in dem zuletzt er-

wihntan Beispiele der erzahlende das, was ia den sechs ersten

Strophen des Gedichtes enthalten ist, erNi nach der Katastrophe

wissen, also auch in seine Darstellung aufnahmen kann. Ich rechne

diese Art von Aufgaben zu denen, welche die gei;iti«re |]t\v((r-

lichkeit und die UrlheiUkrafl üben, wie kaum eine andere. Zum

Theil fallen dieselben schon in das Gebiet, welches Hr. Uochegger

ab ^achbiklttngen^ bezeichnet. — Auf die Briefform ist in

dem Organisatioqsenlwurfe S. 138 em sehr geringer Werth ge-

legt, nach meiner Ansicht mit Tollem Beehle. I>er Brief ist (>nt-

weder eine Form de.s geschäftlichen Lel»ens, oder eine höhere

Kunstform, welche ihre BesUiUuiuug lediglich durch die Subjecli*

?ilAt des Verfassers erhält; in ersterem Falle kann er für eine

wissenscbaftliche Lebranstall durchaus nur Nebensacbe sein ; docb

wärd es gnt sein« wenn man etwa in der ersten, vielleichl nocb

in der zweiten Classe des Obergymnasiums die Schfiler an einigen

wenigen Fällen die Formen einüben lässl, deren Beobachlung die

Gesetze des conventionelien Lebens erheischen. Da dit^ rem aus-

aerliche Formen sind, so ist es eben nur ein ZugestftndnisSi wel-

cbes von dem geistigen Leben des G|mnasiams an die Welllicb-

keit gemdoht wird. Als höhere Kunstform aber kann der Brief

eigentlich gar nicht gelehrt werden, weil er als solche ht auf

allfremcinen Gesetzen beruht, sondern nur aus der PerMinlit hkfit

des Bnefi>tellers herauswächst; wenn man ihn also in den oberen

(Hassen noch dann und wann aufgibt, so kann der dabei heraiis-

apriitgende Gewinn fast nur der sein, dass dem Lehrer ein Ein-

blick in die SubjecUvitit der Schüler geölTnet wird, und auch die-

ser wird meist anf andere Weise zweckmäfsiger und sicherer er-

reicht. — Zu dem, was Hr. Hochegger über Nachbildungen
iagt, wfisste ich wesentliches nicht hinzuzusetzen.

Unter den Ausarbeitungen ohne bestimmte Ha«
aler iWl Hr. Hochegger folgende DaiateUungsformen auf: Br-
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I>M dittlsclien Aut«atze auf dem Obargymnaiiiuiii.

iiUwig. BMebffilMing, Scliil<l«nifif, AMwndlaiif, Brief, topridiv

Rede. Was di« fref erffbndene BraiMiinf und dm Brief betrifft,

öo habe ich schon «»heu vorwecrgenommen , Hass ich beiden For-

men nur eine sehr untergeordnete pädugogit»che Auweiniung ge-

•lalle; io fast noch höherem Grade möchte ich danseibe von dem

Geaprich behaupten ^ «o aiwprechend die Ae^aben at nkk

«ad, welche Hr. Hoehefg«r S> 876 f. Ar daaaslbe voiaeUi|^l, to

hat dereeibe dtieh avch die Sehwienf^eilen keiaeevreg« dbermheM,

welche ihrer Bearbeitung: en'jreffensleliin, und — mu*w ich hinzu-

fQoren — für deren Üeseilipfiing ausreichende Mittel niciil aiijrege-

bea Besitzen schun im wirklichen Leben nur verhältni88niärsig^

wiemg;e aaler den beranwachaenden Jünglingen die geistige Ge-

wandtheit, weiche aie befftbigt, ein lebendige« und ausammenhän-

gendea Gespräch Über einen bestimnrten ernsten Gegenstand forl^

zuführen, so werden sie noch weit wenip-er einem erdichteten Le-

ben uiui Waiirhcit zu verleihen im 8lande ^ein; e.s hegt eininal

im Weüen der Jugend, das« jeder Gedanke, der in ihr aufsteigt,

«ich ihr selbst auch gleich als ein fertiger und abgeschUMiener

hInslelU, wfihrend der Zusammenhang de« Gespräch« gerade daa

Ge^entheil fordert. Da ich mich Abrigens au« den eben an^elUhrten

Gründen nie habe enlschbessen können, selbst ein (»espräch aufzu-

geben, hü kann ich mich nllcrdinnfs auf die Erfahrung Iner nicht

berufen. — £iiie sehr geeignete uad lehrreiche üebung iat die

Auaarbeituiig Yon Reden; voUkcmnen Becht bat Ur. Uochegger»

wenn er es S. 870 als Aufgab« des Redner« angibt, «eine Zuhö-

rer zu ftbenseugen , rühren und gewmnen ; nun entsteht aber der

Uebelsland, dass diei^e Aufgabe in der Schule fast nur hm eidicli-

tcten SlolTen ^efibt werden kann ; Hr. Hochegirer schlägt z. ti,

Ycr : ^Rede beim Scheiden eine« verehrten und geliebten Lehrers

ich mus« gestehen, das« ich mit den Schillern eine Arbeit nicht

b««precben möchte, welche blo«« yorausgeaelst« Geflihle über einen

Fall enthält, über den^ wenn e« das Schichsal will, deraelbe Schü-

ler in den nächsten Monaten in vollem Ernste zu mir selber spre-

chen muss; und so ist es mit den meisten echl oratorischen Auf-

gaben ; sie zwingen, wenn sie wirklich gelingen sollen, den Schü-

ler, sieb au der flöhe und Wärme des Gefühl« hün«tlich empor-

tOBohiaubeni darin liagt aber doch iauaer etwa« g«nMchtes und

mwifcn«, wodiroh die echte GcfthiawinM nur h leicht abgo-
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SM Die 49um\ma •Aufaiti« Mif dem ÜiifrgyiiiMiMun.

ötumpfl wird; in der Hegel also wird man nicht solche Reden

aufgeben können, deren Zweck es den Zuhörer zu „überzeu-

gen, rühren und gewinnen,'' es bleiben demnach ab praklisob

Busfuhrliar fatt^nar Bfidan •aUiaiidtiadeii Inimlls übrig, oder soIclMy

die sich'an. geeobiclUüche Ereigniwe aneoUieMen. Da nun iUmt*

die« ^«rolidieMeubangen, wieaieder OrgamsaltOMenIwvrf für dito

oberste Classe vorschreibt, und wie sie anderwärts auch schon frülifr

vorgenommen werden, kleinere AuMirbi iiuiijren dieser Art fort-

während statttinden 9 da eich wobt an jedem Gymnasium bei ö(»

fenttiohen l'räfungea and aoaeligea Feieriichkeiien Gelegeoheit bte*»

itXi die gefibteren Sehftler mit «aalaiigreichereii Reden aaflreVe»

so« lassen^ eo echeini ei mir, ab' ob auch dieser Darelelinflgsfon»

unter den häuslichen Ausarbeitung-en nur sehr wenig Raum eu

gewähren sein durfte. Es LcKch ranken sich demnach die freien

Aufsätze ohne beatimnte. Muster so ziemlidi auf Beschreibun-

gen, Sehiideruiigan «id. Abbaadiungenf. ^ Was dia

beiden lereteren bulnin, dieiaebon in de» ersten daeaM deaObeiv-.

gymnaaiame ihren paasenden Pbitx finden^ ao .ni5cbto< ieb namcol^

Uch vor der xu häufigen Beschreibung lebloser Gegenstände war-

nen. E'ne Beschrcibuiig von Gebäuden, scharf abgegrenzten Oertr

lic^eiteo u. dgl. hat ^etwas ermüdendes für.die Sehikr;i in allenii-

«aa eeiae Thednahme erwecken eoU^ niaea' Leben nad fiewegnog"

aein: eo wird er ein fertigea Haue .nnr gana roecbaniBcb beaehfeK

beni wird aber %, B» 'd«8 Hane^^ ^«ni er aeinen ligUoheo Vm^

lerricbt erhält, umgebaut, so interessirt ihn eine Arbeit lebhaft,

welche den allen und den neuen Zustand vergleichend beschreibt;

einen fertigen Garten beschreibt er ungern, aber die Uinwaadtung

itinee wöflien. Landstriches ia Feld und Garlen erfirenl ÜMh vnd eo

nnas mn: in jede derartige Aufgabe auf irgend eine Weiae Leben

SU bringen ,'aaoh«L knmer- aber wird namentliek fdr die ohecslMi

CIneeen die Abbe ndl ung das eigentliche Arbeitsfeld bNbfo,

und hier ist es wohl ohne Zweifel die Geschichte untl die Durch-

forschung classischer vatexiandtscher Dichtung, welche der Lehrer

nm ihiufigelen iati Anspruch- nebmen wird, wodurch indeee« Aofgn-

ben nllgomein.aMMiinhUnli-aittifalienr Inbaltt dnrcfaaa» nicht anege-

aobloeern. nein noll^n.. tRei ieoloben iArbeilen>v"denen dtcbtenncbe

Meislerwerke, zu. «Grunde liegen , ist nur das eine sorp^lichst zu

v^^nieiden, dass dar i^ftbüler. durch diesell>ea nicht au kritieehem

'

Dig'itized by
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Vorwitz verlritei werde; es »oü durch dieae Arbeiten die liiebe

mr vaterlindiflcfaen DichÜuHist oml die bewundernde Pfetilrigefeii

die grotera Geieter mseres.Yalkes geweekl imd genfibrt werden ^

ee mnes abo bei der WnU der Auri^abei^ allee vermieden werden,

Wfi« die Schüler zu tlcm Wahne verl(;Uen künnle, das« ihnen ein

Urlheil über derariigi Werke zustünde, und wo sich eine .sol€tie

Einbildung in einer Arbeit brcil macht, daimuss sie bei der Zu^

rnckgabe naoiMirfieklicbet zurückgewiesen werden; ee iet dieee

dnnn finrcbniM leicht, wenn-iler Lelirer teibet mit Wärme und

Wabrbeil die Grösse Jener Meisterwerke, empfindet und ibre BrIla-

beniieit darzulegen vermag. So ist das Thema, welches Hr. Hoch*-

egger 8. 373 an Schillers Teil anknupfl, rollkommen pa.si<end, un-

passend aber wurde die Frage sein: <|Wird in Schillers Teil die

Einbeii der HandliH^ ml Rechl ^ennissIV^ denn dann ailzi der

ScUtter aclioii n Verlebt -Aber ein Werk, dae lihm ein 4iege»*

•lind der Verehrung seinimw. Oder,, ganz ^ allgemein gefasst,

bei der Wahl aller Aufgaben zu Abhandlunpfi^n hat der Lehrer

stets darauf zu achten, dass rr niclit, ^välirend er einerseits aller-

dings das Urlkeilevermögen seiner Schüler ausbildet , andererseits

die feiaslett and ' Kartesten Blütben der SiMlichkeit abstreift oder

nslaslet, denn gemde eine Söhnte deredeklan GeDUilc» sollen diean

dentachen Auf^titB» eben so sehr sein, als 'sine Uebung im denken

uad schreiben. >
•<

Ich habe bis hierher die SlofTe und Dars(elIun«:sfornien,

welche sich m deutschen Auf^tzen eignen, besprochen, ohne zu-

gleich die, steifende Sohwierigkeil duneh dIe.verscUedenen Claesen

wesentlich su berückskhligen. Dnd in deriThat grenzt es an da»

unmögliche, hier bestimmte VorschrKlen z« geben; ist ea ja doeh

eine alte Erfahrung, dass oft ganze Jahrgänge von Schülern dureh

höhere oder geringere durchschnittliche Begabung iiuÜHHeti ; es

konunen hinzu die verschiedensten äusseren Einflösse, wie sie von

ZeiAen ond Personen oft •nmerklioh .aber nachhallif ausgeübt Wer*

4w, ao dasa.hier dem eigenen Ermessen des Lehrers der weilesl«

Sjlielraoni bleibt. Der Organisationsentwurf 8. \M warnt eben

so sehr vor zu leichten als^ vor zu schweren Aufgaben. Nach

meiner Erfalirung ist die erstere (Jeiahr nicht el)en crross. G( Ijurt

es ji^ überhaupt gewiss zu den schwierigsten Forderungen, die je-

di(il>h|jrnr an.^olk zU'SleJleo baty dnts er tidh gm» ia.die 'Aa*

schauongsweise and den Ideenkreis seiner Schüler n vefselzen
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wifse; ganz besonders gilt diess bei der Aoswahl der Hienw«

zu frcieii Aufsälzen; äus.sersl häufiir erscheinen diese dem Lehrer

ganz ieiclit, wenn sie dem Schüler fa^l undberwiiuiliche Schwie-

rig^ketten in den Weg legen. Sebon nus diesem Grunde i»t es

dnrchau« niUhig, dm der Lehrer jede neue Aufgabe in der ClaMse

nneTAhrlich durchspricht, und er darf «ich dann auch nicht scheuen,

eine bereits nre.siellte Aufj^abe zurückzuziehen oder umzugestnflen,

wenn nie sich l)pi dieser Besprechung als zu schwer erweist. Im

aligemeinen lääst ach die iSchwiengkeit einer Aufgabe nach dem

VerhaliPM enoftten, in welchem der dazu fertig gegebene Stoff

und die nölhige Zuthat eigener Gedanken zu einander stehen. So

nuss man denn auch auf dem Otwrgymnasium mit Aufgaben be*

ginnen, zu denen der SioflT ganz ferti|!: vorliegt oder von dem

Lehrer geliefert wlnl, und der Schüler nur die sprachliche Form

zu geben hat. Hieran schüeiuil sich die l in^restaKung eines ge-

gebenen Stoffes durch die eigene Denkkraft des Schuier«, dann

die Anreihung eigener Gedanken an den vorliegenden Stoff} ea

hat also der Schüler die Gedanken, welche er ausspricht, immer

noch nicht seinem eigenen Innern, sondern nur dem überlieferten

Sloffe zu endiehiiu^n , die ersferen durch den ielzferen erwecken

zu lassen. Von hier aus fuhren dann die feinsten und alintähiich-

aten Uebergange zu den Aufgaben, für welche der Schüler keine

unmittelbare Anlehnung mehr findet, sondern aus dem eigenen Ge»

fBhla- und Gedankenleben schöpfen muss. Dabei darf man nie ver-

ges-sen , dass der eigene Ideenkreis des jnirendlichen Allers der

Natur der Saclie ruu }i immer nur ein verhHllnis.siiiai;si«i enger sein

kann, und dass es keineswegs eine Wohlthat ist, wenn man sie

gewaltsam nöihiget, über das Maik von Ideen hinauszuschreiten,

welche das iussere Leben und die innere Bntwickeinng in ihnen

angeregt haben kann. B« wird in dieser Beziehung z. B. zwi-

schen den Gymnasiasien in Wien und denen eines stillen Land-

stiidtchens ein gewalliger Absland sein, den der Lehrer nicht un-

beachtet lassen darf, obgleich die Fülle äusserer Anschauungen

dem ersteren nicht gerade immer auch zu einem Reichlhume wahr-

haft gei8t% befruchtender Gedanken verhelfen wird.

Handelte es sich, bis hieriwr um die Prage^ was der Lehrer

zu freien Aufsätzen aufgeben könne imd solle, so ist die Frage

doch auch nicht überflüssig, wie er diese Aufgaben zu stellen
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iiabe. ErwahDt habe ich bereits, daM jede Aufgabe in der Classe

aorgftitig beaprodiea werden mm. Da et tob gmaer Wieht%-

kcü isU daet dabei das tolefeaee dar SMbr Ar die nme Arbeit

gewonnen wnrd, ao wird es gfut sein, wenn der Lehrer nicht

gleich die Aijfiialie (friig vorlegt, sondi^rn, indem er nur das Ge-

biet und den Ge^eiKsiand , welcher bearbeitet werden soll, ganz

aUgemein andeutet , die Schnier selb«! zu der genaueren Fassung

der Aufgabe nitwirlM« itel} dabei mim der Lehrer allerdings

Gewandtheit gewig bceitzen, am die Aifgabe^ welche er mprftng-

lieh in Sinne hatte, allenfalla auf der Stelle umgestalten und den

Wünsclicii der Schfilfr anbequejiieii zu können, ho dass diese

halb und halb glauben» sich ihre Aufgabe seibst erfuJideo und

gewählt zu haben.

Sobald die Aufgabe OMhr nla die Wiedergabe einea fertig

überlieferten Stoffen erheiacht, iat dna wicbligate die Anordnung
derselben, welche, je mehr eie zur DaraleHung eigener Gedanken

wird, de.slo mehr auch die Fomi der logisch genautii Duspo^ilion

annehmen muss , welche auch ai^^ solche von den Schülern vor

der eigentliche!) Ausarbeitung schriftlich angefertigt werden mnaa.

Degegon knna ich der Forderung den Herrn Hochegger S* 064

nicht heiatimmen, daae dieae Diapoeiliooen ton dem Lehrer achril^

Rd corrigfrt werden aollen, ehe der ScMHer die eigenNIdM Be-

Hrttciiung beginnt^ auMialimsw-eise mag diess in den unteren Clau-

sen des Gymnasiums , namentlich zu Anfang des Schuljahres und

bei achwacheren Schülern geschehen; zur Begel gemacht aber

wird ea die Tbitigheil der Schftler Mhmen und alören, die inner-

halb der Schmnke, daaa ihnen nicbta ihre Krüte fibenohreitendea

zngemutheC wird, euie mdgliohsl fMe wid ungehemmte und diK

durch Ireudiiie sein muss. Sehr niit/fieh da^ppen wird ea be-

sonders iji der er^len und zweiten ( dt6 Obergymnasiums

sein, besondere Dispositionsübungen als eme praktisclie Logik erst

mündüob, dann acbriftlieh vortmehmcn } eo wird <o nnmentiich

orlheilfanft «ein, nnmitlelbnr, ehe man zu dem ersten Antatm

aehreitet, der eine geregelte MpoaMion u^hig macht, ein ilmli-

ches Thema in der Schule disponiren zu Uissen. In den beiden

obersten Classen halte ich es Mich! einiiuil für nölhig, dass die

Schüler mit ihren Aufsätzen eine abgesonderte Dispoaition abge-

hen; ich wenigatena Inaao dicia nur ganz onuiabmawciae thuiK
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und finde, dsm ich mii einem weit regeren Interesse, weichet

wieder 4m Riekgvbe Erfrischend auf die- Schöler' wirkt, aa

ditf Gorreolor feli#, wMo icb die DiapOBitiQii enii «ns Jedem «ib^

ii>lnen AitfiiAtM-heravMcheit miiss; et must dMvtbar bei der

Correctur namenllidh in der obersten ClttM der Punet sein , auf

den da» grössle Gewicht gelegt wird;

Ist sonach iQ allgemeinen Umrissen festgesteilt, was für Aal»

gaben der Lehrer hielten und wie er dabei verfahrt aoN, - so

mwt aneb * notch teiae fenere>*Wirlciing auf die ThMgkeit der

Mifiler in^t 'Auge gefadst 'werdete Oer hftufig8te':oiid an tobwipr«

Sien zu beseitigende Fehler ist der^ dast- die Schaler die Aufgabe^

bis auf die letzten Tage vor* der angesetzten Abgabe hegen

Ben und sie dann über das Knie brechen. Hiergegen gibt es frei^

üoh kanin «ei» anderes IMiUaly als data män die Schuler für diete

Art von* Arbeilea jtt»erfaaupt -«u gevühnen und ihnen die JVaclh

thiile jMee« VerfaheeaU > klaff iii\Bia£hflfei vereteht, uad diese ist

eine Forderung , detea '6elhigeR" lediglidh 'von der Persönlichkeit

des Lehrefb abhängt und doch niembls bei allen Schülern gelingen

wird, ßei' solühen Aufgaben, die irgend eine vOrgängige Leetüre

vofua»el(zen^ kann man siob^so- helfen, daai*maB etwtl adrt1^4

oadi'ifeeleMter Aufgabe eine. Slnad* beantsl^ um aioh zu flbar*

acigen^ daet ' daa belrelMe -Werk mMkk uhd mit Nacbdenkan

gelMe» ist , man kenn *al8» die •vorgiagige Besprechung der Auf-

gabe, diie vorher doch nur von halbem Nutzen isl, bis zu diesem

Zeil()iu)€te verschieben; dann ist man wenigstens sicher, dass die

S«huler.>sicb mit der Aufgabe geitüg znr rechte» &il beeohafligi

haben; uid-itu eobadel daun weniger^ üMm hie'dndi^dat -lliedbr^

tckK^n ibeer Gedanke» auf di» Malen* Tage vetnpare»; feikn-
Uober^Cottlrole »kaaa' man> ki 'der obersten•Olasee die wöchentlichen

Redeüburig<^n benulzen , indem man hier Aufgaben slelllJ, welche

die des Aufsatzes berühien, ohne mit ihm zusänwnen zu falle».

;$cAeinbar ira Widerspruch»' damit, dass icb das eben berähirla

HkiMiaiebe» «der •Arbeiten von Seiten kler Sehfller Ar eiaen tekr

wuMQtljohen Uabeletaad halte« tiebli, daae kh mriteken. den ef»^

»einen Arbeiten nicbt^nu kurae'Friiiten wftnsehe; aber auch nur

scheinbar; denn dass dm Schult r diese freien Aufsätze ^em aus-

arbeiten , und dnss s'w die volle i3edeütsanii\eil derselben empfin^

dea^ ist nur dano raügüdif wenn sie. aicbt Aberlrieben wenden.
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Nach dem Organisalionsentwürfe 8. 120 fg'. soW in der dritleii

Classe des Oherg^mnasiums alle 14 Tage, in der vierten Claaec

tHe swei< bis drei Wociieii «in Anfeats guliiferl wcfden ; aebnieii

wir also to^ dftss die Seliiler der obertte» Glesse binnen acbl

Woehen fotgsudey willliirMch «us Herrn Hocbefgrer'e Abbandlmp

hermispreprüreiir Aufsätze bearbeilel haben: WaOensfein's Sinrz

nach Üchilier s rfieisjiig^jähnfi'em Kriege, Gessner und \o»a als Idyl-

lendichter vergik-hen; worin liegt der eigenlhdoihche Werth der

llalitrwissenscbeftenf eo wird» etn» Uebcrsliniuig doreb die nmi*

nigftoben Manbenkreiee, in denen tkM der Sebüler s« rasch

«acb einander BOMebtlbideii soll, kann ausbleiben and Ermfldanf

and Unlust eintreten, weil der Schüler, der noch so manches an-

dere zu treiben hat, jene drei Aufgaben nicht vollständig hat

iberw&lligen können, eine W irlmng, die gerade bei den strebsavii»

alen JiagUngeo> am wemgeten aisbleiben wird and snlelEt eine

VeivanMiBeigoa; der Aalj^iben rar Mge^^bat» die^ an «iob leloht

genug, dupcH die drftAgende Siie des Lebrer» so schwer werden.

Auch kommt es ja überhaupt nichl darauf an , dass «ehr viel,

Sendern das^ recht gründlich und eingehend gearbeitet wird. Wenn

lA der obersten Ciaese in Jedem ununterbrochenen Schulaaonate

sad ansserdem in den grosien Fehen ^ wArend dereft man niaht

Notaen den Sohüfenr die "Wvhl ihrer Aufgaben • gau Drei

Imsen wird, j» ein Aufsatz gelieibrt wird, so hatte ich das »ftkr

vollkomriien uusreichend, iiiunentlich wenn noch zwischendurch

einigemal kleinere Aufsätze in di'n Schuli<lunden gearbeitet werden*

Schlies^Üch^ um den Lebenslauf* eines deutschen Aufsätzen

Ma'*imn Bade ra*TctiMgen) nooh einige Wofto über die Cor*
reclvr. ' Aneitaant i^4atB dieselbe in den interen^Clas«

aen- VoiMgsweise «of die* spraehfieb«' Form, in - den oberen daae-

ben ebensosehr auf den Inhalt, dessen Anordnung und Ricliligkeit

zu erstrecken hat. In den Unteren ( lassen wird es deshalb meist

genügen, das unbedingt fehlerhafte einfach anzustreichen , in den

oberen Wird der Lehrer hiofig den-Orund der Feiilerhailiglieit'anl

Rtfnde naehwelaen und' anf das fkiilige hinweisen diOssen. Efna

beeond^ra 8cbwierlgbeif ist mit der Mefagabe in der CfaMse w-
bunden; da hier nicht wie bei einem lateinischen oder griechi-

schen Peneum aiie Arbeiten in eine der Uaaptsache nach gleiche
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Form iiebrachl werden können , sondern es wünschenswerlh ist,

iiüss nanieiUlich in den oberen Classen jeder Schiiier auf seine

besonderen Mangel aufmerksam gemacht wird, so tritt nur zu

leicht der Fall eia, dsM sie alle b» anf den einea gerad« bethei-

liftcn sich, van der PIfobt der Aurmerluamkeit entbanden gina-

ben ; offenbar ans diwer RGckeicbt schreibt der Organisationaattt-

wurf N. »88 und 188 eine Art Collecliv-Rückgabe vor, die nicht

uiiniiiit;li)ar an dtji einzelnen Scliiilt-r gericlUel isl. Nun iijt aber

nkhi 211 kugnen, dass einerseits auf die noch jüngeren Sch&ler

«ine ganz persöniicbe Hinweieiing auf iiire Fehler mehr ekwirkl,

al» eine allgemein giiattenei und data anderaraeils den reÜNPett

Schälern geg:enuhcr die bei ihnen Torfcommcnden Fehler gegen

Ordnung und Hichligkeit der Gedenkt^n ein genaueres Euigthtü

auf den einzeliieii FhII vt'rlai)«!en, zunial et; niciil inomer leicht ist,

einen Schuler von der iogischen F«bkrballigkc»t irgend einer Ge-

dankenverbmdung u. dgL zu öberseugen. So kann ich also doch

^ine^ freilich möglichel abgekfircte mündliche Correclior jeder ein-

zelnen Arbeil nicht für enlbebrltch erachten, und es wird «ich

eben darin wieder die Kunst des Lehrers zeigen müssen, da.^;» er

sich nicht zu ausschliesslich an den einen Schiller wendet^ sondern

die übrigen an der Berichtigung «einer VvMtr thätigen Antheil

nehmeB läset. — Bei den schwierigeren Aufsätzen . der obems

daesen iat, wie achon bemerkt, neben der höheren atilietiecheD

Auebildang das groesle Gewicht auf die logiache Richtigkeit der

einzelnen Gedanken und ihrer Verbindung ym legen, und jeder

Ver^l08s hiergegen lums möglichst klar nachgewiesen , sein stö-

render lünfliiss auf das Ergebnis« der ganzen Arbeit klar gemacht

Werden. Wesentlich anders halte ich es wenigstena mit der oIk

jectiven oder realen Richtigkeit der Gedanken; Itet man R.

die Schaler der obenten Clasaa die Frage beantworten, welchei

unter Schiller^s Schauspielen ihr Lieblingsslück sei., so wird man

nicht selten als Antwort erhalten: Don kariös. IHess verruiij of-

fenbar ein ästhetisch noch nicht hinreichend ausgebildetes Urtheüa*

vermögen. Oder fragt man nach des Cato Berechlignng rar

Selbettodlimg, no wird dieaelbe bald bejaht, bald ^vemänt weiden^

Hier darf der Lehrer nach meiner Anaicht und Erfahrung den

Werth der Arbeit , nicht nach aeiner Anaicht flher die Richtigkeit
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oder Unrichtigkeit der Aolworl IjesUniriKn, sondern nur nach der

Art der Ausführung. Er wird es natüriicb nicht verhehlen, wenn

er die Aalworl Hkr faUcb halt, aber er wird deshalb die Arbeit

aelbely wenn sie fieieeig fiberdacht und auagefftbrl, wenn iie frei

Ott logischen PefaleehlOssen ist, ihr Irrthnm also nur in einer fbl-

schen Gnindanschauung beruht, nicht einer andern nHchsdzen, ja

sie sojrar der vorziehen müssen , die &hh bessere liesulial mit

schlechteren WaiTeo verlieht. Abges^'hen davon, dass schon der

Tom Schäter bewiesene Fleiss auf Anerlwttniing Anspruch machen

darf, wird der Lehrer ihn auch nur auf diese Weise iitr Wahru

baftigkeit im Aosspreciien sdner Gedanken und Geffilde gewöhnen

können.

Der Lehrer, welcher die deutschen Aufwalze und Redeuhun-

gen in den obersten Clausen leitet, bat dadurch eine pädagogische

Binwirkung und pftdagogiscbe Freuden in seiner Hand» wie woU
kein anderer Lehrer. Er kann geradezu alle Ficher des Gymna*

aialvnterrichles yor sein Forum »eben, und Qherdiess gerade solche

Seiten derselben juil^reifen, welche von allen, dem Schüler mit-

unter unbequeniea KinzeUiheilen befreit die ideaUte Auflassung der

Wissenschaft gestatten; er kann dadurch, und ich kenne nickt

wenige Beispieie, wo et wirklich geadwkeo, auf die gerne wie*

senschafUicbe Richtnug eines Schillers den bleibendsten Binfivss

ansüben* Es steht ihm auf jede Eigenschaft des Charakters eine

Eiiuvirkunp: zu Gebote, wie nicht leicht irjcrend einem anderen

Lehrer) er kann vielleicht die ganze Au(rassung>wei8e, mit wei*

eher seiue einzelnen Schüler spater an Welt und Leben berantre*

ten, begründen und ihr eine bestimmte Richtung anweisen« So

mAcfalig diese Einwirkung ist, so gross ist naldritch auch die

Verantwortlichkeit, welche auf dem Lehrer des deutschen liegt;

so unendlichen Se<ren er stiften kann, ebenso sehr kann er sich

nicht nur durch laUche Leitung, sondern auch durch unterlassene

Erweckung des inneren Menschen versündigen. Wenn bei irgend

einem Lehrer, ist es deshalb bei dem des deutschen nolhwendig,

dass er ein solche« Ideal nicht nur in der eigenen Brust trag-e,

sondern auch die Jugend für dasselbe zu erwärmen und ht g^ei-

stern verstehe. Der Lehrer des deutschen wird wenig oder nichts

wirken, welcher meint, dass er bloss dazu da sei, den Schülern

S«it»«brifl ror ü» fi«Urr. Oyrna. \Ut VII. Hell* 85
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die möndliche und scbriflliche Behandlung der deutlichen Sprache

beizubringfen , 8ie mit Versland lesen zu Icbrra und eine Anzahl

iiierarhititorischer NoUz^n ihrem Gedüchtniaae tu thttUttm* Jeder

Unterricht, yo^ allem aber der deolache, muas nicbl blosa kennt-

ntssrefche; sondern aoch »illlich gediegene und charakierfesle Menschen

heranzobildt'n bemühl sein ; er mu^ sie für das heilige, das p^ute,

wahre und ^chöne entflammen ) und wenn der Lehrer diess als seine Auf-

grabe erkennt, dann wird er zwar auch einer nnunlerbrocheneii

Durchforarhongr der päda|r«*flachen Kanal bedHrfen, er wird diOQ

und wann einmal einen MfosgriAT Ihun können, aber Weaen and

Kern des deutschen Unterrichtes wird ihm ohne alle pädagop^i^che

Kunststücke klar sein, und der segensreiche Erfolg Keines VVirkena

wird nicht ausbleiben.

Meiningen, iani I8S2.

W. A. Paenow.
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Zweite Abtbeiluti^.

Literarische Anzei|fHi»

Corntlios Ticllu«. Brklirt von Dr. Karl IWipper4l#|L.

Braler Band. Ab gweesm ditit Aupugii f - VJU Mit den Va*>

liantfa drr Florenliner Bandficlirift« Leipzig, Wcidnwnn*i«ba

Bocbhandlong. 1891. ^ % R^Ur. a i 0. ukr.CM.

Unter deo römUehen Gcscliicht^chreibern hat in neuester Zeit kei-

ner eine grössere und zugleich gerechtere Aurinerksamkeit erfahren , als

Corneli US Tac i tus. Es ist aber nicht bloss die philologische Welt,

welche sich an diesem ernsten Genius zu belehren und zu prüfen ver>

tucht, sondern die gebddele GcscINrhart ulxTh.iupt » welche im Spiegel

der Vergangenheit die eigene Kiilwickclung beschaut und m wenigstens

Iheilweise aus dem unsläten Sr!i wanken zwisclieii Furrlit und HotTnung

ra einem snbjecliv b'Tri«Ml!^i [nlcn (Jiiheil über dtf nicttsrhürhen Hinge

gpl,tii?t, M;tf} "in^-'t hi<inMt mrhl, es solle ein 'laeilus nur in der Absieht

zur H iiiii gt tiOiuiurii werden, uni sich gleichsam in der Aiiilindung ähn-

licher ZtiKtiii le in den verschiedenen ileiti n (irr \\ < schielik' zu üben;

im II 1 licil , dieüs wäre überhaupt veriiiiil und ^\iiriie d«'in reinen ln>

Icn ssc lief liislorischen Wahrheit grossen tinlrag Ihun. Geradezu aber

widers|)r,iche es dem Zwecke der Schule
,

dergleirben rhelorisirend« Ab-

schweife mit der Leclüre des llistonkerü zu verl iiuli ii. In diesem Bereiche

ist dai* haupisacliiichsie gewonnen, \\enn der Sniu um! Gedanke des Au-

tors im einzelnen und im Zusammenbans^e erkannt uud erfaßt ist; dann

Sil« I llings auch
f
wenn die Juueiid unmittelbar aus der Quelle der Ge-

scliiclite selbst ein Ireteres und w urdigeres Drlheil über eine Periode

schöpfen lernt, welche in der Hegel nur einseilig und in schiefem Lichte

d ir^'sttllt wird, so namlich , als wäre alles Unheil und alles Schrecken

nur einem lliuple entsprungen, während <ler eigentliche Grund «les Ver-

derbens, man kann sagen gerade in der Gegenseiie wuizelle. Der ^^elUdete

Leser aber wird ohnehin in einem Tacitus, in etneui Thukydides das Kiii^a

ig (bl zu würdigen verstehen i mutato nomine de te fubula narralur gilt

ihn für dat kleine und grosse, lür den laonigen Sebent des Hauses, wie

für die tragiielie Veiknupding im Leben der Völker.

84
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934 Gonieliiis Tacitus, erkl. von Nipperiley.

Diesem veraehiedetieu Bedurfnuie und dieser vielfachen Theilnabme

der Gegenwart kam der Pleiss der deoUchen Gelehrten entgegen. Eine

Folge von meiat tchatsbaren Geeammtauagaben des grossen Historikers,

unter deven die Orelli*scbe bekanntlich zugleich eine sichere OmndlAge

der Texleskritik geboten hat, und eine Fülle von kleineren Zugaben lur

Erlilärung und Verbesserung des Schriftstellers (die treOliehsten von Bes<

zcnhcrger und Spenge 1), welche, dem eintehien nur schwer erlang-

bar, fuii \ollsländigslen in der Halra'schen Keccnsion mochten benütst

oder antuiieiitcl sein — beides berechtigte anzunehmen, dass Tacitus auch

in der U ;i u p l - S .111 p p c ' schiMi S.ininiliiug griechischer uad ialeiiiischer

Schriftsteller viia w isseiihaflc und umsichtige Bearbt'ilmig erfahren wrnir,

welche in strengcüi Anhalt an das aurgcstcllle Programm der .studierenden

Jugend als sicherer Wegweiser zum Verständniss des tiefscbaueudeu, aber

dunkel und gewählt schreibenden Autors dienen würde.

Der Rolle eines solchen £rk)ärers hat sich llr. Dr. Nipperdey unter-

sogen. Her erste Band seiner Arbeit umfasst die sechs ersten Bücher der

Annalen, von denen I — IV vollsl&idig, V und VI (nach Lipaius' Thei-

Jung) fragmentarisch sind.

Dass im Anhange die Lesarten desMedieeus wiedergegeben sind»

mag för viele eine willkommene Zugabe sein, denen sumal, welchen der

Orelli'sche Apparat nicht tur Band ist Was die Orth o graphie betrifft, so

erkennt Hr. N. selbst seine IJnentschiedenheit im Verfahren ; dieselbe leigt

sich al>er nicht nur in den beiden ersten Büchern , für die er abbittet,

sondern auch noch iLnailiin. Es ist diess bei einer Schufausg.ihc sehr

misslich. Die Jugend soU und will überall etwas stätiges und auf siche-

rem Gesetz ruhendes vor sieh halm, sonst wird sie gegen die Sache

selbst oder doch k'rgrn die Steiiverlu lir derselben gar leicht misstrftuisch.

Hr. N. befolgt im allgemeinen die Sciireibart des Mediceus, er thut diess

auch in besonderen und eigenthümlichen Fällen , aber doch nicht immer.

Schon dadurch kommt ein auffallendes Schwanken in der Orthographie zum
Vorschein, abgesehen davon, dass der Codex selbst in einem und demselben

Worte sich nicht gleich bleibt Darüber, meinen wir, konnte der Erklärer

des Tacitus für Schulen von vorneherein im klaren sein, dass seine Aus-

gabe keinen Codex diplomaticua dartustellen, hingegen alles das getreu

nach der Urkunde su bewahren hat, was nach wissenschaftlich sicherer

Begründung als echte und richtige Form des Wortes fortan gelten muss.

Alles andere musste hier , so wichtig es in anderer Betiebung sein kann,

wegbleiben I diess um so mehr, als manches In der That stdrt oder, was

noch schlimmer wirkt, als Laune und l^eüanlerie «sylbenstecheuder Ma-

gister* verlacht wird.

Wenn der Codex in den meisten Fallcu Uit Assun l ition bei zusara-

mengesetzteu VAörlern unlerlässl , so war ilmi hierin rill rJuigs zu folgen,

aber so, da^s die Ausgabe in der einmal getroüeuen bclireil)\\ »'i^e jedes

Wortes fest beharrte: bald inperium^ bald imperium, hier cOMponere,

eptinere, dort componere^ oMtere u. a. dgl. tu setieo, «st unsUtthan.
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Corueliuü iacilus, erkl. von lN i p (t c r ilü y. iBJ-

Aeiullicb«« war bei YerdoppeloDg voo GoosoDtnten in bisobichleii; t»

durfte nicbl io kanen Zwttcbeiir5iimen S. 309, 311» 333, 335, 340

opartunui Dod opportttmu, 8. 309» 314, St5, 316 retuü nud reituU

abweebseln. Sehrieb man dem Codei zulieb aeeUMiOtor, so lioonte «mi/-

ieM S. 89 eben eo gatea und vielleieht besseres Recht haben, anfge«

Bommen tu werden; jedenfalls ist es unbcnlenklicher, als die hier und da

beliebte Form 9ietuUlttU, die z. B. auf einer Seite in zwei Zeilen hinter

einander & 88 ihre Gestalt ändert. $. 38 lesen wir detractabant,

8. 41 detrectetur, S. 150 eawirf, S. 248 exuere S. 2«4 exul , S. 267

txortm ond dagegen S. 279 exstractum \ In der Regel steht e^M (S. 1 15,

153 u. w.), 'S. 258, 290 exim! Ki>enso roeiKtens qnotietu , & 294

fWoties. Das handschrifl liebe tncolittnitaa (S. 51). /»A^m (S. 140),

föT fS. 74) wird bewahrt; warum nicht auch beispielsweise S. 282 crer-

cUubUi oder S. 155 nßuenttal Aus aditcebantur des Codex wird s. 147

üdlectekOHUW geformt, dagegen das überlieferte pnelex (S. lOf», 294) in

^Uex ausgeprägt, und doch war jene Verbalforni als eine gilt ige nachzu-

weisen, während paelex^ so viel ich weiss, oder petex a!s das echte Ge-

wand dfs wahrer heinlirh scmitisrhcn Wortes eilf il.is iieut^ut.ige niemand

mehr mit pelücere zusamnunnirnt. \\\'\\\\ Syria (S. 2^2, 2H5, 286, 2U0,

296 tt. a. w.) gesetzt wird, darf Suri S. 115 nicht stehen hlciluMi; wir

billigen Zmyrna (S. 23fl, 237), Thraecia (du-ss ist S. um rininl vu ( ur-

ri^'irpiO , Hanuvtus (
S 116), verlaogeu aber ebenda als die Kewithllere

Form Siiebi mit dem Mfdirt'us.

In Helretr der Orthographie müssen wir noch auf ciiifii Punct anf-

merksain machen. Der Medi<»Mi»; , w'w viele llandschriflcu «Ics Aüllelalters

ul>orli.iU[)t, VL-rwaudell die ausiauU iidr Media d fast immer in diu Tenuis /,

ausgenomoieii die Verhalformcn ; so erscheint set^ Auut, apvt, illut, istnt,

aliut, f/Ui(, nitqnit ; hin und wieder um^ickehrt . namentlich aü statt nt.

Auch hierin gibt der Herausgeber der ^^lllkilr des Ahschreihers ^ollkoni-

men nach; wir hallen diens für eitel, weil zwerk[n> Wenn aber M, o5

üd, VI, 46 iHfiuid tind VI, 10 obiid (durrli Ururkfehier ') gar in ibUd

entstellt) vor das Auge tritt, da wird mau sich des Lächelns kaum er-

wehren können. Der Herausgeber i.st von der Scylla oder herrschenden

Consequi nzmacherei* in die Charybdis der incon^cqueuten Herrschaft des

Schreibrohres gerathen.

Die erklärenden Anmerkungen, welche den Text hcgleileii, li.d-

ten das lobenswerthe Mafs und geben das noihwendige in schicklicher

kürze. Besonders gut sind jene, welche das sachliche und persönliche zu

beleuchten haben; der Herausgeber sagt iu dieser Hinsicht namentlich

Tb. Hooiinsen und dem Fiiriten Borghesi unverholcnea Dank.

*) Erhebliche Druckfehler finden sieb ziemlich vielet 8. 34 piaette»

statt v/atico; S. im exprobari st. cTprohruri ; S. 4fi cnerfam sl.

caedenix S fiO uniaäQbeo st. unlehaht'n; S. (»l sululis sl. suliUU

;

S. St ile sl. acire; S 14:') rumüi a im/wre ; S. \:ib proprUtr
at. propiori S. 316 Ueensita sl. lnre»9tm\ $. 235 gmmm st.

gmmami $. 240 findeniem sX^/ldentem,

Digrtlzed by Google



99$ Coroeliui Tacitus , erkl. von Nipperd«/.

Aoeh die krHitoheo imd •praebliehenBeiiierlnuiganiiiidiin

aUgemeiiMQ befriedtgend; doch Termisseii vir l>ei jenen fiteht aelteii die

rechte Vereiehl und Sehirfe, bei dieeen des strenge Fettlieiles em Gedeokea

und eine geiiftiie Beobaebtong des Spracbgebraoebee yntefee Sebriflstellen^

der hierin seinen «igcnen Weg gegangen ist

Oelitigcns verdanken wir auch dieser neuen Ausgabe des TncituSf

welche wir achtsam gesichlel haben, unmittelk»ar und mittelbar vielfnche

Belehrung. Aua mehreren hundert Randbemerkungen, zu denen uns die

Erklärung des Herausgebers bald zustimmend und ertöutemd , bald zwei-

felnd und widersprechend veranlasst hat, kann hier nur eine kUine Aua»

lese geg ben werden, damit unser oben ausgesprochenes Urlheil niclit obno

Begründung und als oberflächlirhes Rnisoonement erscheine.

Wir haben gesagt, Hr. N. halte in seinen Bemerkungen das rechte

IHats; CS gilt uns diess sowohl für die Ausdehnung derselben, als für ihre

Zahl. Manchmal konnte eher ein ZuschusSt ala ein Abzug erwünscht sein.

So wäre es wohl erlaubt und am Orte gewesen» für die lesende Jugend

I, 8 i(iem UlUM crudi ndkuc »ervitii et iibertatti inpro-

tpere repetitae\ II, 34 tupra leget amicUla \ugustae eTtnlerai

(vgl. D u e b n e r) ; II, 35 ob fd—censebnt u t absente principe s e nn tum et

eqttitps pfuf.te tun mnnia tuitiuere decorum r e i p ub Ii"

C ae foret (eine sehr aulTalieiKle hr\rU' VorlMudnn^, wflrhc durrh die

\oh' : , ob id magis , kurz für tnmen non soüim höh pi oft rendds seti

()[) ui mmjis ii. s. w." "vsenig l.iclit erhalt); III, 28 »i a prir ilegiis

pnrcnfUDi r f s s ti r e l U r, ebenda am Srlilu«<se d-^s Trip. PTsoliili pleritjue

Ifffis »ex HS (vgl. Orclli); IM. '3 unrus invidta ab omniöifs ptcca-

tur\ III, (V'i pednrii tenatores; 66 tidelicet Fcipio et Caio ta-

ii a u l c i s r c b<: n f u r ; \\ . ^\ prn e c ipua rem m m a x / m e agi-

f/iri; V, 0 quin t r i ii )n r i r n l i si ii p p l i r i n adfici virgittern inau-

duum hnöehdfiir \
Vj, 5(i Caesar in sili'nlhini /Leas a titmmn spe no-

vissima exspectabat — (lh>s un 1 aimlicUes des nähereu oder

überhaupt zu f i kl.-iren, wfire wohl st itdt.ifl gewesen.

IMiiuler seilen begeiint it iin^ eine iNote, weicht! nicht von nölhen ge-

wesen wäre. Die überllüssigsle von allfo srheint uns gleicti ilie zu den

Anf.ingsw orten: vrbem Romam a prmcipio reges habuere „Dieser Satz,*

heisst es, ftist ein licinnTeter. E'^ fiiiden sich deren mehrere im Tacilus.

Wirklich als sulclie kann man aber nur die lielrachten, welche zu Anfang

oder am Kiide eines Salzes stehen, oder in der ftlitte so, dass sie eng

vcrt)undene Worte umfassen; denn ausser diesen Fallen bemerkt sie nur

der, weleher sie sucht u. s. w.» Rs gehurt nach unserem GefijJil .mcii

ein Suclua d izii
, um hier einni rhythmisch' gesetzten llexamdci zu lin-

den. Lasse niaii doch solche Findliitge einer langweiligen Müsse an ihrem

Orte liegen! Schon G. ilermann'!« lilnhnung (Opuscul. I, S. 124) tiaile

diess geboten. — llinvv eisungen, w ie I, 18 p r oper antibus — atirenit

propertiHtibut ist Dativ; oder I. 43 egreg iam — gratltm reftrlls-

egregiam mit bitterer Ironie für pe$9imam, ingleicben II, 20 quod ar-

däum tibi, cetera legtUtt ßtrmititt permML Hieraus ist zu tibi der
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•llgemciDc Reariff i1t?s Zutheilens zu entnehmen j II, 24 qUdttUo — trucu-

Ithiia caeli pr ae stat Germania — ttuitum iUa clades — excessit:

bei pruesf(tt um) excessit ist das ubertrofTtnc ausgelasstu , wcü ^'s üicb

leicbl »tu.>i liein ilu-samiutulnnge ergibt u. s. w. IV, 29. pe r p ic ac (a

tertorurn: percicacia Ai iaiv :— Hinweisiingeii dieser Art Iniueii dem

Schüler \veiii;ier zu, .ils von ihm m;t \\vc\\\ ^'L-füiiicrl wiril, (In wo Taci-

tu8 als Lecliire ciiigtifülit t i:»t , uikI i.iuIjcu /.u^leicli dem Lciurr die Ge-

legenheit, gerade au solchen Stellen zu prüfen, ob der Scbüler mit .NaeU-

deiiken und Selbständigkeil bei der Vürbereituug zu Werke gegitiu'en ist,

oder nur die IJberll.iclie der Worte leichthin berührt hat. Es kann nicht

verargt werdea, weiiu wir den pädago/^iticheu SlauUpuQct biurorttf hedttu*

tead bcrvorbebeo.

Von dca erklärendeD und k r i t i s c b e q Bemerkungen des Her-

«ugeliers seiet» gewahrt, uur noch einige der Bevrlbeiluug tu uuUniebeo.

1, 8 beriehtat Tacituf über die ente SiUung dei Seoilei necli dem
Tede dee AugoaUis, in w^ker Tiberias nur dieses Ereigniss selbst, die

Testameot seiDss Vorhhreii und das LejcbeobegäuMniss lun Gegeoslande

der Beratbuog OMehte. Gleich In dieser enlen ZusaiDaiienkaiilt tral die

feile Denkart dieses einst so stellen und unabhingigen Organee der poli*

liscben Verfassttn^ auflallend berfor, und alle Masken der Sehtneiehelei»

von gewöhnliclier Lobbudelei bis tur versehmitstesten Heucbelei, wurden»

wie in Rom überbaupt» so in der Curie sur Schau gelrageUp Deshalb

leitet Tacilus den gansen Tbcil dieser Schilderung o. 7 mit den Worten

ein: At Barnim mere im iovUium eonmkB #«lr<f €9He» — was von

da an bis Cap^ JS enahlt wird, sind lauter Beweise dieses bitleren Ur*

theiles. Jn jVner SeoatsiiUnng nun wird von Mesaala Valerius folgendes

erwähnt: «dUetef MesmUa VaUriiu remtvamüm per muu§ Mernrnm-
täm i» noauM merUg iniemf^Miuigue s TSäerta num h mMdmUe Mom
mUeatlam pnu^iuet, aponte dixiw rußonäU^ wtque In iU quae md
rem pitMcam ßerthurent cmuiUa »iti 9Uo Uiurum, 9el eum perieul»

affirHtUnU$. £a moIu ipeeiee adutan4i »upgrerat Zu diesepi

Worten wird folgendes bemerkt s ea mUt tpieiet mit der bekannten At-

traction des Pronomens fOn «Solches allein als Schein; * apeeh§ prignanl»

in die Augen f4llender Schein. «So allein konnte man noch mit Sebein

schmeicheln/ nimlicb unter der Decke des Freimuths.

Ich gestehe, mir dünkt fast unverslandlich, was hier tosammenge*

gtelll wird. «Solches allein als Sebein der Schmeichelei war übrig.* Du
heiMt doch so viel als: eine wirkliche Schmeichelei lag nicht darin; Mes*

sal.i's VorsrhLii^ aber war doch wahrlich fast noch mehr ali blosse Schmei-

chelei £r iieucheit allerdings Freimuth und eben diees ist es , was den

Tacitus au jener Bemerkung hindrängt. Ein gemeiner Schmeichler, ein

llensch, welcher das Her/, de.*) Tiberius weniger gekannt hätte, als unser

Messala, wärde auf jene Zwi&chenrede gerade das Gegenthcil 'M widert

haben, im Wahne, sonst den Zorn des neuen Herrschers auf sich zu laden.

Allein Tiberius konnte nichts weniger vertragen, als wenn man sein In-

nerstes durchacbaut hatte. Er verachtete überhaupt jeden Schmeichler,
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Qod dtt was Taeitat III, 65 berichtet, gibt um. ein ZengniMb auf welcher

Seite des römischea Gemeiowesem damls die grossere SfindeiiUst haflele»

Allein #ine Art yoo Schmeichelei gieng noch an, und diese Art hatte bis-

her gefehIL Unser Messala ist es» welcher damit luerst hervortritt Daa

ist der Sinn der angciogeneo Worte. Sjiwiei ist also nicht inrädicaliv

tu nehmen, noch in der Bedeutung «augenfSiliger Schein.* Wäre es die*

ses, so bitte Tacltas, um den Gbarsitter des Messala lu seiehaen, nlchl

««Moitf/,* sondern etwa JttbertatI»* setzen müssen.

I, 24 wird geschildert, wie die aufslfindiscben Legionen Pannoniens

den Sohn des Kaisers empfangen : ßrta» pr^H^flumü guMi per efß-

dum 9Mae (kere iepiatiei, hom iaeäit, tii mI$oM, negtie HuifH^ui

fU^etUtty m(d HUmfte äeferwä et ev/Af, gtiamgtiam wmeHUhm imitO'

reiUnr, ewUimaeiae prt^Htrei. loh möchte hier nicht ubersehen hafaen^

dass pMffiaree nur der Rest des urapr6ngllchen Wortes su sein scheioly

Indem Im Mediceus In der Mitte des Wortes einige Buchstaben ausge*

kralst sind« so dass Bai t er als erste Hand propttkfreM vcrmuthet. Es

ist awar gegen mCaiOumacUm propkum* gar nichts elntuwenden , allein

starker wire der Farbenton , wenn wir Ifisen s InüMlf defimmt ei, ntUu
qiuuMßum m&eeUtUm MtareiUur^ contumaeiae preipemiore» Jeden^

falls wird der Deutlichkeit wegen das Dnterscheidongsseichen nach PUitit

fallen müssen; es gehört so gut zu Jmttarenint* als su tprephret,*

Tacitos, kann man rreilich einwenden, liebe dann eher daa Wort proa^r-

iKf ,
vgl. Hm. Nipperdey selbst tu I, 29$ möglich, dass auch eben dieses

geschrieben war, also promptiores.

Im Verlaufe dieser Geschichte heisst es nun femer Cap. 98: Ifodem

mimtcem et in seeüu erupturam fort tenfvH\ mm äma claro repente

eaelo »isa langueteere. Id miles ratUinU ignartu omeH praäUHthm
aee^lpitp MUU MifrWm äefectionem siderit ttdsimulans

, proepere"
que eettura, qnae pergerent , si fulgor et clarttudo deae redde-

retur. In diesen Worten Buden die meisleu ein Verderbniss. Hr. N., dra

nimliclien Gedanken wie Schneidewin verfolgend, verbessert proepereqM

ceuurum qua pergerent und bemerkt dazu: der Weg, den sie gehen,

ist der des Aufralirs. Die Verbesserung ist gar nictit ubel und qua per-

perenS liegt naher and ist treffender, als quo pergerent, was Sefaneidewin

gewollt hatte. Allein, nicht zu erwähnen, dass es gewagt ist, bei unserer

Hniuischrin sofort aus eetsura^ cesturum zu marhen — ist denn die

Stelle wirklich verdorben? Ist es nachweisbar unlaleinisch, wenn ich

8.1 ge: prospere cedent^ quae pergis'i Sollle pergere als transitives Zeit-

wort, wie 68 nach Tacitus so oft auftritt, nicht auch von ihm gebraucht

werden können? Ist es nicht vielleicht auch vor ihm häufig so gebraucht

worden, da es seiner iXalur nach mehr transitiv als intransitiv ist; denn

perge Ire
y

perge fupere stehen doch woh! im VVechscIverhiütii)'*«! (les

Objcctes. Man vgl. r B l ivitn 1! 10: <le ttis rideris^ quns, si pergis,

auf immatura mors avt longa srrrints rntiuet. Ist es zu hexweifeln,

dsM hier ^cessm a , quae pergeretW naliebin das bedeute , was «cci
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mm fMff ffwUpwRftrf * Die Orenun dei WeiDiieheii Spnebgefcnraebei

•ind fr&ber am bflkiDDUn 6rQiid«ii tmI enger gezogen wenlen, ! et

eine lebenekrifüge Zungp, wte die rSmieehe, nnr belbw^ geitittet Wae

g»K lirflber für CioeroniMiieebei Latein und jetslf Wie viel itl benlialage

in gleieben Maiie ata atUeeb erpfobl, was lör bloes lielleniaeb anigegeben

«ofdef

I, 79 beini ea bei der Beapreebong dei Senatee» wie man den Aua*

tfeten dea TibenIrooMa forbeitgen liönoe toq den RcatiDero; me Hern*

$M «üriM, VeHmtm tacum , qm In Nwrm eßmdittir , obtinU reeu-

mmt$»t fM^rpe in mlUK^MUm tn^ämm, Oßiume reäui marutihm

emumMue naturam^ guae sua ora ftuminibuMy tuanrnnm» utfueorift-

mem, ita finet deätrH* Spectnndas etiant religiones tocforum» gut ta

era et tucot et mwi ptUriis amnibut tUcaverint, üoaer ilerausgeber

nioiint hier statt v^toetarttm* einen etgeneo Ein lall ^maiorum^ ia

den Tüxt. Warym? Für die Bundesgenossen, sagt er, d. h. die Bewohner '

der Provinzen, waren die Flüsse Italiens keine vaterländischen, und es ist

nicht glaublich, dass sie dieselben verehrt haben. Mag diess aber auch

von ihnen geschehen sein, so müsslen n'ich der Meinung des Hrn. IS. die

Anwohner der Flüsse verstanden werden, und diese hätten damals als rö-

mische Bürger ihre Vorfahren nicht leicht sorii nfnnen können, nliwohl

sie es ein»Jt gewesen seien. Hr. ^^ ühersielit daijti iln (iiif;^rhf' Tdats.K he,

dass es jenen Gesaiidlschaften nm dem Stromgebiete der 'i\hvv hf i ilirer

Darstelhiui: vor illpm darum zu llmn war, von sich deu drolumi«u Scha-

deu ahzuwcndL'ii, iiidcin sil' lurtit Lloss an die Einsicht, sondcin auch an

daa Miticiil der benaloieii }>icli wenden. Letzteres suchen Mie Üieils durch

Hinwt isuug auf die Heiligkeit aller Gehiauche, theils durch eine Art von

Liilerwürligkeit iu der Wahl des Ausdruckes zu ge^iiini ii „Am h auf die

frommen Gebräuche der socii , sagen sie, n)U.«;se man actiten , die ihren

heiinischen Flüssen auch heilise blatten und iiaine und Altäre geweiht

hatten.* Dann, fugen sie in gesteigertem Tone hinzu: quin ipsum Ti-

ber im fwiie prursiis accnlis fluviis orbadiiti mimre gluria fluere.

Schon dieser Salz bew eist die Richtigkeit dt s uIk rlieferten Texte*. So

gut die hier genannten Städte coioniae und 7u u n i c ipia

obwohl Sie diess nach früherem BegritTe lange nicht ojehr waren, so gut

dürfen ihre Hewohner als socii eingeführt werden, oamtutlicb wenn da-

mit ein rednerischer Erfolg erzielt werden soll.

Der Schluss des schönen Capitcis III , 55 ist auch durch Hm. N'a.

neuen Vorschlag nicht gebeilt. 0ort beisit es: nee omnta apud prioret

metiora, sed ncüru qttoque aetitu mutkt kauUi et mrttum tmUanOa p^-

tteriM tiUiL Verum kaee noki$ matore$ ter tamtnü 99 Mo-

n0Mi9 manemni, 80 der Gadet, abne daia eine Lfieke angezeigt wäre,

weleba fiele annebmen. Hr. N. lieati 9enm kaee iMt j mabii matttreet

emtamiiim ear ÜMMfüa wumeoMt. Seine Briilining data iat folgendes

iiWaa DOfere Zeit nacbabonngawertbea bervorgebracht bat, daa beben w ir

bervorgabinaiit, iat n na er Verdienet Dabei dfirlbn wir ona aber nielil
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berahigtei dann für uns.haben wiedwiiB anaera VofMirtn Dnigt'iierTir-

gcbracht, denen wir naoheltern miieMn. Deshalb mögen die Wotlkinplii^

deren Moli? die Tugend iai» bleiben.*' Wen hierbei nicht adion das loa»

Brockriwerk von Salzen und daa Iroekene in der Sprache anwidert, der

wird grwias durch die beigcfiigte Note beatimml, von Taeitna ein derar-

tige» Worlgübiänkel rrrnzubalten. Die Verbesserung drs Lipsius« mttnm
iUue mbU in matora unumttm ex äMei0 makmm»* wird sieh in-

flier empfehlen. Doch Tielleicht liegt nooh elwaa anderes verl'Otgen.

Diess zu glauben, liestimmt mich varoentlich der voraosgehende Oedanka

des Sehrinsleilcrs, der wohl seine eigene Oebepeiignng birgt t $M ßrU
rHtu ameU9 üM ^UOam peHtt «rM», «r ^uMMidliimte« Umporum
9ice» , Ua morum %wtmlur. Diesem aligemeinen Grtbeil über die

Dinge der Weit möchte auch ein mehr allgemeiner Schiurssalz ent-

sprechen, nie Kette der Gedanken scheint einfach folgende: Wie die

Dinge der Welt im Kreislauf sich bewegen, so wechsein auch die Sitten.

Die frühere Zeil hat ifue Voiv.üge ; auch die Gegenwart tragt Fruchte den

sehonen und edlen. Bleibe uns dieser Weltstreit auf dem Ff Idp der Tu-

gend« Eben diese Folge der Gedanken mich den Febler in dem
Worte maißres suchen. Et ist dieser Begriir an unserem Orte , ich wiH

nicht sagen überflässig, aber gewiss entiichrlich ; denn Tacilus will des

Wetteifer im guten von allen Menschen zu allen Zeiten bewahrt haben |

und mit weit, noll das lebende Geschlecht don f>d(>hN>n Rangstreit einge-

ben , als mit dem Preise uinl dem I.ohe der Vorzeil V Wie wäre es dcm-

gemrifs, wenn wir läsen: verum haec nobis morit certamlna ex ho-

nestn mnneant. „Ti nun dipsor Wettstreit im sittlich - guten möge un»

bleiben!" Der Singular nioris ist hier mit Bodentung gesetzt: die

Sitte, so weit sie a n f d e m eil 1 r ii beruht, vom edlen aus«
geht, Mos ex honestn \<\ plcidis i m (mti Hf'«?rirr: (h<i ««ttllich-

gute, s i t 1
1 i f h -ed I e. Wie hier mos mi Jsingular gesetzt ist, so h»*i-

spie!« weise aucli I, 4: terso cMtttUs statu nihil ttnqvam prisci et

integri morfx, odt^r trli u fi kurz vor uosrrrr Melle; praecipuus üd-

t tr ict i V} or i s üuclor \espastanus fuit, und Cnp, 53 : p r i s c u m aa
mot e in reciäere \ die Redeulung, obwohl sie in diesen Stellt ii w prh-

seit, verlangt glcichni.irsig dt*n Singular: m.ig von tler Sitte nis lni»egriff

de« sittlichen und (geistigen I^ebeuK, od*T «»!s Ausdruck (Nt sitt-

lichen G e s 1 11 u u 11 ^ die Rede 5?ein. Auch die eise inari»
certamlna ex honesta und die t^'w-diiie Siciliux! il^r Worte ist

echt Tnciieisch; vcl. III, 59: Druso quod m^t e x uärogafüia impedimm-
lUMi V. 3: pauci QUibiis iihlia ex honesta spes.

Was <lie Stellung du Worte üheihaiipi t)efrifft , so lifld T.icitus

durch eine g<'wis.*e Eigcnthünilu likeil das ausgefeiihititc iiiul I t deufungs-

volle noch besonders hervorzuhelien ; so trill bi iin Genili\ s « i h;iltniss das

abhüngige Wort mit Knlscliudi uheil voraus, auch in i allin, wo es ein

anderer Scliriflsttller vermeiden würdi' ; /. (<. IV, 43: fjnocfsi ruf/im. <in-

meUfum ad te^lmonia tüceiUur, pUa et siöi ac ioctipielufres esse,
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ftt irielleieht Tl, 4 t nuhm prtrnu H JMstan €m$eimtiM pr^ßgAn
ätOert aufh amlen ta Yerbindea vmi anbafutm, ab biilMr. Herr N. -

lehrribl no»4f€ €0n9CientiawL leh mdchteöW noxia Obvrhua^

den Sl«b nidit m aolmeli lyreebeo; di« Codices sdiwanken noch anderswo,

wie bal Ltviut f. B. TH, 4; gwm^mutitimt IX» 10t tmrtmmewM*
n, 54 1 mbögue mmHiem mseU» pamütttMj m eiitm fimtife$ fict99i

Mert tetlenL Ini Grunde genommen ist vobl n0x&, wie olien Jn der

alte» Fomeit mxam nacere, mehr dammm, nexiti mehr cin^
Weiler aber wollen wir es der Prüfung uberl.-isaen, ob nirht csntciem'
Urne alati in mowia m vieloMbr zum folgenden pro foedere zu bezio-

hen sei, was mir ielbat fröber ionderbar etaebien. Siebe Muncbn. Get-Ani.

1847. Nr. 47.

IV, 3 gibt Tacitus die Hindernisse an, weiche dem Sejsnus bei sei-

nem heillosen Verrohren, die Alleinherrschnft an sich ta reiaaen, doreh die

liaiserliche Familie seibat im Wepe standen: eetenm plena Cnesnnm
domttt, iutten/t fllitu, nepotes adulii moram cnpHh adfertkmi, e I quim

VI tot iimul eorripere intutum, do/us (menmUn seeitrum pHcebat. pUh
eutt tarnen occulttor rfn et n Druso inctpere, in quem reemM H'a fere^

$0tur. Et vor QUfa bat allerdings beim eraten Blick etwas an<it5ssigea^

ond m.in ist geneigt, mit dem Herausgeber ea gani am drr Stelle ni

verweisen. Mit Drei Ii vor et stärker zu interpungiron , and so diese

zwei Sätze : et quin —poscebat für den Vordersatz, piavutt eto. fär den

Nachsatz m nehmen, i<;t mit Recht vom Herausgeber verschmäht worden.

So sfheinh.ir (ior Voisching ist und so genfiu dessen Begründung in einer

ausführlichon [Note, welche den inneren Zusammenhang unsere*" Stelle enl-

u irkt'U, so vernnji ich znlel/t doch nicht hei/upflichten. Das h.mrtsrhrifl-

lich liberlieferle ff wird sich iiichl nur vertlieidif^en lassen, sondern, wenn

anders die Dfutunx dessclti'-n sttchhallig erscheint, als ein nolhwendiges

Bnnd der <rli^ ili r (lT»jtf'!v n , zw ischen die es geslrilt ist. Man h.il bisher

jenes Hindeu orichen unmittelbar mit dem folperiticn ,fj7ifn vi tot simul

eorripere intutum'^ verknüpft, so dass ilirser Snt? «ien Grund für das

folgende ^dolin iiiterrnlln srelerum pasceöal'' angeben würde. Das ist

aher widersinnig und eliemleswegen hat Hr. N. die Conjntiction gestrichen.

Allem auch eine anffere Fügung ist möglich, ist richhif mul nolhwendig

;

et kam. nach Abtrennung des Mitiel.Hälzes „qtiüi— infuium ' den folgen-

den fdoius — poscebat^ als zweites ebenbürtiges Glied an „ceterum —
adferebnnt^ anreihen. Die Interpunction wird die Snch« klarsten

machen: ceferiim plena Caesarum domus, inmus (Uius. ncpo/cs ndnlti

moram t u^jitis aüferebant et ,
— quin ti lol Si/nui coiyipt re mtutuin,

— do'.us iiiterraUn src/rrum pnsret^at, V,% leuchJct hierbei von selbst

ein, dass, slren-: L'ciHwumrii , vor allem die RegrifTe mora und int er

-

tat 1(1 die VcrLrlluD^ durch et bedingen; In hIo ^.il/e stehen in so en-

ger lit/,iehung. dass sjc (IukIi et- et riii;:s. Ii ilel weidni kdimlen; cete-

rutn et plena domus . . . moram capitis adferebnul el dolus in-

terfalla scelerutn poscebat i das eingeschubeue ^quia lot stuiul
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Siebeiis, TlroeiiUim ^oeUcum,

eorripere intutum^ fast parenthetisch wie anam vi tot simul cori iptte

intutum^ gibt bloss die vorausgeschickte Erklärung ru doluif

nicht zum Satze ^dolua poscebat.^ Der Zusammenhang der Stelle ist

also folgender: Zahl und Alter der kaiserlicheu Familienglieder schuf für

die herrsrhsüchtij^« Gier des Sejanus unlieben Verzug und auch die List,

tnit der er in seinen Verbrechen zu Werke gehen rausstc — weil so viele

auf einmal im Sturme zu fassen riskirt war - verlangte PauHen in seinem

Vorgehen; d. h. «owohl die kaiserliche Familie als sfylche , als der durch

Klugheit gelHtttiic Weg, sie nach und nach aus dtin Ltitni zu schallen,

legte den frevelhaften Wünschen d»-s Sejanus Aufst huh um} Abbruch in

die Milte. — Wenn es nun noch heisst : pUlCiiU tarnen occu Iti or

tia ei a Druso incipere , in quem recenti tra ferebatttr , so glaube

ich auch hierin tiefer greifen zu müssen, um den wahren Ciehall der

Worte ans Licht zu bringen. Oe cultior via ist nicht sowohl gesagt,

als wäre doius die Steigerung von vis als via occitlta - diess

glaubt Hr. Nipperdey — es ist vielmehr die Steigerung voti dolus selbst.

Einem Sejan genügte nicht der verborgene Weg des heimlich i»chleiclien-

de» Mordes durch die Hand des ged unt;cn<jii Meuchlers, durch feiles Uifl

oder andere Mittel des Verbrechens, er betrat einen noch versteckteren, als

den lief vei hüllten List, er wählte als Mittel das scheusslichste, den Ver-

rath durch die Nächsten, und begann damit bei seinem ärgsten

Feinde, beim Sohne des Kaisers selbst, indem er dessen Gattin zum Falle

und damil la allem brachte, was seine Verruchtheit begehrte.

$0^ wenn ieh niclit irce , noehle das Venlaodoiee dieser Stelle er-

sehÖpfeDd gegeben sein. Wie Tiel liegt ia so wenfgea Worten! Wie

lehneich ist es, mit einem Taeitos in die Tiefen der mensehlieben Seele

eimodringen und ilue verborgensten Irrwege allen erkennbar su beieiolinenl

Ö. M. Thomas*

Tiraeinium poeHeum. Brotes Leeebttch aus lateinischen Dichtern.

Für die Quarta von Gymnasien zu^ammengesteUl und mit

kurzen Erläuterungen versehen von Dr. Johannes Siebe Iis,

Lehrer am Gymnasium zu Hildburghausen. Leipzig, bei B.

G. Teubner, 1852. 70 & 8.-- 7%JSgr.»27 kr.

In dem vorliegenden Schriflchen beabsichtigt der schon durch an*

dere zweckmäfsige Schulbücher bekannte Hr. Verf. einen angeroesseoen

und interessanten Stoff snsammensnstellen , an welchem man die Gymna

sialschuler tuersi in die pöetisehe hldnlsehe LeelGre einfChre, und ihn

dem Verstindnisse der SehSler dureh knrse ErÜnterungen niher in brin-

gen. Zo diesem Zwecke gibt er auf den ersten vier Seiten 91 Sproebe,

welche je in einem elnsigen flcxaineter abgeschlossen sind, darauf in nn-

gefahr gleichem Omfange Sentensen, die ans einem heiametrischen

slichon oder einigen wenigen Hexametern bestehen, dann knrse Stellen

in' elegischen Distichen. Der tweite Abschnitt S. 18 — 33 behandelt in

•bnllchor Weise den jambischen Seiiar; als Seispiel fQr denselben sieil

\
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S i e b e 1 i s , Tirocinium paedcuuL
, 513

tmrft 40 S«Bteiiien lo einseliieo Seiurai, cUnn 21 phldritehe Fabeln ge-

febeo. D«r dritio Abschnitt S. 34—70 enibilt 27 Eniblnngen «iwOtM,

theils in elagitchen VemoaCM, theUs in Hezameleni, banplsiebliob ^en

Faslea and MeUmorpboien entlehnt.

Was innfiehst die Auswahl des Stoffes betrilR, so ist nicht so

ertiennen, dass dieselbe fast dnrehweg mit Geschick getroffen ist und

mit richtiger Beachtung der Angemessenheit für das Alter, welchem dieee

tectüre bestimmt ist. Oooh finden sich einige Stellen, deren Anlhahme

Ref. nicht billigen wurde. Wo der Hr. Vf. einielne Heiameter gibt, wa-

ten gewiss nur solche su wählen, deren Sinn und Gonslruction in diesem

«inen Verse wirklich abgeschlossen ist Aber wenn i. B. sa ^NUemueire
Mai, miUa paU$Meere aü^*^ (8. 1, 9) in der Anmerkung gesagt wird,

«denke hinso lex nto^ so ist dadurch weder dem Mangel abgeholfen,

noch der Sinn des Dichters getroffen. Verse, die mit Nam oder mit 0if#

anfangen und dadurch das Zeichen ihres Zusammenhanges mit dem vor*

bergebenden an sich tragen, bat man wohl bei d^m Reichtbume der rS*

mischen Literatur jiicht nÖtbig sa wfihhn. Soll emPariWlmUmmiti9Hc,
(S. 4, 83) (icn Schälem erklfirt werden, oder sollen sie diese Worte

onverstanden , übrigens auch ausser ihrem Zusammeobange siemlioh un-

irerständlich, bloss als leeren Klang merken? Unter den Erzählungen aus

Ovid ist die schöne Stelle Fast II» 721 ff. „edle Häuslichkeit der Lucrelia*

mit aufgenommen. Aber ist man wohl über die Schwierigkeit der Erklä-

rung von ^Ecquid in officio torus est socialis^ dadurch binweggehoben,

dass tori(s sociaii9 in der Anmerkung übersetzt wird «d. i. unsere Gat-

tinneu?* Wenn man schon einmal auswählt, also deutlich die Absicht

zeigt, nur Leaestucke darzubieten, welche der geistigen und ailUidien

Bildungsstufe eines bestimmten Alters angemessen sind, und wenn man
uberdiess aus einer so reichen Literatur aoswlhtt, so ist die Forderung

nicht unbillig, dass auch der leiseste Anstois vermieden bleibe. — Ob die

Aufnahme phädrischer Fabeln in ein solches Elementarbuch zweckmässig

sei, mag Ref. nicht entscheiden; es ist ihm zweifelhaft, oh man nicht dem

für Rhythmus und Prosodie eben erst zu bildenden Sinne der Anfänger ganz

unnütze Hindernisse bereite, wenn man ihnen zumuthet , die phailrischen

Faheln rhythmisch zu lesen, bei denen selbst der geübtere die (JnlcretuUung

durch Bezeichnung der Arsen nicht immer entl)ehren mag.

Kine gioictie Anerkennung verdienen die Anmerkungen, welche

der Iii Vf. den von ihm ausgewählten Lesestoffe beigefügt hat; sie ver-

folgen mit riclitigeni didakliscben Blicke den Zweck, durch Beseitigung

von Scliwierigkeiten dem Sciiiili r eine fruchtbare Vorbereitung zu ermög-

lichen , ohne dadurcli die Erklärung des Lehrers uberflüssig zu machen.

Ref. könnte auf viele Stellen hinweisen, deren Erklärung auf Irellliche

Weise den angedeuteten, für Schulbücher einzig angemessenen Zweck er-

füllt. Dass über das hr oder weniger in gar maochen Stellen sich rech-

ten lässt , versteht sich von selbst bei einer Sache , in der ein objeclives

Mafs Dicht aufgestellt werden kann. Mur auf einige Fälle erlaubt eich
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044 Siebelis, J3(r0»lKttMl ^MIIML

Ref. hinzuweisen, in welchen er eine Erklärung vermisst , oder di^ g0g«-

bene nicht für ausreichend oder für unrichtig hält Einer ErUirmig tu

bedürfen, solieint dem Ref. S. 15, 50 nescio gui$ mit d««i IndioatiT, wo nuiH

den Conjunctiv erwarten könnte; S. 20, 2 föne« tmproöa, wo Hnprobui in

«iner nicht ebeo hftoflgen Bedeutung gebianeht iil, man ii04tb Virg.

Georg I, 119. III, 431 indtt^ ilbf|g«ii htimt aa dendba» 8l«Ut MMIMI
imtuiii Hiebt «er tnebte,» wie dar tir. Vf. «rkllrl, tondtni ««r bra«lita

Mf.* & 16, 46 UDd 8. 42, 11 bitte der bloeie AblaUv bei tmMm
'

einer Bemerlmng wohl bedurft; S. 44, 21 wiro der Anstoee, den der jiiD»

gere Leeer ' io dem Veree fionofue minor memurtt kiurta eü dunb
eine kone natnrbistoriecbe Anmerkung su bee^itigen geweeen. 8. 53, 3ft

bitte ttt dem Oebraocbe von tunmiH eine BemeriLuug utt en mehr gege*

bea werden eollen, als bierin aelbet ve» beMren Latiniaten gefebit wird.

— Für nicht binreiebcod bük ee Ref., wenn 8. 2, 28 an mihi fiiräh

mm bemerkt wiid «ffiw wMt iß^i) cum mecui,» wnsn mir (dir)f *

denn der AeeniatiT bedurfte eben der ErkÜrung. 8. 7, 39 bemefbt dar

r. ?f. an Mm^ daaa ea oft durob cCQgleicb, aueb^ ebeoio* tu Übefaetaen

aei. Aber wann geaehiebt dieaa? Denn in anderen Fillen iai ea ja viel*

flMbr dnroh «doob* an filieraetaen. An anderen, niebt wichtigeren , noch

aehwiertgeren Stellen seigt aioh der Hr. Vf. niebt ao wortkarg» Bei

que mit Superlativ 8. 8^ 9 iat dureh die Deberaetanng Jedeamal, gerade*

nicht genügt, wenn man nicht, waa aehr kura geecheben kann, die gram*

autiacbe Auffaaaung beaeiohnet. 8. 21, 6 fg. ubeiaelat der Hr. Vf.

ifiteMT, nee ädeo poüUt MngerB durch «aowohl ala auch noch

weniger/ diese Ueberaetmng wird eich der Seb&ler aoa der wiprung*

lieben Bedeutung von odm nicht erklaren können. Wenn man die Stelle

etwa ao nmaehrieltet «eineraeita lieaa er fahren, andererseita konnte er ea

doch nicht dahin bringen, daas er etc.,* ao wiirdc aä$§ erklart aetn nnd

eine kuriere Ceberaetiwig eich hernach leicht genug ergeben. — Ffir tia*

richtig bilt ea Bef., wenn 8. S, 11 Mite 4ißetmU^ 8. 3, 58 mOnnm
0g!ßeiüu Ifir adhortative Gonjonetive erklart werden; ea iat gewiss keine

Pedanterio der Tarmiiiologie, wenn man den adbortativen Go^junctiv, wie er

8; I, 4 richtig beielchnet ist, von dem concessiven onterachieden wissen

wiU. 8. 55, 22 fg. iat nidd, wie der llr. Vf. bezeichnet, zu conatruiren «UM
9ir§am fremde tirenii tktruxU aUa iUce^* aondem vielmehr Mßif^nm

$rm^ virmi äetnait non alta Uice*

Dergleichen an Zahl wie an Gewicht nicht bedeutende Ausstellungen,

welche der Hr. Vf. bei einer zweiten Ausgabe leicht beseitigen wird, thun

naturlich der Brauchbarkeit dieses Buches für den Zweck, für den es be-

atimmt iat, keinen Eintrag. Der Titel bezeichnet, dasa das Buch für die

«Quarta* der Gymnasien berechnet i«t, also für eine Classe, die ungefähr

unsmr dritten entspricht. Bei uns wird eigentliche poetische Leetüre erst

in der Tünnen Glasse begonnen; eine Auswahl geeigneter Lesestücke für

diese fünfte Glasse würde an Umfang und Gehalt des Stoffes weiter zu

geben haben, und konnte augleich paaseod aJa Einleitung eine Anaabi ein •
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F ti, 6ru»diriM der tlUo Geographie «ikI Oeeclucbte. 9Vt

Keiner Verte und kwter Stellen in lieh miM^am , wtlelie für die vierle

Gasse sur ertteo EiofubriMig in RbyllMKM und Protodie geeignet wfiim

Wenn kiemneh das vorliegend« Sehrineben den speciellen MuriWasen

UMerar Gynnaeien niehl genan antapriehl niMl daher aehwwlich tn «n*

milldbarer Anwendung eich eignen dürfte, ao iat doeh die iin allgcmineii

iMwieeene OflMiebl in der AuawabI und die methodaicb geachiekte le-

aehrinliung in den erklärenden Anmerkungen der anftnarkaamen Beaob*

tnng alier Seholmfinner in voUaten Habe werttk

Wien»' A. aio aa.

Grundriss der Geographie und Geftchichte der al-

ten, mittleren und neueren Zeit für die obern
Classen höherer LehraiisiaMpn. Von Wilh. Pütz,
Oberlehrer am katholischen Gymnasium zu Köln« I. Band.

Da» Alterl h um. Siebente verbesserte und vermehrte Anfl.

Cüblenz, bei Karl B;iiit'ker. 1852. XIL u. 433 8S. S. Preüi

25 Ngr. = 1 fl. 30 kr. CM.

Eben aind es awei lehre» du» in dieser ZeHsehrift (1S50, 8.378 t.)

die fünfte Auflige des Teriiegenden, in seiner Branehbarkeit anerkenn*

len nnd in Orspraehe und fJeberaeliungen aelbst anastrbalb Europas weit

Yerbreiteten Lehrbucheaderalten Oeachiebte besprochen wurde.

Seitdem sbid awei neue Auflegen erschienen, 1851 und 185S, deren {edto

Zeagniss gibt Ton dem unermüdlichen lleisae des Hm Tfa. in EfftrÜn"

dong aller sieb darbietenden neuen Quellen und in sorgfiltigrter Durch-

arbeitung und Verbessernng auch der Form des gelieferten SioVt», deren

jede durch Auftiahme neuer auf dem Oebiele der alten OesHiichte und Geogra-

phie gewonnenen Resultate wissenschafUieherForaehungfn und durch tweck-»

malaigere Gestaltung und Anordnung de* ttoffes vor der früheren aich

«ttsseiehnet und mm Gebnuehe empBehlC. Sehen in der sechsten Aullage

war ea besonders erfreulich, nicht nur manches durch den Hm. Verf. aus

eigenem Antriebe erbessert, literarisches nachgetragen, Irin und wieder

auch unnöthiges weggelaasen, sondere gerade die in dieser Zeitschrift ge-

machten Ausstellangeo und selbst spraebtlehen Bemerkungen M ohne Aus-

Uabme beachtet xu sehen. Eine wesentliehe Verbesserung der Form in

beiden Auflagen l>est«ht namentlich in der Beifügung eines genauen In-

haltsveneichnisses mit Angabe der SeiteniabI, wodurch das Aufsuchen

unt Verbinden der TeTsehiedeneo Abachnitte der Gescbiohte eines Volkes

und Staates bedeutend erieiehtert wird, femer fai den förtlaufenden Veber-

ichriften des auf den einzelnen Seilen behandelten Stolfea mit der suge-

iiörigen Bezeichoong des Abschnittes und Paragraphen tnr leichterenOrien*

tirung beim Gebrauche des Boches. In der Verthelinng und Anordnung

des StofTes finden sieh ebenfalla wesentliche Verbesaemngen» t. B. die ein-

leitende Erzählung von den griecbiscb-persischen Kriegen iel in der per*

stschen Geeehieble |. auf das nölUge besehrink^ und die weitereAmh
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816 i'üls, Grandriss der alten Geographiv uud Getcbicbte

fühntng pasaaad in die grieekiaeiie Octebiobt« mwieiai, wo.dieMiritgt

«nie erhelMiide, groiiaiiige Enobeioiiiig bilden, wahrend aie in der He-

fchichte des perliedien Beichee all einsdne Momente weniger weeenllieh

cittd and ancb ale historieeiiei Bildangseiemenl nor eine weit geriniiere

Wirkung hervorltringen linnnen. Die Geaehiehto Pbönisiene hat ebenlallt

eebon in der eeohaten Auflage in 23^ 35 eme weienCliche OmarbeiUing

und Beriehtigung naeb den gründlieben Arbeiten von MoTera über die

Pbonitier^ nnd in der Anordnung der Oeeehiehte des ganten Landet

und dee entteheidenden Einfluetet der hervorragenden Staaten Sidon und

Tyrua mehr noeh in der tiebenten Aullage erfahren , namentlich itt die

Auabreilnng der Colonien gründlicher und autfiihriicher und die Seeehiehle

dienet im Allerlhume to wichtigen Volkes nicht mehr bmebttuekweise,

tondem im Zutammenhange bebandelt und dberticbtlich geschieden nach

der Zeit der OnabbSogigkeit und der wechielnden Abh&gjgkeit von Ae-

tyrien, Babylonien, Aegypten und Persieu Iiis zur Unterwerfung unter die

uacedonische Herrschalt, und die CuUtir der Pböuiiier ist nicht mehr in

den einzelnen EmcheioaUgen , eondern in dem ganzen System ihrer Beb*

gion und Verfassung, sowie auch ihres HandeJs und Gewerbfleisses vor-

geführt und goscliilderl. Auffallend ist nur. data der durch die Phönizier

' Vermittelte Verkehr zwischen Afrika und Europa ^ inabeaoiidere auch iwi-

srheii Aegypten und Griechenland, wie er neuerdingt von L. Ross in

der Zeitschrift für die Altertbumswissensehaft (8. Jahrgang, 1850> gegen

C Fr. Hermann ziemlich evident erwiesen worden ist, gar nicht er-

wähnt wird, weder in der phönizischen Geschichte, noch in der ägypti-

schen, w;is zugleich einen Mangel in der Darstellung der ägyplischcn

Handelsgcschichle bedingt, während die Ansiedelungen der Phönizier auf

griechischen und !hrakischen Küsten und Inseln, die eigentlichen Statio-

nen für die Verniittelung jenes Verkehrs , vom Hrn. Vf. vollständig ange-

führt sind. Diese Beziehungen zwischen Afrika und K uropa uud die Ver-

miltelung derselben durch elie Phönizier, sowie die bt tleulsanikeil des

Handels uinl dfr ffitfustrie T>clben für die Griechen, wofür Homer schon

hinreichendes Zeugniss abiegi, können gar nicht bezweifelt werden, wenn

auch die Sagen von ägyptischen Auswanderungen nach Griechenland kei-

nen hallbaren Grund haben mögen. Die Abhängigkeil der Phoiiizit r von

Aegypten wurde gerade lu jener Verniittelung henulut und erhielt den

Phöniziern selbst noch ein« gewisse inercanlilische Selbständigkeit, lu der

Geographie von Fbohizien ist in beiden Autlagen AntaraUuü als ein

besonderer Ort des Festlandes gegenüber der Inselstadt Aradus, fenier

das besonders in späterer Zeil berühmte Ake oder Akko (IMolemais^

mit in recht ganz uuuiuaiint geblieben, dagegen sehr passend aus Kapp't

philosophischer Erdkmnle eine treffende IJezeichnung der Lage

und phy.sisclicü BeschalTLülicil uud der darin labenden Bedingung für die

einllussreiche Stellung des Landes vorausgeschickt; ebenso §. 27 VOn

kleinasicn , :>5 von Aegypten. Bei der Erwähnung von Peluaium ist

(beiJäufig zu erinnern) io der sechsten Auflage S. 108 der Miffhllende
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PuiZ) Grundrias Ucr alten Geographie und Gesciucitle. IMI

MIer 941^9 sUtt unboaerkl guhMmt and in dtr 7. Aifli^o

& 114 iD «litog vbttgjdgmgßo.

Die w«i6BÜicluUn 2«itn md .VobeiseriiiigMi IQr dm itebente Au^
lag» sind aber ans Lastan'a iBdiscIier AlterlhuBakuDde, ans

W. Äm Becker*8 Handbuoh dar romiaeheo Allarlkämar, dca*

aeo FortaatioDg ?oa i. Marquardt baaorgt wofdeo iat, ana Bodek'a
Qaaebiehta d«a Varfalla der römiaeheii Rapablik, atu den

reicbballigea Befiehlao des Engl&ndefs Lyard »bar aeine groaaartigaa

fintdeckungeii aiif daai Gebiete dea alten N i d i v e » und aiaa daa gruod-

liebeB Forschungen von E. Gurtius über den Pelopoaoea» daran

aanltale sunächst in dem ersten BhiiJc über das aligeroeiue der Geogra-

pbie und Geftchichte der Halbinsel und über das beaondere der Landacbaf-

ten Arkadien und Achaja niederjgal^ sind, femar aus J. G. Droysen'«
Öeschicbte dea Helleniamua and Alex. v. üanboldt's Gen
tralasien, und ausserdem ans facaebiedenen kleineren Monographien

ttnd AufuLtzen in ZeitschriAen entBoameu. VVegeo dieser vielfachen Be>

raicherungen und Verbeaaernngan bat eben diese siebente Auflage der al-

ten Geschichte nicht nur (är den Schulgebrauch an Werth gewonnen,

sondern sie kann wegen des angeRihrten reichen Quellenmaterials aucb

dem Lehrer zur genaueren Forschung und zur Be^irrindutig der vom Hrn.

Vf. aufgestellten Angaben dienen, wenn solche noch nicht allgemeine An-

erkennung und Aufn.ihnjc gerunden fnhf*n. \l!o die neuen Hesultale und

die geoiachten Verbesserungen Iiier au/nf ulimi , wurdf weif (Hut den

Zweck dieser Anzeige hinausgehen; dorli kiini ich namentlich niclit uuer-

wähnt lassen die gewonnene \ufh eilung in der vordem so dunkeln Ge-

schichte des alten Imliens, di ' judessen Ijm dem Hrn. Vf. 9, S. 42 auf

eine gaui unbefiiedigeudc Wci^f mit dem Satzf scliüessl: «Die Hefreiung

des Lande* durch den konig \ ikramäditj.i war ein so bedeutendes Ivreig-

uiss , d ISS sich daran eine neue Aera (vom J. 57 v. Chr. an) knüpft."

Weiler alnr erfahrt mau nichts davon; auch wird keine Andeutung von

einem spÜlpren Aufgreifen dieser so abgebrochenen Erzählung gegeben.

Aus dem Epoche machenden ^^ ^ rko von Gurtius hat der Peloponnes im

ganzen eine treffende Cli naivUü isLik und besouders jede der beiden Land-

schaften Arkadien und Achaja eine gfuiidliche Erörterung im eauelnen er-

hallen. Der §. 53 über die älteste Bevölkerung Griechen-
lands und vorzugsweise übti die Pclasger» «einen Zweig des grossen

indogermanischen Yölkerslammes und eines der grössten Völker im süd-

lichen Europa, wohin sie wahrscheinlich zu Lande gekommen sind," ist nach

K ap p's philosophischer Erdkunde wesenllich genauer gestaltet, aber eine Stelta

über die veraebiedene Bedentuog des Namens Hellenen, die» nacb der öde-

ren ModiBcation in den veraabiedenen AoBagen an nrlbaiIeD, dem Sm.
Vf. nicbt gani klar geweaen au sein aebeint, iat in der aiebenlen Auflage

mit Unrecht gana ausgefallen; namentlicb dnrfte der Outeracbted dar Ba*

nennungen Hellenen einerseita, Achier, Argeier, Danaer aado-

XciMelvilt far ik teiwr. Gjmm. VU. H«f|. 3(j
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rerseits bei Homer nicht unerwähnt bleiben. Dagegen ist in der letzten

• Auflage die Bemerkung über die Minyer in ihrer Verbindung mit den

Acoliern S. 1()4 viel passender als dio ifwHrte Erwähnung in den früheren

Auflagen, «dass auch das Iluich der Minyer in Orchomeuos hedeulend ge-

wesen sei," und S, 11^7, wie auch srhon in der sechsten Aidli^re der seit

dem l't liergaimo der Hegemonie Griechenlands von Sparfn an Afh- ii immer

mehr sieh aushililondo Gegensatz zwischen liemokralismuä und Arislokra-

lisraus n»cht mehr ohne nationale Herli ituiig hingestelll , sondf-rn richlig

auf den ursprünglicheu Gegensatz zwi^rlien Jonismus und lioi ismus zurHek-

gefüf»rl. Dem Charakter und den Verwallungsmaxiinen ilrs Perikles ist in

beiden Aufln^'fu eine bessere Würdigung zu Tin il worden (iic im r\rh-

Ugor AüffasHiii ,iz der GrossartiL'keit seiner ganzen Staalslenkung trelierui

mit den Worten des Thucydi l« s. II. 65. sehtiesst: «So bestand dem tarnen

nach eine Volksherrtichaft, in der That aber die Herrschaft des ersten Mannes.*

In der römischen Geschichte sind Niebuhr's «Vorlesung* r»/ von M.

Isler hci iHs^egeben, ungeachtet der früher in dieser Zcil^r hnfl aiisge-

»proeheneu Erinnerung . unter den berücksu lil i-ti n Iii ir,werken auffallen-

der Weise nur ganz nebenbei ohne die geringste Charakterisirung erwähnt

;

es schrint in der Absicht des Hrn. Verfasser« gelegen zu sein, diese Vor-

lesungen, die doch manches ganz anders, als die «H»)!uif,t'he Geschichte*

von Niehuhr selbst, und aucii alles volLslandig bieten, fast mit .Slillschwei-

jicu zu übergehen. Die in früheren Auflagen erwähnten Werke: A eitere
Geschichte des r (> m i s c h e n Staates von W a c h tu u l h 1 19

und Einleitung in Horns alte Geschichte von II. L. (II um
1828, sind mit Hecht als unnöthig nicht mehr erwähnt; doch konnte Ju-

stinus mit seinem Auszüge der Hisforiae Pkilippicae des Trogus Ponh-

peius in 44 Bß. unter den Schriftstellern immer noch angeführt werden,

am 10 mehr, da auch bei der macedonischen Geschichte nur ganiS neben-

bei «EioigM BUS Jastinus* erwähnt ist Für die Ittere römische Ge-

ebielitfl lind mit Rocht auch «Episobe Lieder* erwfibot. Oebrigeas

tot in den beiden neueateD Auflagon die Regierung des Könige Nama mit

BeebC etwaa aasfiibrlielier behandelt, und das dareh denselben gewedcle

religiöae Leben in gauen und in den einseinen liistitttlinnen besser ite-

wfirdigeC Noeb in der aeehsten Auflage waren unter den ven Numa an-

geordneten l^rieslereollegien die PI a m in e e ausgelassen , and die Vor-
steber der sibyllinischen Bäcber zu fr&bxeitig erwähnt; in der

neoesten Aullage ist beides beriehtigt Dagegen hat Ür f, über die Lu-

eeres unter den drei ersten lömischen Tribus ohne alle Gegenbemerkung

eine Ansiebt ausgesproeben , welebe gerade am allerwenigsten Grund IQr

sieh hat, namlieh dasa dieselben eine auf dem Caelius beHndliehe elrus*

biscbe rKederlassung geweseo, ond schon Tor dem Sabinerbriege nach

Rom gekommen seien, und ihr Anllibrer Gaeles ?ibenna mit Romains ge-

aeinsebaftlieb gegen die Sabhier gekimpfl habe. BStten die Lueeres schon

gemeinsebafllicb mit den Römern, Ramnes, die Sabiner» Tities, be-

kämpft und inr Vereinigung mit dem neuen Staate getwoogen, so könnten
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«Mil fand« iie die §mitn wHilore$ gewerdei sdn. Dtew ükn naler«

IteofdiMte StoHnig nebtlBrligt m «Ilm Niebabr^t Vcnmitliinig » dtsi eie

«Ii «mgldab Mrlfftttdetat Volk o&n ItaUrwoffBoe* jtewwto teiM, «id

dflrfle at MA fir «mrabnebeMieh haltoft, daie iw von deo. drai

mit i«w«lt betwQogeBQB Utkinfhen Stidtoo AatMMMt CMoiM «od Gni>

ooiertiiM iMTfübH« wd dMn daher als ßente* mimru io die Burger« #
«phafl aafgenoRifBeii worden seien, während die Sabiner, an welche Bo^

mulus mit demaelben OetiM^he wie m dio l^tiner sieh gewendet halla^

^mfHk Vertrag luMtr fdiattgeren Bedingungen, TÖUiger Isopolitie, mit det

fltoaro, den Ramnes, vereiniget worden. Was die Zeit der (iruiiduiig

Mmm betrifft, so aoUta der Hr. Vf. nieht 753 und n% ato sweifelhaa no-

b«n einander steilen, sondern beätinimt aussprecbeo, daas wenn dafür aMil

mit mögiichslcr Wahrscheinlichkeit 753 v. Chr. angcnomnoen werden Iumh,

doch als Anfang der römischen Aera 7S4 geaetst werden muss, auf wei-

che Berechnung alle Angaben bei Livios u. a. passen und auch alle spin

teren Berechnungen bezogen sind. In ^. 87 wird in allen Auflagen gleich-

mäfsig die Höhe des Aelna auf 10. 280 Fuss angegeben, dagegen in J. 90

heisüi es: der Aetna (Mougibello) erhelle sich 10.000 Fuss über das Meer,

während die Höhe desselben sonst /.ienilicli allgemein niif mi'hv i!s 1(1.500

Fuss p;eselzl wird. Der Volkstribun, der auf Grund der Lex agraria drs

Spunui Cassius eine kla^e t»i"j,'en alle seit Cassiug erwählte r,onsuln er-

tiob, ist in den früheren AuU.igen |^ 105 unrichtig T. (>r iiuciuä, in der

6. und 7. Aullige richtig Cn. (ienucius cenannl. Die rDUiische \erfas-

«uujcsfi;et»chichle ist at> vielen Stellei» j)ifi«:iser und klarer, zum iheil auch

mit Uenut/.ung neuerer Forschungen gnindliclier behandelt; aber eine auf-

faiknde Erscheinung zieht »ich durch dt«; iipäteren Auflagen hindurch, von

der vierten an bis zur sechsten; in der dritten heisst es niinihch iu f. 132:

'iiberius Gracchus habe das längst übertretene Ackergcsel^ des Liciuius,

da^ niemand ni«br als 50u iugera s<im uger publicui haben solle. 133

V. Chr. erneuert, dazu aber für jeden nicht emancipirten Sohn
die H.'ilfle gestattet. In der vierten und in den iwei folgenden Auflagen

i«t jeuer ZusaLz alim- \\ cilere i:u^klai uug und ilechtfertigung dahni gt-iui-

4«rt : „da* u gestatlele er f ü r j e d e n e m a n c i p i r t e n S o h n die Hälfte.*

Soll mau diesen durch drei Auflagen hindurchgehenden bedeutenden Wi>

dersprucb für einen vom Hru, Verf. unbemerkt gebliebenen Druckfehler

baltenf In der siebenten .AuQage heisst es auf einmal «für jeden Sohn.*

Was die Sache betrifft , so ist offenbar das io deo IHUiervQ Auflagen ato»

bände riehtig; denn ein emaucipirter Sohn konnte selbst für aich nicbt

Uoas 350, sondern volle lünfhondert Ittgtrü naeb der Um ufr&tim^ auch

vor der Erweiterung derselben dureh Tib. Oraeehus bcaitzcn. Bekanntlich

wofde ja Lidniva Stolo aelbat angeklagt, dasa er doreli l^maocipation sei-

nea Sohoea geaneht habe, aein eigenea Geaets in omgehed, iddeoi er an-

ter deaaen Namen einen grosaeren Besitx hatte, ala ihm geaetalieh zoaland

waa offenbar die Bereehtigung dea Besitxea fiir den rechtmiTaig emanci-

pirtea Sohn vomoaaetien laset Die angebliehe Geatattnog fon ^fifytu^efa

36 •
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für d«o emandpirten Sobo wurd« alio kein« Enreiterong, sondern eine

ßeschrSnkung des Geeetses bedingen. Aber nn weiteren Uebencbreitungcn

des Oeeetzes darcb fibermSfsIgen Besitt und aucb vorzeitigen Rmencipi.

tioncn minderjähriger Söhne Tonabeugen, geetattete Tib. Graeebus auch

noch die Hälfte von 500 inffera für oicbt emancipirte Söhne»

# welelie Erweitemng jetloch Niebuhr (vgl. Vortrage über röm. Geschichte

Bd. II. S 270 u. 274 f.) auf zwei Söhne beschrankt wissen wUl, so du
nach vieljähriger Nichtbeachtung und O^berschreitung der Lex aifrari0t>

durch jene Erwi-itrrung derselben die rechte Billigkeit nach beiden Seilen

geübt wurde. Anderweitige sachliche Ungenauigkeiten finden sich nicht

leicht. Ref. erinnert nur noch danin, dass Hr. P. in der Zeittafel der

neaesten Auflagen zu dem Jahre 814 als dem Jahre der Gründung Car-

thagos noch in Parenthese 813? hinzufügt; diese scheinbare Genauigkeit

ist in Wahrheit eine Üngpn.iuigkeit, denn der Hr. Vf. bercehligt hierdurch

zu der Annahme, als ob dieses chronologisch so unsichere £rtfiguiss go>

wiss auf eines der beiden angegebenen Jahre falle.

Auch die Form der Darstellung hat der Hr. Vf. an vielen Stellen,

wo dieselbe an Breite oder Härte litt, zu verbessern gestrebt, und manche

in früheren Auflagen zwar veränderte, aber immer noch harte oder dun-

kele Stelle ist in der siebenten Auflage endlich in eine passende Form

gebracht, s. B. 9l die Stelle über die Kriege des Turnus und Mezen-

tius gegen Aeneas und Latinus, die in früheren Auflagen mehrfach verän>

dert, aber wenig gebessert worden war. Auch in der letzten Auflage fin-

den sich noch einige, aber wenige, nicht zu empfehlende Verbindungen,

z. B. S. 107 über Themistokles : «Fr starb (an Gift oder Ochsenblut?),

ohne fielen sein Vaterland zu handeln," womit ihm wohl das umfassen-

dere Zeugniss ertheiil werden soll, «ohne jemals ge^jen sein Vaterland ge-

handelt zu haben." 8. 41 in der indischen Geschichte steht folgende

harte und zu sehr gedehnte Veiliindung: aNoch bedeutender tritt sein

Enkel Asoka f reg. 2G0— 2r)(i) h rvor , sowohl weil er der erste ist —
dann folgen in fünf ganzen Zeilen zwei Relativsätze mit zwei verschiedr

nen parenthelischfin Finsrhaltungen, an welche sich die Fortsei zunp au-

schliesst, aund als tiuer der menschenfreundlichsten, duldsamsten und gc»

rechtPHlen Herrscher erscheint,» nnd dann endlich „als weil er zuerst

Buddha'» Lehre annahm." Gewiss wird der llr. Verfasser auch in dieser

Hinsicht nichts verabsautoeu, um sein Buch immer zweckmafsiger und für

den Schulgebrauch erspricsslicher zu f;cstalten.

An äusserer Aussi it tung steht die siebente Auflage hinter der sechs-

ten zurück; das Papier ist schlechter, weshalb auch der Druck mimipr

gefällig erscheint; ein so vicigesuchtes, werthvolles Buch aber sollte auch

von Seite der Typographie auf eotsprecbende Weise bedacht sein.

Wien, A. Capelimaon.
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MiiflUrfllftcke ffir den Spracbonlerrieht erläutert
und stt Lit'ertltirbndern xueammengeetelU von
August Laben« Rector der I. und IL Bürger-
scbule SU Merseburg, und Karl Nacke, Lebrer
der I. Bürgereobule daeelbet. 1. Lieferung (aucb
unter dem zweiten Titel: Gommenlar zu dem
Lesebuch für Bür grerschulcn von A. Lüben' und
K. Nacke. Erster Theil: M usterslücke u. s. w.

1. Lieferung). Leipzigs Friedrich Bra ndstelter.
1852. — 284 S. gr. 8. —' i Tblr. » 1 fl. 48 kr. CM,

Die Ansicht, dass es IQr mebrclassige Brirgorscholen noch immer

an einem Lesebuche («hie, welches in seinen einzelnen Theilen den ver-

schiedenet Bildungsstufen des Kindes entspricht und sich als ein Mittel

erweist, geeignet, eine, so so sagen, organische Verbindung der verwand-

ten Hauptonterrichtsgegenstünde, namentlich der Sprache, der Naturkunde

und der Religioo (hier vom speciel confesslonellen Standpuncie aus), her-

beisufQhreo, hat die in der pädagogischen Welt rühmlich bekannten Her*

reo A. L&beo und K. Nacke veranlasst, ein Lesebuch in dem angeden«

teten Sinne susammensustellen. Dasselbe ist in 6 Theilen (Leipzig, Friedr.

Brandsletter. 1851. — 1 Thlr. 187« Ngr. 2 fl. 55 kr. C.M.) erschienen

und hat in dem kurzen Zeiträume seit seinem Erscheinen bereits vielsei

tige Anerkennung gefunden. Der erste Theil dieses Lesebuches ist fiir die

Eleroentardasse bestimmt, der eweite fOr Kinder von 8 — 9 Jahren he*

rechnet s beide geboren somit för eine dem Oymnasialunterrichte voran*

gebende Lehrstufe. Vom dritten Theile anfwfirts könnte die Sammlung

recht wohl auch für das Dnlergymnasium benutzt werden. Die Auswahl

der LesestSeke ist mit pädagogischem Tacte, mit klarer Erkenntniss des

Zweckes und verstandiger Umsicht getroffen. Angenehm fiberrascbend

war es für den Ref. im dritten Theile, wie auch schon im zweiten , eine

Metbode befolgt zu sehen, auf deren Wirksamkeit er im ersten Jahrgange

der Zeitschrift fOr die österr. Oymnasien (S. 87 Agg.) hinzuweisen sich

ertaubt hat. Die Herren Herausgeber knöpfen nämlich in den bezetchne-

ten Cursen nicht nur im allgemeinen an die übrigen Cnterrichtsgegenstande

an, welche in den bezuglichen Glessen gelehrt werdeo, sondern insbeson«

der« auch an gewisse stätige Momente in der Natur und Im Menschen«

leben, an den Wechsel der Jahreszeiten, an die Reihenfolge der Monate

tt. s. w. , deren regelmSfsige Wiederkehr die einmal empfangenen Ein-

drücke jedesmal von neuem erweckt und auffrischt und sie so zu einem

unverlierbaren Eigentbume fSrs ganze Leben, ja zu einem untrüglichen

Mafsstabe gestaltet, an welchem die Verstandes- und llerzensbildinig auf

jeder Bntwickelungsstufe am sichersten sicli nies.srn I.isst. NNas die Be«

Ziehung des Lesestoffes auf den übrigen Lelirsloif belrifTt, su sind dort,

wo Naturgeschichte ,
Geographie und Geschichte nach untl nach als selb-

ständige Gegenstände auftreten, lu hen entsprecheiuh'n, die ästhetische und

die OemtilhsbUdung förderndeu Gedichten auch sachliche, dem Jugendlichen
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Alter angeraesspne Belehrungen in oiü^^liclisl gefälliger 1 üim aufi^ciiorapaciu-

Der Mensch isl jedoch weuiger nach seiner leibiicben Uäudtierang, al»

nach seinem inneren Leben berücksichtigt. Was zur Förderuag des weit«

kundlicheii Unterrichtes geboten ist, durfte sich auch meistens für inora-

iitohe Bildung und Sprache erspriesslich erweiseo; eise gfosse Ansahl

vea SprüohwSrtero «nd SprÜetaea ia der Forai des xiiMiiiimengesetittii-

SftlMs and oach den Teraehiedeoen Arten deneiben geordnet, ist, naeir

de« Wwisclie der Heraosgeber, alt Orandlage Ar die Salilehre, nie tieff*

lieber Sloff tu fhiehtbaren OeokSbongen, fheilweiee auoh als Snbstrat an

sehrifltieben Arbelten su betrachten. Die natnrhistofiseben Stfieke labie»

^rOBBenjUieile ¥eo flerm Reclor Laben selbst ber, nnf dsssen TenUeoaler

. lun den nalurgeschiebtlieben Onlerricht, sowohl was KmtnJss, als wif
Daislellungsgabe betrift, m dieser Zeitsehrtfl (Jebrg. 1851 , S. «S9^5fi8^

876—880) wiederholt hingewiesen wnrde.— Im 6. Theile tritt die Gia»-

matik mehr sorüek, and das Bestreben, ehi tieferes TersländDiss der elat-

fisehen Werke vnserer nationalen Lilerator ansababnen, in den Vorder-

gnind. leder einsehw bedeatendere deotsehe Piobier ist doreh einige

Stüci^e Ton grdtsecem Omfange yertreten» so dasi, l»ei onerlMieberHeran»

tiehong der schon in den froheren Theiien von Ihm gegebenen Pradne^

tionen, dem Schflier eine möglichst vollständige Cbirakterlstik des Dicbtsfi

. an« seinen Werken geliefert wird. Poesie «nd Press ist gleicbnififeig be-

r&cksiditigt nnd darauf gesehen wovdea , dam die winhUgsten Stilgrohen

pud Dichluogsartco in Beispielen VQrgelSihrt werden.

Hef. glaubte eine beiläufige Charsliteristik dieses Lesebnehes svm
Theüe.mit der Herausgeber eigenen Worten geben su dürfen, da das Iiier

^u besprechende neue Werk derselben» wie deasen sweiter Titel be Mgt,

auf Grundlage der obigen Sammlung abgefasst isL

Das trefflichste Lesebuch ist an und für sich ein todfer Schatz, dem
erst das Wort des i^ehrers Leben und Wirkungskraft verleiht. Dass ein

flüchtig eofttpiUrtes, ja selbst ei^ völlig schlechtes Lesebuch von einem

tüchtigen, in pädagogischer und ästhetischer Hinsicht ausgezeichneten

Lehrer gehandhabt, gute Fruchte bringen könne, ist immerhin denkbar;

dagegen wird das beste Lesebuch unfruchtbar bleiben, wenn es in die

Häi»de eines Lelirers gcräth , der nicht versteht es anzuffi«?sen. Debrigens

ist Maii^^cl an Methode uiul Mangel an kenulniss zweierlei. Es lassl sich

recht wahi ein Lehrer denken, der gründliche üprachkenntnisse und einige

Vertrautheit mit der Literatur seines Faches besitzt, ohne deshalb auf seine

Schüler sonderlich werkend und hildend einzuwirken, während ein Lehrer

von weit m-nu-rn m Wissen nieht nur die Theilnahme der Schule ge-

winnt, sondern in der That auch iiacfilntlii^en Liiifluss ausiibL Manchen
Lehrern, namentlich solchen, welche nicht von unten auf gedient haben,

fehlt es, Tiichtigkeit der Keruitnisse vorausgesetzt, nicht sowohl au der

Befähigung zu einer erspntsslufi t} Methode beim Sprachunterrichte, als

vielmehr nur an einer zvvcckinäuigon Anleitung dazu, vielleicht nur

au einem Üücbtigen Winke, am praktischeu Uci»piele, um siu in kür-

I
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Bester Frist mit der Art und Weise bektnnt m machen, wie sie ihnm
Wissen UDd ihrer Lehrbugterde eum Zwecke der Sdiuie Geltung ver-

schaffen können. Solchen Lehrern bieten die Herren HerauHgeber in

dem vorliegenden Coniment.'trc eine Arbeit dar, die ihnen bei ihrem Dn-

terrichle in der deutschrn Sprache von [Eutzen sein kann. Freilich hat

solch ein Comment ir imaier nur iMticn heJingten Werth. Wer je mit

einem derartigen ünlerrichle sich hefasst h.il, wird aus Krfnhrunj^ wissen,

wie ganz uiun(»tflich e<! int, alles das, w.is iler oiündliche Vortrag leist«'n

soll, IQ seht if lliclioi 1 Ol III wiederzugehen. Da.*? gesprochene Worl ist et-

was lebendiges, unl>egreuzlt)S, von der .lutrenhlickhchen Stimmung des Leh-

rers wie der Schule, von unvorhcrzusehenden Z!!(;illi«i;k»^ife»i ahhangendes,

— (ias fjesehriehene Wort ein lodle», begrenztes, an ( im I cstinimte Fas-

sung gebundeues, das so, wie es vor uns ddsleht, bleibt und seine Steile

schroff behauptet. Es wäre ilaher (htsinn , ein^n solchen Commentar als

ein btMiuemes Auskunftsuiittel belrachteu zu wollen, dessen man sich be-

dienen möge , um un vorkommenden Falle der eigenen licmidtung iilier-

hiilu n zu sein unti ohne viele Vorhereidmu den nijthigcn Stoff für eine

erkleci^bt lit' Anzahl von Lehrstuudeii voiTctthi^ lu haben; gewiss haben

die Herren Herausgeber »i.nüU nichts anderes beabsichligl , als den Leh-

rern einige wesenlliche l'nncte anzudeuten, auf die es bei der Lrklaiua^

deutscher Lesestückc ankommt, ihnen eine Aideitung zu geben . wie die

Masse dessen, was zu sagen uulh tfuit
, nach beslimniten KubnkLU uiier-

sichtlich und folgerichtig zu onlata lai, und sie für die spuciellen Hei-

spiele, die sie erläutern, mit einem die mannigfachen Bedürfnisse berück-

siehtigendeo sprachlichen und literarhistorischen Apparate zu versehen,

ohne der Interpretation jener beweglichen Momente vorzugreifen , weleha

je nach der Individualitit des iehreodeo, wie der lameodeo der versdiia-

deosteD Auslegung fähig simL

Her Gang, da» diaHanwBarangabaf Nl ihraii BtttulaniiigeB ima-

fskaltoB haben, ergib! «leh aas daflB Oagaoatande aalbat md ist dveb

die Oebafscbrillan altoolbalbao bateiehnel. — «Bin giilaa «Varia tan*

des ganzen Stüakaa* — baiMt aa in dar orIluAgen Vorrede — «mfisaa

überall daa amle aain. Daran knüpfe sieb ein «Abfragen das Inhal-

te a»* wobei voraosgesatit wird, dass die Schüler das vorgelesene Sl&ek

vor Augen balico. In vielen Fillan werden sieb damit die gegebenen

«Erlnnlarnngan* verbbidan lassen ; während hier ond da diese dem

Abfragen werden vorangeben nusaeo. Znr Gootrola, ob der 8ehüler den

Aufsali richtig vecaianden und daa ganaa vollständig aufgefasst babi»,

diene die «Angabe des Inhaltes,* eine Oebuog« die nebsldem auch,

weil sie die Spraahgewandlbait fördert, für die Stiltslik von Bedeatnng

aeL Wo ein Mosterstüch bändelnde Pa rannen vorführt, sei ainCha*

r^terbild dieser susammancustoUen mid den Schülern üi sprachriehtiger

mündlicher oder sobrifUicher Darstellung abstuverUngen. Schon bei der

«lobaltasngabe* werde dem Schuler klar, dass ein guter Scbriflsteller bei

jsder seiner Arbailaa einen gans basUmmton 2waek vor Angen hat und
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(iass vieles in seiner I>,irslHIung nur dazu dieut, dicstii Zweck ins rechte

Ijcht za stellen. Damit itun der Schüler überall Milte! und Zweck unter-

scheiden und aus beiden den rechten Nutzen ziehen lerne« werde er zum

aufsuchen der «Grundgedanken'' jedes Mustcrsluckes veranlasst.*—
Die Herren Verfasser u;estchen seihat zu, dfiss diese Uebuug nicht leicht

iBt, übrigens sei sie unerlasslich, wenn der Schüler dahin kommeD solle,

von einem Sprachslücke vollkommen sich Rechenschaft zu geben. ReL

möchte noch weiter gehen und behaupten, diese (Jebung (wenn man es

Bo Dennen kann) sei nicht nur nicht leicht, sondero höchst sebwierig, ja

vielleiehl dai schwierigste, was dem Lehrer auf dieser Stafe des Spraeb<

nnterriehlM begegnet Der Begriff «Omndgedanke* iil mefafdeutig and

aehwaakend $ er scbliesat innerhalb seiner Oieoxen gar viel and hinwieder

gar wenig ein, je nach dem Standponele^ Ton dem aas mao ihn anlhssL

Der Lehrer mass daher nothwendig vorerst nüt sieh ins Uare gekommen

seht, was er selbst onler «Omndgedanken* versteht, ehe er es anter»

nimmt, seine Seboler tum aobueben des «Grandgedankeoe* einer Dieh-

Vm$ lu verau^assen oder selbst denselben ihnen anfsndecken , damit er

nieht etwa den weitesten, oberflaehliehslen Begriff dieses Inhallschweren

Wortes ihnen für den engsten, eigentliehsten Yerkanlb. Ref. erinnert sieb

hier unwillkurlioh au die treffende Bemerkung, die Prof. Bone in<4einem

Programme «Ueber den lyrischen Standpanet' (S. Zeitsehr. f. d. Sslerr.

Oymn. flft. 5. 8. 39B, 402) hinsiehtlich der sogenannten «Ideenpresss*

(8. Ii) maeht. Weit entfernt, davon aaf die Herren Verfasser des veiiie-

genden Gommentars Besag au nehmen, glaubt ReH nor andeuten sa mis-

sen, daas in diesem letsteren der Begriff «Orandgedanke* nor Im weite-

ren Sinne genommen wird, ^as bei einem so wichtigen Panolo nieht tn

ubersehen ist, damit nieht etwa jemand glaobe, dam durch kurse ingabe

des Hanptthemas. Hauptgedankens, Hauptfactums, Grundtooes a. dgk, wie

diess hier gani sweckmafelg gesehieht, sehon alles erschöpft sei, was der

Begriff «Grundgedanke* seinem eugsten Sinne nach einschliesst — cAber

nicht bloss der Inhalt* — fahren die Herren Verfiuser fort «sondern

auch die «Form der Darstellung* verdiene Beachtung, theils da-

mit der Schüler sich überhaupt nach dieser Seite hin orieuliren lerne,

theils auch damit er später eigene Productionen mit Bewusstsein liefere

und u'chl gegen allgemein feststehendes Verstösse.* — Am Schlüsse jeder

solchen Durchrührung werden noch Winke für den mündlichen Vortrag

gegeben , um den Schüler in den Stand zu setzen, sein SHüek selbst mit

richtiger Betonung zu lesen und für den Fall, daaa es sich zum Aus-

wendiglernen eignet, es frei vortragen zu können, womit die Durch-

arbeitung desselben kann als abgeschlossen betrachtet werden. Auf gram-

matische Belehrungen haben die Herausgeber in diesem Theile

ihres Commentars geflissentlich sich nicht eingelassen, weil sie es für an-

gemessener hallen, die Grammatik in besonderen Unlerriphtssturden tü

behandeln uml v orzugsweise an Lesestücke zu knüpfen, die eine solche Be-

sprechung eher veitfagt», aU Gedichte, wie der voriiegeode Ibeil
• /
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eolbilt ; aach win) in «iiieiB Daebfolgendai TheUe «Ine AnIciliiDg »i einem

erfolgreichen , auf MuttMitfieke gegruiuleleD Uateirleht der StiNMIk

venprocben.

Dieee nmetindUehe Exegese Jedee dttseloeD Leaestockee Jet immer

«ingerahmt tod einem Vor- und einem Nacbworte theile lilentrhieteriaebeni

theils Istbetieehen Inhaltes, wodurch dem Buche erat sein eigenlHober

Charakter erwiehet, der ans der «vorlauBgen Vorrede^ der Herren Verlhs*

•er nicht ao gani klar ersichtlich ist Dort beiiit es nämlieht «der Leb»

rer werde in den meisten Literalurbildem, die ans dem Lesebuchs hier

iierangezogen sind, vier irsischiedene, den Zeitraum vom 9. bis tum 15.

Lebensjahre nmhssende Onlerrichtsstufen erkennen) fGr den letiten Cor»

SOS, also IGr gut anlerrieiitete Schaler von 14 — 15 isbrsn, bilde alles

daitjenige die Unterlage, was der VL Tbl. des Leseboches mid dieser Com-

mentar von Mooterstuckeo darbietet.* — Man möchte sonach glauben,

. daas die Herren Verfasaer dieaen Stuingang auch wiiklicb in ihremGom-

meolar eingebalten haben; indessen ist dieser nur fiir die oberste in ih-

rem Lesebuche Tcrlreteoe Stufe berechnet, die so liemlich der 4. n. 5.

dasae nnaeres Gymnaaiuma entsprechen durfte. Für diese wichtige Pe-

riode des Oeberganges aus dem Ooter- in das Obergymnasiom lieM der

vorliegende Commentar den Lehrern wirklich eine willkommene Anleitung.

£r sIeUt poetische Mosterslucke, welche gromteotbeUs dem VL Theile des

Leaebuche« entnommen und nnr durch einige ans dem III. — V. vervoU-

stindigt sind, so lebendigen, und anscbauliohen Literaturbildern snsammen,

welche den Zeitraum von der alten Heldensage bis auf Leasing umfassen.

An das 17. Abenteuer des Nibelungenliedes t «Wie Siegfried
erschlagen ward." knüpfen die Herren Verfa»er Bemerkungen über

die miUelhochdeutschen Heldengedichte im allgemeinen an, enahlen den

Inliall des Nibeluogentiedee, grössteniheils nach Vilmar, erläutern das

ausgeboliene FrA^ment nach dem oben bemerkten Schema, und schlies.scn

mit einer Besprechung der Form und mit literarhistorischen Notizeu. Zur

Vergleichong mit dem Nibelungenliede ist der Inhalt der Gudrun, dieeer

«wiioderbaren Nebensonne der Nibelungen,* wie Hagen sie nennt, nach

Vi Imar milgeiheilt. Hierauf fogt «Ga wan's A bentenvr im Zauber*
schlösse" aus Wolfram von i^scbenbach's «Parcivai,* dessen

Inhalt ebenfalls erzählt und aeincm Grundgedanken nach zergliedert wird.

Ein Minnelied Wallhers von der Vogelweidc gibt Aiila<«s zu einer

£r(>rterui)g über den Mmnegesang überhaupt und über das Leben des ge-

nani)a>ü Dichters insbesondere. Gleicherweise bietet I^uther die Gele-

peiih^'U dar zu Bemerk untren über das protestantische Kirchenlied und das

Lied im allgemeinen, so wie Hans Sachs zu einer Charaktcrisirung des

Mfistersanues. Im llruchstück aus Grimmelshausens oSimpIi-
c I u s S im j) 1 1 ( 1 >s 1 m US " führt die Herren Verfasser auf die deutschen

Volksbiichn (ilirzos? Krnsl, Faust, der ewije Jude, Eulenspiegf I, dio

Sfliiiillirir;,'!'!-, Jrr ruikeiirillrr). Bei P. Gr-rhard wird das l.icd weiter

bt;j»procbea. Mit gleicher Uücksichtsuahme auf alles, was iu lileiarhislo*



SS$ Laben und Nacke» ÜMlentädLe ISr dMi Spracfauottnicbl.

riMher Beiidiiiiig 8difil«m Harn AltMMtuf« bekaoot wflfilan toll, w«rtff

Bagtdorn, Gallert, Lielitirer, Gleim, E. t» Aleiii» J«it
MSaer, Klopstoek nod Lesaing geeehildert; die mitgeUieittniSlSeka

aind, imefeni dieai fibarbanpt erriMbar iat, so gew&hlt, data aie die gt-

Murten Scfariftaullar naeb da« tbatfUtomm^ im walebei aie ibr Taleat

Kiltaod gemaebk babea, eharakteriaifeii. Die DaBStelleag iat iMt dweb-

gisgig liriaeb md anfegaad» nv in deo BrUiroDgM hbi and «iedar w
breit und wottreieh. Biasebie Oericbiigkeitaa imd Uiigeiia«i||keilMi» die

auf ebMm Felde, wo Halbaagen leiebl lilr Halbwlaaen gaMwaea
wird, eCotead wbrkeOt ae wie die nlebl wenigen Droakfebler dnrften Ibeik

bei einet m erwartenden neuen AnOige, Ibeile eabon jetat aai SeUaiie

daa Werkea Ibm Beckbligong Anden i beiapielaweiae erwibnan wir ven

letateranii 8. 27, 2 24 v. o. «Wae willat da, Peraando o. a. w. (K. Ra^

delpbi>{» daa Gediebtt «Gotnmbaa > aua dem dieee Stelle eüirt iat, but

Lottiae Brnebnann anr Verfuiertni**-8» 86,X 16, n. L BMasbeapir

et, 6aaa«>bea8eni| & 70, Z. ft. n. 1. lonoeena IILat iMearif IV.;

«. 146, 2. 1 V. 0. I.m Die Volkabiober aL Vii. Die VoUMUabar;-
8. 169, Z. a V. o. I. Cbriiten at. Cbiiloni— 8. ll>7, Z. Ii u. k Im^

Unia et Tartiona il nk a.

bn ganaen genooiaien iat dieier Goamentar eine dankanowerlbaAr-

beit. Mehr anregend aom denken, ala eneböpfand «od fallende^ beaeieh*

nel er deeb kler eineMetbode, naeb weleber Lebrer dleieaFnebea niebt

Oboe BrlUg werden Torgeben kdmen , und darin bertebt eeln hanplrfeb'

Kebei Verdienet; Wu noeh Isblt oder mangelbaft M, wM bünfNg bkno'-

getban und verbeaeert werden. WIrUieb lobenawertb iet die illere Zeit

behandelli daa onGgKebste ana dieeer Periode der Natlonallltaralnr wird

der Ingend in flbereiehtlieher ZuaamaMnatellung und lebendiger, ana gatM

Quellen geeebopfter Darsteliang ntter gernekt Ba wire au wuneebeo, daw

dieHerren Verfasser bei denSehririslellern der neoerenZeit es ebenno gebaltsn

od« eoetatt eigenes zu geben , das braaebbare aus den besten vorhande-

nen Comeienlaren benütit hätten. In dieeer PMe wire daher bineiebliieb

der Erklärungen, Itthaltsüngaben u. e. w. noch manches einer Verbesserung

fähig. Oebrigcns unterliegt es keinem Zweifel, dase Lebrer Ooe dieeeai

ftuebe nel erapriesalicbee sieb aoeigoen können.

FQr die öeterreichi ecken Oymnaaien Iet Obrigene dieeer Com'

menlar, ao wie das Leeebnoh, das demselben rar Orundlage dient, wegen

eeiner entschieden proteatantiaehen FIrbung, aowie wegen manober in

pidagogischer Beaiebnng wegauwünsehender Ginselnbeiteo (S. 38, 67,

75 u. a.) nicht anwendlmr. Ea wire tn wQnscheOf dass ein tüchtiger

Schulmann sich dazu herbeitiesse, eine ibniiebe Methodik dieses Üoter-

richtsiweigee für die katholisobe Schule zu versuchen. An Stoff kann es

nicht mangeln, und auch die enlsprrchende Wirkung wird nicht ausbleiben.

Wien. J. G. 8«idl.

Digrtized by Google



ftUperl, Wanftirfe des rtniieheB ReieiMii
' 891

W«Qdkarl? ilas BdvIseheA Relehea nnn Scbulgebmclr

Jbearb«il«t von IL Kiepert Weimar, peog^raph. Inelilaly

12 fillUer Im grdssteo Imperial Format — 8 A.

tf kr. C.H.

Den Kreis der zunSchst für die Schule erforderlichen Wandkarten

fur alten Oeographie sehen wir durch diese neue Arbeit Hrn, Kiepert'»

vervollslandigl; dass dieselbe die Vorzuffo der früheren IHritlpr, üher

welche wir im vorigen Jahrg. d. Zeilschr. Hfl. X. S. 813 f. Henrtit er-

statteten, durchaus theilen werde, Hess sich von drr brknniitcn Soipfalt

und Getehrsamkeit des Herausgebers nicht -inders erw.irten. Die Antai^e

der Karte gleicht zirinlich der Uebersicht des rom. Hrlches auf Bt. XVI

des Schulatia«? ; f^leichwie dort sehen wir fs durch riiie etwas schräge

Hillun«; des Lj uizm ermöglicht, die Darstellung in iWV. bis ? u r Nordspitze

von Biit iiiiiieii, in SO. bis zur Sudgrenze von Aegypten aus7ii(Iehnen, wo-

gegen die beiden übrigen Reken verhältnissmafslg zurücktreten, wie diess

hier die geringere Ausdehnung der röm. Grenzen seihst erlaubt. Zunächst«

stellt die Karte natürlich den Zustand des rbm. Reiches zur Zeil seiner

grossten Ausdehnung unter den Kaisern dar; <lo( h ist der bei manchen

Provinzen zu verschiedenen Zeiten wechsein l ( iifing seit ihrer jedesma-

ligen Erwerbung5/.eiL mit den entsprechenden t'ntcrabtbeilungen genau

bezeichnet. Zur Erläuterung ist am Rande eine detaillirte Tebersicht mit

Angabe der Erwerbungszeit der einzelnen Provinzen und Bez ii linung der

kaiserlichen und senatorischen hiuzugefügt. Zugleich siad ühciall sowohl

die Ciritaies liberae et foederatae , als anderseits die röm ist Ii en CIolo-

Dien besonders h-rvorgchoben. Bei Italien ist durchaus passend nicht die

IQ historischer Beziehung und namentlich für den Schul unlerrichl weniger

bedeutende Eintheilung des Augustus in 11 Regionen, sonJern einlach die

frühere ethnographische Abgrenzung der einzelnen Landschaften eingetra-

gen. Die spätere Scheidung des ost- und weströmischen Reiches ist noch

BifihI uigegebeo.

In ehiteliMft cutsprldit die D^mtellung miturlieh grössteotheils der

Deeetten Bearbeitung des arbl9 tmUgum durch Um. K. in d«ieeD Schnl-

«Clit 9. Avfl. 1851. Nor ilnd bei der Ifomeiicletur dem denraetelleodeii

ZeitpQDcl» gemlfli ÜberiM so viel als möglich die lateinischen Na-

BMttsrormen gegeben, also M^akpaUi^ nicht MegaiepoUt, iMoMa nach

Tae., nidit'MMii, wie 8r. K. in dem Scholatlas aus Ptol. aufgenommeD

bette; nur ansnalimswelse^ wo besondere Grönde ISr die griechische Na-

»ensrorm sprscben» sehen wir diese beibehalten, so Buracteri nschPlol.,

nicht Bnie§a4, da jene Form dem nu'tlelalt Borahtragau genauer ent-

spricht. Hier und da werden allerdings die vulgären lateinischen Nsmeoa-

forawn selbst noch einer genaueren Bestimmung und Berichtigung bedür-

fen, um so mehr, als bisher die> Oerausgeber der Glassilter solche ortho-

gFsphische Fragao grossenthcils fiber Gebühr emachl&sigt bsben. So

werden wir für OslfH richtiger fb^ schreiben , wie die besseren Us«.
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des TifO. (mit Anioabaie der codi, des Agrieola) dorehaiis bieten; y|L

im ONf.JM // besonden iwi. XM/, ^5 CSntrwranR, J^. tkipsos, sidMr

naf enehrieben Ar Gi^Mf, BM, IV^ BT Ot^U. (Oans Überelnslimnend

damit sehen wir bei Stra^, F//, 192 €to. aas dem baodsehriflliehni

iwv€i9mp das richtige <H9(m»9 on Kramer im Texte bergesteltt, ob-

gleieh deneibe Doob Torsiebtig bemerkt i de (tue nomMi certt nUM tf-

firmaverim. Ebewio sebeint sieb die Form der Taciteiscbeo QM Bth

WMim durch Inschriften wie durch die Vergleiehung der besseren Hsa.

als die überhaupt gebränehliebeie Schreibart fiberwiegend so beftitigsni

tu den von J. B e c b e r in der Zeitsehr. t Alt. Wiss. ISftl , S. 453

dafür beigebrachten Zeugnissen lassen sich jetzt besonden die besseren

Cotld, von FWl not. kiit. sufügen, unter welchen namenliich der alle

und bedeutende Biecardlamu stets Damttiui bietet. Vgl. Sillig in

PihL II. i. ///, £8, iZf. Auch mnss f&r Rhegium die latehiisehe Na-

mensform ohne h wohl durchaus als die bosser beglaubigte gelten, die ii

den Tonfiglicheren Hss und besonders in den Inschriften vorwiegt; auch

in solchen Beispielen, wo sich In alten Drucken, so hi Gruter's Co.?-

p US die vulgär« Form fand« haben hier oenero und sorgftUtigere Copitn

das k getilgt; m. vgl. bewoders GruLp, CL, 6 mit Orett, Huer. Ar. 9808,

wo der Name mehrfach wiederkehrt, und ebenso liefern, wenn wir nicht

irren, jetzt Mommacn's inscr/ptfones Xeapolitanaey die uns im Augen>

blicke nicht zur Hand sind, noch andere Beispiele. Oerade bei den öfter

wieiierkehrt^nden lateinischen Namensformen Regfana^ Megina, Begimm,

Regium lag es nahe , die letatere Fürm auch auf den ui^prutiglich grie-

chischen Namen so ubertragen, wie denn auch Strab. VI, 2S8 die Ety-

OMdogie von regere ah gleichberechtigt neben den schon bei Aeschyiut

aufgestellten (t. 884 Merm. von ji{y»vfM erwähnt , eine Beachtung . die

wir bei dem einsichtsvollen Griechen wohl nicht finden würden, hätte

nicht jene lateinische Namensform damals sehr grosso Verbreitung gehabt*

Entscheidend dafür ist woh! die Stelle hei Tac. am. /, 58, der es für

noUiig hfilt, das opphtum Hcginorum (so liirlel die Handschrift) erst

ihm h den Zusiatz qui Sicu/itm frelum accoiufU von anderen Städleo

gleichen .Namens zu seheiden. S. Nif»perdey t. d, St. — In Nord-

Elrurien ist ans Versrhen der Auser oder Ausar nach seinem jelzigeu

Laute eingetiageu, während er im Alterthtime bei P/sae in den Arnu* (iel

und angeblich erst im späteren Mittelalter sich eine selbständige Mündiius

in das Meer bahnte. In dem Srhij!a(|,is Taf. XII ist die Kinniiindung lu

den Anius richtig angegeheii , unli vscii ustlich von Tisae statt westlich

worauf do;d> Strabo's Worte hui/.uweisen scheinen iiö. \\ 222 rj dl TtCaa

— 9vi£v aoTceuäv ytfÜ^tat ^ftct^v xav avtfjv t^v avfißoXqv, "Aqpov h
aal AvauQog, \gl. Flin. n. A. J/i, 5 , ^. 50 Pisae inter amnis Auserein

et Arnum etc. — Die Lage von Binyium lialle Hr. h. in dem Schul-

allas \ve;j:eii Tar. Htst. I\\ 70 auf (h-tn linken l fer der ^ava aniie-

suLsl. wo^cgeti sich aus topogiaphiscbeu Gründen besonders ir. Hitler

Digrtized by Googl



Qeographiaehe Werlte fm G. R iiier, Sehonw^ 6riibe. 9SB

ffHilSrte , ohne indessen sonst iluicli seine Krkläruug jener Stelle zu be-

friedigen ; Hr . K. hat jelit den Ort auf beide Ufer des Flusses veiiheilt.

Als Versehen gegen die Ccrrectheit sind uns nur aufgestossen P h e«

Ros and Orchoraeneus im Peloponne« statt Pbeoeoi und Orcho«'

menus. Zugleich fällt auf, daw wir daneben in Booiien die Form Or-
elltoinen«# finden. (Das uoigekehrte tat im Scholatlai der Fall.) Ferner

Ckoronea für Coronea, Bfyrma (aof Letboa) fOr Vjrina, Tre-*

eri '(tadi Gaea.) neben Augutta IttHrsnm (nach Tae.)» Tu r nee (am

Main) Ifir Turoaes oder Taroni, endlieh in der Debereiehi der ein-

seloen Profimen Gapadoeia fnr Gapp. Aach Oelodarnm (am Bho*

danue) fiirOetodnraa aebeint hierher la geboren, im VerbillniiBe tu

der no^ndlioben Maiae dea Maleriala aind indeeeen aolebe Vemben nur

aebr YerelniHI, und die Karte wird aomil aticb in Hineiebl dar Cometfactt

dct Stiehee alle billigen Anepriiche darohaoa liefdedigen können.

Hiernach wird diese Arbeit Hm. R*a. ntehl weniger alt die früheren

Wandkarten von Griechenland und Italien xum Gebrauche fiir den Gym*
aaeialonlerricbt ein treSliehes Hilfsmittel aligebeo^ wo biaher Jene IHlbe-

len Btitter etwa ana Mangel an Mitteln nooh fehlten, dfirlle lunfiehH die

Anediaflbng dieeer Karte besonders aweckmafsig sein, die ala elna Dar^

steüoog des gesasamten tffMi aaüftmi (das dslltche Asien abgerechnet)

den dringendsten Bcdürlhissen afaanbelfen aosreicbt, und bei der Gröasd

Ihres Mafsstabes den Mangel an flpeeiaifcarten weniger ffihlhar machen

wird. Auch ist ioi Verbültnisa su ihrem UmCinge ond der sch6nso Aus»

fiihrang der Preis nicht hoch gestellt

Wien* Gustav Linker.

1. Einleitung zurallge meinen vergleichenden Geo-
graphie und Abhandlungen zur Begründung
einer mehr wissenschaftlichen Behandliins: der
Erdkunde vuii Carl Ritter. Bf rlm, 1852

,
Gg. Keinicr.

246 Seiten 8. — 1 Thlr. » 1 (1. 48 kr. CM.

Dieses inhaltschwere Buch eothiilt wiederholte Abdrucke, sowohl

der Einleitung sn des Hm.' Verfasaen grossem Werke, die dem gilnzlich

vergriffenen ersten Bande (Africa» 2te Auflage) vorangeht, als verschiede-

ner Aulkatse und Abbandlsogeo, welche In den Schriften der Berlhier Aka^

demio der Wissenschaften serstreut vorkommen, und durch diese Bepu-

blicatiOD einen erweiterten Leserkreis gewinnen. Obwohl von den J. 1818,

1836 1833, 1836 und 1850 datirt , enthalten sie dennoch nichts veralte-

tes, denn der Geist der Anschauung geographischer VerhSltnisse, der in

ihnen gcmein5;;\m vorherrscht, die wissenschafllichc Bchandlongsweise des

Stoffes, in der durch C. Ritter eine neue r|)ochc begründet wurde, bleibt

sich überall gleich. Nicht das wechselnde Detail , nicht das stets reicher

werdende Materiale bilden den Inhalt dieser Abbandlungen , sondern die

Schlüsso und Betrachtungen, die sich bei dem Vergleiche der geogra*
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phiscäen Einzelheiten und ihrer gugetisciligeu Wirkung aufdrängen, xnA

xusammcH geordnet und zum Systeme yereioigt, die Geographie als W i s set-

schafi biidec helfen. So todel sich Regel und Ordnung ia dem mannig-

faltigen, seheinbai regelloMm, 4er ScbluMel itn Verbaltnisse desMe»*

sehen cur Natur, so die Brflcke twiaeben GMdüebto und Erdkunde. Norb

ist die HoIm der WiiMiifebaft niebl erblMMMRt «nd «bgleitb G. HÜlif

«iBer dir vordtrüen iat, uml «Imt d«f «nt« w«f , d«r die vecbwgmi

8ebilM bob, m ndkrt tieh daeb d«r SItf ligKeh, «m Belege ttiieb«

wd, oodA Ptmdgwibea illiMii siflh, mm BribbnmgMi berisbliKMi «nd «r>

bllNs* ledeM Lahrer der Geograpbie iil ee BedfirAiies, 4m Gange aal*

IM Paebaa m fol^eo, md Mbaa de» ReiuibiiaMibme der alleB uad mm«
BraebaiBMgen die Oeberaiebt dee gaMaen eleta volUMiMeMr wA ietoh

eiver ia sieh t« ealwicfcehi. Das« aiwi ibn C. iUtter*a Abbaadlmigen ehi

teieber feiralb frMbtbriageiider Ideen Md mmt «dar iateraaaaDter Oe-

aieblaiiiwetau

Dar eieleAiiCMlaeiilhllldatt Plan aaeitter allgeaeliienTef-

^leitebettde» Geograpble, die BÜtar im aalMB umf^ugrokbca

Werke fiber Afriee und Aalen aeit einer Heibe vnn iabren sa venrlrUlehfl»

eroallieb beetrebt iat| Delraebtanpen nber die IndiridnidilfteB dar Brd-

Iballe beangUeb «nf die feele atvre Petaa aoirohi, ala aaf die tftnlge be*

Iregliabe Umgebang« Ober die Natatkörper md den GeaaoMaleiallitie dar

Natnr auf den IIenaehen werden ivr Begrindung der MeUiede der Aneid*

Bing fertuigeaehlekt In den Mgenden BenMrknngen fiber Quellen vad

ÜMlIenatndiitni lernt aran in Zeilialge die Arbeilen nnd Mirifleii der vor*

nligliebalen Oeisler nber physische Geographie kennen , die den 8toff n
eiMr Geacbieble der Erdkunde nach imd naeh gehiuA, geordnet, ge*

•lebtet und bereichert haben.

In den folgenden allgemeinen RcmcrkoDgen Über di0

fetten Formen der Erdrinde bemüht sich Ritter vorsngiireiae rieb*

tige Begriffe über geographische Ausdrucke fostzusfellen , um der so ver-

eebiedesen Deutung und der Elasticität der Definitionen bestimmte Gran«

xen EU setzen. Er seigt zugleich das falsche alterer Generalisirangen der

Formationen und lehrt den falschen Weg vermeid^ die Hypothesen vor*

aus als Gesetz aufzustelleo und die Natur in sie zu zwängen, anstatt aus

den möglichst reichlichsten Beobachtungen dieser die Hypothesen erat ab-

zuleiten. Welche Masse von wissenswerlhen Eigenthiimlichkeiten errihrt

man in dem Abschnitte vom Stromlaufe, von ThallMltiuiigen, l)urcbi»rüclienetc.;

jede Anführung belegt mit Citaten der QneUmsrlii tflsleller ! ViHe intcres

«nntc Zusammenstellungen geben deiu T'/hr r \ * i anlassung, ähnlich«« durch

die behüier zu veranlaiisen , daoiU ihr geographisches Wissen nicht ini

Memuriren von Namen besiehe, sondern vielmehr im Aulfaaaen deitjeuigea

Eigenschaften, die .sich au den .Namen knüpfen.

Die akademischen Abhandlungen zur H t g r ü n d u n g

einer mehr w i s s c n s c h a f 1 1 i c h l- u Ii o Ii a n d 1 u u g der K r d k. u n d «

beäteUeu aus tuuC Aulsätaea. i. lieber geo apbiaobe i>telluug
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und horizontale Ausbreitung dor Erdtheite. Hier wird der

Gegensatz von Land und Wasser besprochen, die Gruppirung der Erdmns-

sen, Stellung;, Grösse und Ausdehnung der W'elttheile, die Gliederung der.

selben, die Sclieidimg durch Miltelmeere , somit die horizontale Di'

mension. II. Bemerkungen über Veranschaulichnngsmi tte 1

räumlicher Verhältnitte bei grapbiieben Darstellungen
durch Form und Zahl C RHter*woUle 4uDlt «ice Verbältn iss-

lehre (Statistik) anbahnen, wtlehe niebc wie binher die politischen,. soih

dem ielnehr die phyeisebeii Daten der Linder, ja der Cootiiielite

aelbet gegenetnaflder abwi|{t (i. B. HoeUand gegen Tieffand» Xiatenenl«

wiekelung gegen den Piaebearanm, Slnrntentwiekelung gegen Stromgebiet

1. e. w.), welehe noch in imveUkommenem Omfange besteht und in denn
iweekmifsiger Erweiterung und Anwendung Winke gegeben werden. ^
HL Ueber das hietorisebe Etesieiit fn der geograpbieeben
Wissensebaft Geographie und Oescbicble- stehen in der innigstem

ferhinduMfri die Regebenheiten ereignen sich im Ranme, und die Ver*

biltttisw des Ra«ni«»8 wecbselo mit der Zeit Man kann lieide IsoHren

aber auf Kosten der Wimensehaft, da nur ein Tbeil derselben sor An*

aehauung kommt Das Verslindniss wird nur vollkommen, wenn das»

was im Ranne ist, auch naeh den Oeselaen seiner Bildung begriffen wird.

Dieser Cauralnexus ist das bistorisebe Element der Erdkunde, alle

gelegmibeitliehen AnfTihrnngen geschiehtlieber Bfomento nennt G. Ritter

nur bistorisebe fieimisehung, und «rkifirt sie nur fGr neue Form-

versuche, (Qr brauchbar, aber doch nicht für ausreichend« $eine 8ebil^

demngen utier die Verflnderungen in der Ranmerf&nnng des Brdballs, der

todlen sowohl als belebten, über die Einwirkung«! des MensehengescbleclH

tes auf Verinderungen der OberflSehe sind boehst iostruetiv und woM sb

tieberEigen von denjenigen, die mit Verßmung geographischer Lehrbücher

IQr höhere Cnteftichtmtttfen sich befassen. — iV..Der teMuri sehe Zu-
iammenbang der Natur und Gesehichte in den Prorduotio*

nen der drei Naturreiche odert i&ber eine geographische
Produeteokunde. In dieser Abhandlung wird- das geographische Ele-

ment besprochen, das In den verschiedenen NatorwissenschafteD Hegt,

ond ihm ein gehöriger Plati in der Wissensebaft der Erdkunde angrwie-

sen. Die Ermittelung der Gesetae der Verbreitung der Natnrproducle,

die Charakteristik des Vorkommens trod der Gemeinschaft, das Ver-
hSItniss zum Baume im allgcmtMnen und bcsondcrn nimmt Ritter f8r

die Geographie in An^tpruch, endlich auch die Veränderungen der Heimat

oder der Caltur-Sphären. Aus einer Menge von Monoi^nphieen, deren Ver-

mehrung stets fortschreitet, kann sich erst die Oebersicbt gestalten, der

digeroeine Charakter der Contineute, ihre gegenseitige «Empfänglichkeit

und Befähigung für kosmopolitische Entwirkelung, ihr geben und nehmen
in Beziehung auf die Gesobicbte der Menschheit, ihre active und passive

Miteinwirkung auf das gesammfe.^ — V. Heber räumliche Anord**

Dungen auf der Aussenseite des £rUl>&lls und ihre Fune«
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lioa«tt im Entwiekeittngsgange der 0 et eil i eh teil* Einer

iDteresMBtea QegeD&berttellttng der lebeinbar eo regeiloteo Nttor «od der

10 Symaelrie und CbeninalSi ihr höebstee eveheoden Kunst, und d«r so

«uieiidRoh vertehiedeoen BesolUte liei mihroeiiopifleher Verfelgung in die

IdeiDSleo Tbeile, folgt eioe Oafilellun({ der GliederuDg dvt Erdtheile, der

TeriuUtnisfe der Land- und Waaeerbalbltugel , der Vuloeoguriel deieelbeo,

der MaMenerhebaogen u. e. w.» um iq letgeut welche EinflOiee darai»

«of Entwieketnog der PfUnaeo, Tbiere, aelbat der V5lker hervorgegangen,

«nd wie in letaler Analyao nach oben oder unten aua dem uoregelmab!-

gen, aeheinbar ehaotiaeheo Gemenge der versehiedenaten Gealaltungeo und

Biaeheinungen in derNatar aieh die Harmonie dea ganten eulwiekele^

eine Wellbeatimmnng jedes Theiles, ein aletes biatoriscbes PortaehreUea

der Bniwiekelong.

Ana dieser konen Erwähnung des Inhaltea ergibt deh sor Genüge^

welehe Menge des aniegeodsten Stoffes in den genatmlen Abhandlangsn

enthalten ist, und wie viel diejenigen, welchen Ritter*s voluminoee gao»

graphiaehe Werke über den alten Gontlnent (mit dem 15. Bande iatAaien

aoeh nicht vollendet) nicht sagaoglich sind, aua obigem kleinen Buohe

iroo dem hohen Geiate, der die Geographie so zu durchdriugen und wie-

deraugeben versland, lernen können. Wer Riller einmal begrilTen und

seine Anacbauongsweise sich eigen gemacht bat , dem ist die Geographie

kein Inbegriff mehr von Namen von Ländern, FJuaaeo, Bergen etc., kein

Verzeichniss von Naturproducten, VölkerscbaFleu etc., keine Znhlentafel von

Hohen, Längen und Breiten etc. , sie ist ihm eine eben so erhabene Wii'

senschaft, als die Astronomie, die ebenralls in der Erkenntniss der Harmo-

nie der Naturgesetze ihren Triumph sucht, und nicht in Stemveraeiehnti-

aen und Observationslabelleu , die nur Mittel zum Zwecke sind.

Es hat lange gedauert, bis die Geographie auf diesen Standpuoet

kam, bis sie heraustrat aus der Rolle einer blossen Hilfswissenschaft der Ge-

schichte, ohne diese zu verläugnen. lirfreulich ist es zu sehen, dass auch

in Oeslerreich bereits zwei Flämmrhen lodern, iiuiein an den Dniversi-

Uten zu Wien und Krakau a. o. i.enrkanzeln der allgemeinen und vpp-

gleichenden Geoj^raphic seit einein Jahre hestcheu. Es ist ein kleiner An-

fang, aber doch ein Anfang, der seine Krürhtc tragen wird, kaum dürfte

der Zeilpuncl ferne sein, wo aurh an dcu übrigen Universitäten, insbeson-

dere an der in allem voraneifernden Praüer Universität ein Professor die-

ser Wissenschaft die philosophischen iitudien vervollstandiL^en und insbe-

sondere den zu Lehrämtern sich vorbereitenden Candidateu eiqe \s lUkum-

meue Erscheinung sein wird. Koch entbehren diese in diesem Fache

grossentheils einer entsprechende Vorbereitung nicht nur was die Wissen-

schaft selbst a»b«^langl , sondern noch mehr was die Methode und den

nebligen Gebrauch der Hilfsmittel betrifft. Es würde ^anz vom Wege ab-

fuhren , darüber sich zu verbreiten, und ich schliesse daher mit dem

VVun-^cfie, dass den l.ehraintscandidaten , welche nicht so glücklich sind,

Vorlesuugeo über diese Wissenschaft frequenlireu zu kouucu, d.u
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StailMMi rfer Ritter'idMii Afbeil ain BnalSy mn» ABflmmteniDg tun wei*

Im fMlMtetoiUwi» «in Pi^Mnig filier dit ButeolUt diamr BiMuug

werdeo Mögt.

Die Brde, die Pflaozea and der Mensch, von J. P>

Scboow. Am dem Dänischen unter Mitwirkang des Ver-

fassers von H. Zeise. Mit dem Portrait Schouw*s. Leipzig

bei Karl Lorch, 1861. XVUL u. 310 S. 8. — 1% Riblr

d fl. CM*

Auch dieses Werk enthält eine Sammlung sehr interessanter Mono

graphien Iheils Qber Pflanzenkunde im allgemeinen , theüs über einzelne

pQiicle 'der Erdoberliiche , theSa fiber Verbreitung gewisser Pflanzengat-

luDgen und den Charakter des Cewiehsraiehea i& ?eischiedenen Gegen-

den, Iheits fiber daa VerhfiHnisa swiachen der Natur und den Menschen.

Eine kune Biographie ist den Aufbfitzen Yorangeschlekt, in der auf drei

Seilen das gelehrte Wirken des weitbekannten Hm. Verfassers, auf fünf-

sehn Seiten sein politisches Wirken geschildert wird. Dieser Biographie

folgen 30 grössere und kleinere Aufsitze, deren Hauptinhalt Im nachfolgen-

den angedeutet wird, damit man ersehen könne , wie nützlich diese Lec-

tare denjenigen Männern werden kann, die du naturhistoriscbe und geo-

graphische Stadium, ssi es ala Lebenszweck, sei es als Lieblingsneigung,

cnlliviren, •

1« Die Pflansen der Vorwelt Eine kune Schilderung dea

Gharaktera der anledUuTianiaehen Pflanzenwelt, ihrea Alters , ihrer indivi-

dnalitilen und der hervorstechenden Eigenschallens Blülenlosigkeit nnd

Hangel saftiger Früchte. — 2. Portgeaetste BeitrSge snr Oe*
schichte der Pflansen. Enthalt die GrÖnde snr Verneinung der

Fhige, ob die Pflanienwelt aeit der historischen Zeit sich im allgemeinen

veriodert habe, und Beobachtungen über den stufenweisen Fortsehritt

der Vegetation auf anfanglich wüstem Boden. — 3. Das Hnt stehen
derjetaigen Pflanzenwelt Behandelt die Fragen, ob jede Pflan-

cenart ursprünglich an einem Orte hervorgetreten ist, ob neue Arten

entstehen, ob sie allmählich entatanden iat, ob es noch Pflanzen aua der

ersten Periode gibt und ob wir sonach von älteren und jüngeren
Pflanzen sprechen können. Ea wird gezeigt, dass die Annahme mehrerer

Stammpflauzen den Thatsachen nicht widerspricht, dass es wahrscheinlich

ist, dass keine neuen Arten entstehen, und dass die Eigenschaften gewis-

ser Pflanzen (i. Ii. Schmarozerpflanzen, Torfpflanzen elc.) auf ein allmäh-

liches Entslehrii hindeuten. Die vierte Frage muss uneiUschiedfu bleihiu,

die filnfie w mi den geognoslischen Bildungen analog zu lösen ver&uchl,

jeiloch frliii uuch vieles in der Pflanzcni^^pographie, um mehr als Meinun-

gen au:$£u«)prechen. — 4. Die po mptj an i sc h vn Pflanzen. Hier

Itespricht Schouw die örtliehiMi Veränderungen m der Vegetation sowohl

der Zier- ais Culturpflan^j u, und zei^l, welche PtLaizen diese Oegend Ita-

liens damals nicht besaüs, uad mit welchen sie iiuch beut zu Ta^'c prangt.

—

Z*it««kriri rar 4i» öfctarr. Oymn. 1812. VH. Heft 37
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ö. Der Regen. Kino ziemlich ausfuhrliche Schüdorung der atmoepUri*

•eben Processe des Niederschlages, de> Vertbeilung. Menge, M^ung der«

selben, und des Unafangee der vier Regengurtel, in die man die Erd-

oberfläche theilen kann. — 6. Die italienische Malaria. Diese,

schon in Ghateauvieux* Briefen Hher Italien grfindiich besprochene Er-

scheinung wird nach allen örtiiithen Verhältnissen naturgeschichtlich, phy-

sikalisch und historisch hetr.ichtet. Eine sehr werthvollo geographische

Monographie. — 7. Wiederholungen d e r N a t u r im Pflanzen-

reich, Schouw versieht darunter die stets unveränderte gestallliche Ent-

wickelung der Pflanzen aus den Saaienkörnern (indera er die blosse künst-

liche, nur bis zu einem gewissen Grade mögliche Erzeugung von Varie-

täten durch Einwirkung der Menschen ausschliessl), und unterscheidet die

genetische Wirderholuug (der Guschlechtsfolgen) , die sysleniatlsrli' ( iUt

Enlwickchiii-Mcihen), die fieoirraphischc (klimatische), die historische und

habituelle (iiacliahuieude) \NK di i holuiig. Mit andern Worten die erste AI»

theilung begründet die Erhaltung der Grundgestalt, die zweite die sluleii-

weiso Ausbildung des Baues in verwandten Gruppen, die drille das Er-

scheinen der Polarzone iu Höhen au der Schneelinie, die vierte die Aehn-

lichkeil aller Pflanzeuformeu mit hoch vorküinmendeii, die letzte Parallele

der Gestalt ohne sonstige Verwandtschaft. — 8. Di e AI pen p f 1 a n ze n.

Dieser Aufsit/. ist eine weitere Auslührung über die Zustände der Pflnn-

zeawcU iu dem Alpongürtel, d. i. in dem Gürtel zwischen dem Euilu ÜLa

Baumwucbses und der Schneegrenze, gleichviel, ob diese verlicale Zone

höher oder tiefer^ liegt. Die Alpenflora ist auch jene, welche von der Ein-

wirkung des Menschen unberührt geblieben ist. — 9. Gebirgswan-
derungen im ^forden und im Südeu. Charakterschilderungen

zweier Gebirgsgegenden und zwar 1) der norwegischen Gebirgsplatte,

welcbe naeb Osten dieselbeii Pflanzeozoaen in langsamea Wechsel neben

einander, nach Westen in sebneUeoi Wecbsel übereinander zeigt, 2) des

höchsten Tbeiles der Apenninea mit angehSngten Bemerkungen über Luft,

Berggestelt, Sebneelinie und Bewohner. — 10. Der Aetna, liil Ver-

gnügen liest man diese Beschreibung eines Stuckes Erdflache, Sber das

so viele Federn schon sich versucht haben, dem es aber gar oft, wie dem

H. Blanc ergeht, unter dessen Besteigeni in langen Zcilraumeo kein wii-

ssnschafUicher Porseher ist. — 11. Wanderungen iu dem Karseh

(Karst). In geographischer Besiehung ein schatebares llateriale sur Cha-

rakterisirung dieser halbSden, wenig fruchtbaren Scenerie. Der Unter-

schied swisehen, Karst und Alpen wird treffend hervorgehoben, und kann

als AutoritStsbeleg von Jenen benutxt werden , welche die Alpen mit dem

südlichen Kranze der Terglou-Grujppe schliessen lassen und den Karst all

Anbog des hellenischen Systems bezeichnen.— 12. Gaprinndlacbia.
Diose Inseln sind geogoostische GegensStze, Ischia fot vulcanisch, Ca|Nrt

ein fast unzugioglicher Kreidenfelsen. Beide Inseln sind zerklüftet, ischia

durchspalten, Capri durch Grotten, aber auf beiden gedeiht verscbicdcDe

Cnltur, auf erstorer der Wehl, auf letzterer der Oelbaum. In sehr als
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tropischer Hilie, im hcissen vulcanischen Dampfe wachsen auf Ischia zwei

eigenthüroliche Pllanzt-n , w.t? Srhonw Verf»nlassung gibt, einige Worte

über die Wanderung der Hlan/.en beizufügen — 13. J)ie Mntur der

S ü d s e e I n s c l n. l>fr Aufsif?. ist n.die \< r\\ uidt mit jenem , der in

Schouw's „Proben einer Erdbesciiruibung" vorkoramt. Hier wie dort ist

die geographische Schilderei ei» Muster wirksamer Verbiudung von Natur-

geschichte und Ethnographie mit Geographie. — 14. Der T r o 1 1 h ,1 1 1 a

-

Fall. Eine kurre Beschreibung dieses Riesenwasserfaltes
,

Vorgleich

iiesselben mit anderen europ'iist iit n Fällen und dem des IViagara in ^. Ame-

rica , and kurze Nachricht von dem berühmten Canale, wodurch er utn-

sctiiirt wird. — 15. Die Rolle der Wälder in der IS a l u r und
dem Mensche nlehen. (Mit einem Kärtchen.) Die Erdflache wird iti

Beziehung auf Baumwuchs in mehrere grosse Regionen getheilt, iu die

Region ober der Baumgrenze, in die waldlose Region (Wüsten, Steppen,

Gras, l'^heneo) und in die WaUl lkgioii, lu welcher Schouw wieder meh-

rere Gürtel unterscheidet und jedem seine Grenze anweist : den Gürle!

der ^adelwälder, der kälzchenbäume (Eiche, Buche, Kastanie, Plat.me)

der formreichen Wälder (tropische Vegetation), charakterisirt durcl die

Mannigfaltigkeit der Bäume, der Wälder mit steifem Laub (au&i'a.i»che

Baumarteo). Jeder CUasse geborea begleiteode Gbaraktc '-Paauxen «n.

Bmltteh wird der klioiatiMlie Einlliiii der Wilder, di« ihnen eigenthfioi-

liehe belebte Nitur, ibre Bewohner und der feindliebe Einflnis der Ciiltnr

mai nie trpflM geeehildeiL ^ 10. Die geographiechen Verbitte

nieee der Brotpflansen. (Mit ebten KärtebenO Eine fibniiebe Zu*

«unmenslelinng der Verbreilongybesirlte der RBenien, wetebe nebUge Stoffe

Meim. Ke werden mebrer» Gürtel anligeifihlt, mid über die.Windening dieser

CttllnrpllanneB, «leb ober Komlmndel und Komkammem einigee hinauge»

fOgL — 17. Die goographieche Tertbeiinng der wichtig'
«tenZierpflanaen. Eine kvtn Chaiakterislili der Blomenflor in hori-

MMtaler und verlisaler Dimension» Naluriieb aehliesaeQ sieh daran ein

paar Werte itber Auftaueeb dieeer SebiCae, und über den vortbeilhallen

ISinfliisa dar Blojnettliebbaberai ond Girtneiti auf Oeeundheit*, Siltticbkeit

und OidMiog im Uanahaile.

Nun beginnt ebie Beibe tnteieiaattler Monograpbieen über einaelne

l*flaMeii, naturbialorieeb» gaiebiefattieb, geograpbiaeb, eelbat atatlaüedt

dorabgolübrt, und aonüt €ia reiehet Maleriale tor Benntaung der Beaollate

«m-gebSrigeo Orle. lu t& wird der E äffeebaum, in 19. daa Zueker-
robr, in 29. die Weinrebe, in 21. die Theestaude, in 32. die

SauBwollenpflanse, in oa« der Flaeba, in 34. die Pfeffer-

pfjanse, in 25. der G ewuranelkenbaum und derMnakat-
naiabaam, in 26. die Tabakspf lauze, in 27. die Mistel abge*

iMuideit Ueberau ia Küra« eine reiche Belehrung, umsiebtige Behandlung

des Gegenstandes, uod au gar mancbea Stellen aelbst neues für den Mane

vom Fache. — 28. Die €baraklerpflan zen der Vö Iker. Nach

AuMeltang des ttrundealiea, ala Volke •CbarakterpflauKe diejenige anau*

«7*
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iwhmeo, wolehe einem Volke ureprunglieh tu Tbeile ward, «nd 'm

seioem fjebeo eine grone Bolle epielt, geht Sehaiiw an die VerlheilQ^gy

und veisel den BiolfruebllMinn den Sadsce-Inieln, Fciii de« Mai^ MetUto

die Agave, Arabien den Kaileebaum, China den lliee «te. ele. m, uid vtr*

breitet sieh am Ende über die Onwfilxung, welche der kaokaiiiehe Me»-

•ehenatamm in Besiebung auf die Anabreitnng dieser CharaditerpflAnzen be-

wirbt hat — 29. Die Einwirkung des ]li*nsehen auf die Na*

tur. Die Oeberschrift sagt hinlänglich, wie viel des ^issen.^ördigeD man

in diesem AbschDitle erwarten darf, und Schouw's klarer, bündiger

Tortrag erhöht den Genuss des Lesers. Das Haoptresultat ist, dass die

Cultor veredelnd wirkt und das tob ihr unxertrennbare Ungemach

anderseits ersetzt. — 30. Die Matur und die Völker. Em hoch«

wichtiger AuCmIz, in dem erwiesen wird, dass die {fatOTy wo ihre

Einwirkungen gemaTsigt auftreten, im allgemeinen keinen so grossen Ein-

flnss hat, als m&n ihr bisher anrechnete. Völker unter denselben Katur-

verhältnissen haben nicht gleichen Charakter; ein Volk unter Tersrbiede-

nen Naturverhältnissen verläugnet seinen Charakter darum noch nicht (z. B.

durch Colooi&ation), Wo Veränderungen nachgewiesen werden können,

sind sie durch politische , sociale Verhältnisse erfolpt. Nicht das Klima

bewirkt Charaktereigcnthümlichkeilen , deuii es linden sich Extreme bei

entgegengesetzten Verhaltnisseu. Die Cuitur schwächt liir \\ irksaiiikeit der

Kalur, aber sie steigert, entwickeil und verändert die \ olkscharaktere, sie

ist d T Sifi; des Geistes über die Materie. Stoff zu bSnderoirfien Werken

bietet dieser Aufsatz, der (nicht ohne Atwicbt^ weil vom böchsteu Interesse^

tum Schlufästein ausersehen m urde.

Diese Anzeige ist etwas ausfuhrHcher geworden, um den reichen

Inhalt besser \()r Augen zu führen, als mit einem aligemeinen €eberblicke

hätte geschehen können. Dadurch ist insbesondere der Lehrer vom Fache

in der Lage, zu bcurtheilcn , welche Capitel ein besonderes Interesse für

ihn haben, als uölhign SloÜ zum Selbststudium, als Matenale zutn Vor-

trage, als LeflcstotT zur Anregung und belehrenden Cnterhaltung , denn

auch derjenige, der nur Cnterhaltung durch geisUcicbe Leeturc sucht, geht

bei diesem Werke nicht kur aus, und findet nicht bloss eine augenehme

Zerslit'nung, soiidciii iii der gcschiuackvoUeu HülJe aucii einen süssen Kern

der Wahrheit und Erweiterung seines Wissens ohne mühsames Durch*

dringen eines gelehrten, trockenen Dickichts. In dieser Beziehung unter-

scheidet sichSchouw wesentlich von R. Ritter. Bitler wiH studirt, will

durehdmngen sein, um voUkommen verstanden su werden, seih Apparat

ist gelehrt, seine Spraehe reieh an fremden AnsdrGekcn, derso Bedeo-

tung und Begriff kein Gemeingut «Her sind; Sebouw dagegen sebreiht

leicht, flussig s seine gprache ist nicht tief pidlosopfaisch , snudem kKngt

populär, und wird daher einen grossem Kreis befriedigter User sich er*

ringen; Bitter ist der Reprisentant der tiefen Oelehmamkeit, den nrnfrs-

sendsten Wissens, des sichleBdenBnharfrfames, Schoow der Hann der Vis*

senschafl , der snm Volke herabsteigt, und in heiterer Weise sebie Erihh-

Digrtized by Google



üeograpbiilohe Werke von k Rii ler, Schoow, Orube. ^7

rangen enililt Beide wirken lar Ehre der Wteenschan, jeder auf seine

eigenthunKebe Weile, aber einig in Erttrebang dee leUteo Zieiee — Er-

fofiebung und Verbreilang der Wabrbeit. Wiewohl Sebonw als Gelehrte'

vnrtogaweiae Botaniker itl, hernehl dooh die geographische An-

sehauung bei dieser WiMensehafI in ihm tot. Seine etwaigen Verdienste

nis Politiker gehören nieiit hierher, nur einige Sitae nnd in diesen wie-

der nur einxelne Ausdrüoke üi seinen Anluitsen erinnern an eine Partei

-

Blellnng, die nicht ihm eigeothftmlioh ist, soodem in allgemeineren Ver-

hältnissen gesneht werden moss. lidder ist der Verfksser dieser ausge-

seichneten SchriA im Ltnfe dieses lahres der Welt entrissen worden. (8.

Zeitsehrift fSr die österr. Oyranasien.' 1850. 8. 4ti^.)

3. G e 0 g r a ji Ii i s c h e C h a r a k t e r [) i l il c r i n a b g e r ii n r! e t e n

Gemaltlen aus der T. ander- und Völkerkunde.
Nach Musler(iarsle!lung;en der deutschen und ausländischen Li-

leralur für <lie obere Siufe des geographischen Unterrichtes

in Scluilon, sowie zu einer bildenden Leclüre für Freunde

der Erdküfide überhaupt, bearbeitet von A. W. Grube.
Zweite Atiflüge. Leipzig: bei P. Brandäteiter. i8dl. 2 Theile.

ipr. S. 47 l^og. — 4 fl. 3 k. Ü.ftl.

Sei Gelegenheit der Ameigo von Dr. Voget's LandschaftsbOdem (labrg.

1851 dieser Ztachr. 8. 945) hat Ret Verantassnng genommen, das obige

Werk als eine tnillche firgintnng jener fleissigen und outsliohen Gompi-

Iniion in heieichnen, indem es anf einer höheren Stufe der Anschauung

«ich festhilt, die Heasehen voranstellt^ wihrend bei Vogel die Nator

mhenseht Es war dort nicht der Ort, ehie nihere Anzeige des reichen

lohalles sn geben, was hier, wn so eben eine amiere ergiebige Puodgmbo

ISr Onterrieht und besonders fiir Lehrer besprochen wurde, angemessener

geschehen kann , nod worauf das Buch durch seinen inneren Werth und

seine Brauchbarkeit gerechten Anspruch hat Hr. Grube hat sich auf die

Höhe der Culturgeographie gestellt, in seiner Tendenz liegen die

Wechselwirkungen zwischen Natur und Mensch, so zu sagen die Philo-

sophie der Geographie. Das Verdienst des Hfn. Vfs. liegt in dor Aus-

wahl des Materials, iu Beziehung auf Ort sowohl als Gegenstand. Es durf-

ton eben so wenig cuiturlose Lüader ausgeschlossen , als Lücken in der

stofenwetiea Ausbildong des sittlichen, religiösen und staatlichen Lebeos

sichtbar werden. Die Anerkennung der Leistung machte schon binnen

Jahresfrist eine zweite Auflage nothwendig, und der Verleger trägt durch

Beibehaltung des alten Preises, ungeachtet der Vermehrung des Textes um
sieben Druckbogen, das seinige redlich bei, um gediegenc<$ geographi-

sches Wi<*sen in woitereii Kreisen zu verbreiten. Dem f-chrer \<i eine

solche SAmmlung ßed'irfniss, Wissbcgieri^en iilierhriupt tlienl sie zur hö-

heren Ausbildung, 7.nr l'iweckung euier Anschauung de^ geographischoii

Sloffe'^, wie sie f !h I uns wenigstens) vom Kithcid'M" .ms nur höchst seilen

gewouuüu wird, und er^cUt durch geistreiche Zui»amuaieu$lcliung eine kleine
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BiblioÜMk von fteisebescbreibviigen. Hr. Grabe theill teia pnitm W«k
iu 19 AbiebDiU« folgeiideii Hauptinbiütes i

. L umCHtl dte PtilargegeodeB, den nowirtblieheB fl«deB( disUb«
der Lappen wird ^iBicbildert, die Priebt d«e Noidliebtei , der flanddaert

Hammerreat, Reiaen und Lebenaweiae in SUfirkD. die Sefanee- und Ei^ie*

aide dea hohen Nordena (Spitibeiige«). — II. handelt yoq Rnaaland. Wir

finden Bilder von Petenburg in allen JafareaaeHeo. mit aainen ninniglidligan

Bewohnern, dann Charakter and Sitten dea aablreicben raaaiaehen folka-

atammea. — In III. begegnet man dem mittelauropiiaehen Ganlnmu. Die

Steppen Oogama (naeb de Oerando), Land and Velk Ten Ungarn imd Sie*

benbSrgen (naeb Elaner)« fon B6hiaaQ (von Hm. Ombe aelbat> weidan

eharakleriairl. Ea werden aieh Stimmen vemebmen laaaen, welche dieaa

und jenes ala falacbe Auffaaaang landea- nnd aprachunkaodiger Fremdan

gelten laaaen wollen, hier und da an Anadr3cken mikein, die ihnen an-

passend acheinen. Aber die Anschaanngaweiae einea Fremden bietet, wenn aie

OQ einem sonst unbefangenen Manne herrührt, doch immer ein eigen*

thumtiches Interesse, und die einheimiaeb«! ainü selten die gerechtesten

Richter über das, was bei ihnen vorgeht. — lY. bebandelt die Nieder-

lande, und enthSlt einen interessanten Vergleich jener am Rheine mit den-

selben an Weser und Elbe. Bild des Holläuders. — V. Das Land der In-

dustrie im vollsten Sinne dieses Wortes — Grossbritannien. Das gesellige

Leben des Adels auf seinen Landsitzen , des Städters iu der Weltstadt

London, die Docks, die Eisen- und BaamwoJIdistriote, die nationalen

Pferderennen, ein Blick auf Edinburgh. — VI. fuhrt uns in daa naolibar-

liche Frankreich; Nationalcharakter, Erziehung, Stadtleben von Pwis; der

Süden Frankreichs durch Marseille vertreten, das Rhonethal treten in den

Vordergrund. — Der Abgchnitt VII. enthält Schilderungen aus- den Alpen,

woran sich Schilderungen aus dem Kaukasus knüpfen. Die Physiogno-

mie des Hochgebirges, Sitten und Sasjen, ein Scebild (der Genfersee), das

Plateau des ßregenzcrwaldes, ein Stuck Ktschland , ein kurzes Gletscher-

bild (Beda Weber), ein ljel)crgang vou Nord nacli Siid (Spliisrn) entrol-

len sich vor uns. tin Gpdichl Puschkins, Scenen aus dem Tau herkessen-

leben darstelletul
,

schhess^ die Charakterschilderunf; der Kauk asus Im wnh-

ner. — Vllf. handelt von Italien, eigenllich nur von Iloni, und hier steht

die reliL^i isL tlüilmig im Vordergründe. Die Cn i inonicn der Charwocbe

(nach Püujoulal) geben \ er<inla$sung zu zwei V ei>rleiclien des kalholischen

Cultus mit dem Cenglisch-) protestautischen und griechischen. Der Stoff

der ersten ist bedenklicherweise von Fürst Piickler ger»«ninien , der /um

zweiten aus Kolil s Keisen in Russland. — lui iX. Abschnitte crscheuieo

die S[jaij[i r, suwuhl diu aut der iberischen Halbinsel als ihre Abkömmlinge

iu AiiH iika. Die Indianer von Mexiko und die Greoien konnten des Zu-

samiacniianges wegen nicht übergangen weiden. — In X. kommen dic

Tropcnlander an die Reihe, Teneriffa, die neue Welt, der Amazoncnslroni,

^ylon , iu XI. das aiiUiore Nordamerika, die Culturwelt der vereinigten

Staaten. Die Schilderung der physischen Contrastc zwischen der alten
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udH neuen Wott erweckt Yielfaebei iDtentM. — Absehnitt XII ist der

Uehergang tnt ortenUliseheD Welt; GonstaDtinopel, des Bosporus, Damask

and das Mosliehe Lebea der Türken lullen ihn aus* Diesen folgen im

XHI. AbsehniUe Bilder ans Hindoslan ood BInterindien. Die Natur errasst

hier bereits mehr Boden und ISsst Ihren Elnfluss auf Bind« und >ianie-

seo etc. unabweisllch vortreten. Dasselbe treffen wir in XIV., wo China

und Chinesen an die BeHie kommen und deren Ackerban und Seidenkultur.

In XV. erseheint das Nomadenleben der Araber, in XVh Ijind und Be-

Weimer von Nord-Africa (TuoiSi Marokko), im XVII. Acgypleu mit seinen

Fjraouden und dem NiL Nun senkt sich die Rundschau tu den Barba-

ren und Wilden herab, indem im Absohnitio Will, diü Neger, die Hotten«

toten, die Australier geeehildert werden. Oer XiX. Abschnitt umfasst die

Beschreibung der S t c p p e n und ihrer Bewohner, wobei natirUek AloaB*

der von Humboldt's Feder nicht vermisst wird.

Diese kurze Oeberneht wird die Oeberseugung gewahren, dass in

dem vorliegenden Buche ein reiches Material enthalten ist, dessen ange-

messene Benützung dem Lehrer der Geographie ein treffliches Mittel

bietet, seinen ünterrichl tn beleben und zu vervollständigen. Naturlich

tindet mch in diesen cuiturgcogriplii^chen Schilderungen maoch«>^ . was

zur Mitlheilung im l'nlcrrichte sici» nirht ei/2rnpt- ainzuwahien . was dem

geistis^en iinti >itllichen Bildun^szuslande der Schüler angeineasM ist, wird

tür deu Lehrer von pädagogischem Tacle nicht srhwuT sein

Ungeachtet diese Völker- Mosaik eiiirn zi iiilu hen bau t fiiiU, erübrigt

noch manches heonerkeiHwerthe , und es wurde i^ewiss Hin. (irube nicht

schwer faUtu, einen ilntlen und vierten Thcil folgen lu lassen, oliue den

Stoff entftiiit. zu erschöpfen. Das wichtigste ist gegeben, aber des wis-

sensw* 1 Lfien isl noch viel. Heinzelmauu's Weltkunde hehaiidelt den Stoff

auf ähnliche Weise, uuifassl 12 Bände und isl cIah so wenig aller-

sohöpfeud, als Grube's Sammlung. Selbst bei denselben Gegeii^i uKltu be-

stehen noch noch andere Autoren, als die gewählten, deren Schriften ebea-

falls f,'ccigucte Beitrage liefern können, und die bisher selten ausgebeutet

wuttien, 80 E. B. TUtiows Aufsätze über seinen Aufenthfilt in Kasan.

Es wird diess nicht riwaliut, um iiiu. üruLc emea Voiwurf zu maclicu,

sondern um die Schwierigkeiten anzudeuten, md weichen ein gewissen-

hafter Com|jilalur zu kämpfen hat, insbesondere, wenn er wie Grube nicht

bloss wörtlich evcorpirt, sondern auch das gewählte entsprechend zu reiben,

zu verbinden und förmlich zu verschmelzen versucht Bei Grube, sowie

bei Vogels geographischen Sammelwerken herrscht ein wohlQberdach-

ter Plan in der Anordnung und Durchführung, und das InhaltsTsnefalMiM

entwickelt hinlänglich den Stufengang, dis Steigerung und wisderan die

Senkung. Eine sp&lere Ani^e wiid viilMelil maneiie Brweilenmg, viel-

elohl muk hier und da ^ne Kflrsnng bringen ; auch das treflHehete Weifc

der Menschenhand ist ja noeh der Besserung fähig, ond wir dörfeD er-

warten, dass Hr. (xrabe die Fingerieige detaillirler und als gerecht erkannter

Reeensionen nicht UAbeachtet lassen wird.

Wien. Anton Steinhauseer.
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Geometrische Wandlafelo I — VI für ünlcrgymn«-
81 en und Unterrfalschulen. Mach der stigmographi-

sehen Methode entworfen und erläutert von Dr. F. K. Bil-

lardt. Wien« 18S2. Druck und Verlag der k. k. a. p. ty-

pographisoben Kunslanstalt — 42 kr. CM.

Der Herr Verf., der die stigmogmphiaoliB Methode in einem 1846

io sweiter Auflage erschienenen und von SaebverstSndigen mit Anerken-

nung besprochenen Werke *) auf die Erlernung des Sebreibens und Zeich-

nens in Anwendung brachte, sucht in den genannten geometrischen Wand«

tafeln die Grundlehrcn der Geometrie auf eine anschauliche Art nach der-

selben Methode darzustellen. Das Wesen dieser die Beachtung der P5da-

po^rrn verdienenden ^Irthode besteht darin , diss mm zum Zeichnen der

Figuren sith eines l'apieres bedient, auf welrlu^n in hori/ontaler und

verlicaler Hichtung gleich weit Ton einander abstehende i^uncte verzeich-

net sind. Durch die Vtrlundimg dieser Punele unter ein.mder kann man

auf einfache Art horizoni.ile, vertipalp, schiefe und krunjme Linien zjclicn,

und dadurch wird es möglich» Uiaiiiiigfalti^'e ^oointtrische Oehflde . im

Nolhfalle selbst ohne Lineal und Zirkel /u gebrauchen, mit Leichtigkeit

zu entwerfen. Schon diese Leichtigkeit in der Darstellung geooae tri scher

Figuren, freilich nur innerhalb derjenigen Grenzen, welche die Natur der

angewendeten Hilfsmittel festsetst, sind ftir den ersten Anfang des geome«

frischen Anschauuogsunlerrichles ein unverkennbarer VortheiK Indem de

Schuler die Figuren zeichnet, knüpft sich daran leicht der auf die An-

schauung selbst basirte OignlT derselben, und wesentliche Eigenschaflen

finden in den concreten l'ällen eine VcrauS( liaulichung, welche sie auch

dem minder begabten /.ugau^j;lich macht, t'eberditss ist allen geometri-

schcü Figuren eine Mafsbestimmuug beigegeben, bei den Winkeln nach

Graden, bei den Linien auf den Wandtafeln nach Zoltcu, auf den l.ebuügs>

blättern nach Viertelzollen, und indem alle Schuler die gleichen (Jebungs-

blätter gebrauchen , so arbaltea alle , welche genau nach der Angabe des

Lehrers und dem Vorbilde der WandtaM aeiebnen, vollkommen überein-

stimiiieiide Pj^mea. Daduteh werden die SehSler aait einigen häufig aa«

anwendenden Malten verlranty nnd ihr Angenmaii erbOt ehu aiehein Ane-

blidnag. Wir begraisea daher dieee Methode dee geomelrieeheo Uateiifeh«

tea ale ein neuea BUImitteV welehee der Lehrer, neben und oabeichadcl

der anderen ihm an Oebole atehenden, mannigfaltig aiil Erfolg zu beofttiea

im Stande aehi wird, nnd aind üheraeogt, dam eieh von der ge»

nannten Methede noeh maaeher hiahsr nieht heaehtete Oehnneh maeb«
laieen durfte. Beaondera aber wüneehen wir dereelben Btaitritt in vmm
Volke» oad Soontageediulen, damit aneh dem herinweeheenden Haodwcffctr

*} Stigmographie, oder das Schreiben und Zeichnen nach PuocleO' Mit

31 in Stein geetoebeoen Tafehu Wien, hei H. F. MQIIer, loait-

hindier. 2 fl. CM.
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und LanJinaniie eine Lehre nicht pänzli*:!! verschlossen blcihr, deren e:n

fache Grundwalirhcilt II auf den vernünftigen Betrieb seineü (iewerbes und

seiner Wirthschaft, auf die Erhöhung seines häusJicheu und daher aucb

des oiTenilicbeo WobUtaades so vielfältig luid wohltbätig eiozuwkkea

vermögeQ.

Der in den sechs bis jetzt erschienenen WauJtaftiiu hccirbcitete Stoff

ist folgender: I. Ge(niiL'lriache VorljcgrUfe, aus der Anschauuug tjncs Wür-

fels eotwickelt. If. VorbegrifTe vom Measen» von der Coagruenz, Gleichheit

und Aehnliefakeit, und numensclie Winlvt-ibestinimungen. III. Vun diu iNe-

beowiukeln, Schcitelwinkehi uud Winkeln an paralicUn Linien. IV. Von

der numerischeu Bestimmung gerailLi Linien, vom Dreiecke, dessen Stilta

uud Winkeln. V. Von den Arten der Dreiecke
,

ihrer Ooiigiueaz und den

Fotgerangea daraus. VI. CoiistrucUon de^ Dreiecken», AuUuäungea von Auf-

gaben mittels gieicbschenkeliger Dreiecke. Arten von Vierecken und Haupt-

flätse von Parallelograounen.

JiMlaiii «I tbsh bfli voilitgwid«! TMtk mm «Im miU EiafihriiQg

in geoBMlriichm TonlalliuigMi und Aagriii dnnh AnMhaiiaiig nad Zaiob-

neo handelt, so liesten sich gegeo die Mar getroffime Anofdnang in mehr-

hoher ffimieht EiDwiode «riMbeof M. glaubt dieMlbM niehl in «SnichMo

iMiBhran t« aoUflo» dt tr Miae Oeberseugungen iibar .dit Atocdnvng dw
geometriech^ ABScbauuogsunterrieblef im vorigen Jahrgänge dieser Z«it*

•dirUI, Helft II und X dargelegt bat, and Mk bis JeUt au kainer wesaot-

Mm Abveiehung fon dem dort angedeotetan Oaof^ bcaUmmt findet.

Doeh tbno abweieheiida Annehtaa «bar die aogemcMeiiita Folge der

Maxell dam Gabrauoha diemr Tafeln keinen Eintrag; TaMn und Cobnpg»-

blitler laeaen sieb mit bosiom Erfolgt tnwtndtn, tneta wenn der Lebnr

eint andere Folgt der ni itielmendtn P%«ren glaubt vonaeben in mut-

Mns md IbrGtbruicb wird für den Anfang dea Onlerrioblea sn greoeer

Biltiebtening dienen, wenngleieh der Lehrer ifiiter» wai Eet für dnrebant

niMUg eraehlet, neben dem Hiltatttel der pnnelirten TtÜBln aueb Unetl

ind Zirkel inr Anwendung bringt und die Sehiiler mit ihrtm Gebrtnebe

verlrant maebt

SeMieeeUeh noeh ein paar Eemerknngen über die iueiere typogrt-

pblMbe Anirtattnng dee Werkee und über Eimelnbeiten in den denTafebi

beigegebenen firUnternngen. Die DebungiMitter mit eebwanen und rothen

Punelen auf milehweisMm Papier verureaehen bei einem nur etwaa Unge-

ren Hnueben auf das Blatt Augenflimmem. Wir eehlagen daher, wenn
dieeem Debelstande nicht auf eint andere Art abgeholfen werden kann,

Debungsblätter mit bleetgrünen Pnnelen auf r e i n e m blaolicbem Papiere

vor, von denen der Bogen gewiss auch nicht höher, ala auf 1 kr. su ste-

hen kommt. Der Bogen lasse sieh in Quartblitter susammenlegen , tleren

jedes mit einem bis 1 Zoll breiten, unpunetirten und uneingefassten

Rande verseben sei. Femer scheint es im Interesse der Sache und deren

Verbreitung wunsebenswerth zu sein, dass ausser den \^'andtareln mit ein-

solligcr Entfernung zweier nacbsleo Puncto ähnliche Tafeln mit halbsöl-
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Ilgen Entfernungen rselbeu und von i^ri iugerem l'rcise ani:;efcrligt p.'er-

den, il.i nach dem Krscheineu aller Tafeln dns gnnze dot h ctw.is zu theuer

werden dürfte. In den Erläuterungen möchte unter anderem besonders

folgendes zu berichiif^en sein. S. 8 , 7. 8 v. u. I. Linie st. Linien; S. 9,

Z. 17 V. n. 1. (sin den verschiedensten Kiclituugen* st «in der verschie-

densten iiichtung;* S. 10, Z. 9 v. o. : ^gebrochene Linie." In neuerer

Zeit scheint man mit Recht dm, , was früher gebrochene Linie genaüot

wurde, als zwei oder mehrtjr© gerade Linien zu betraclitcti. S, 14, Z. 15

V. u. L langer st. grosser; S. 14, Z. l v. u. : Der Winkel, welcher mit

19" angegeben ist, hat eigcntiich 1S''26V, und der mit 26° angegeben«

Winkel hat 36''33'54". Wollte man nun einmal Minuten oder ßruchthetl«

eines Grades vermeiden, woeu dem Ref. übrigens kein dringender Giunt)

vorhanden tu sein scheint, so hatte man, um etueu kleineren Felder zu

begehen, sagen sollen, der erste Winkel habe 18*, und der zweite 27**

Man erhielte dann auch lauter \Mnk.el, l>ei welchen die Anzahl der Grade

durch 9 Iheiibar ist, nämluh: ts^ 27', 36', 45*, 63», 72*, 90*, 135*,

180°, 225°. S. 17, Z. 12 v. u. soll es heisseu: „z.wei Nebeowiukel lU-

sammengejioinmea® st. «zwei Winkel, die auf cuiei geraden Linie liegen**

S. 17, Z. ^ V. u. das Wort: «ungetbeilte^ ist überüüäsig und sinnslöremL

S, 23, Z. 4 T. u. \. Im tL In diesem. S. 24, Z. 15 v. u. soll es heisseo

«punctirle* st « gebrocbsne : * man vergleiche auch S. 10, Z. 9; S. 95.

Z. 5 V. o. Iii dam aimiherungsweise gleichseitigen Dreiecke Fig. 1» Ti^

M V. iai di« artindlinie 3 ", jede dar beidan aodarao Saitan babi«!

2*91548" I daher ist dar Oiilaraohiad awiaeban der AraadliDie und einsf

aadarea Seite 0*06452". Sa mochte iU>echaupt beiaer aein, daa gleieh'

aeitiga Dreieck fiber einer gegebenen Omndliiiie mit Girkd' und Useal n
oonatroireD. 8. 27, Z. 7 ib aailte ea heiveD «unglekhaeitige* at «na-

gleiebichenUige** S. 20, Z. 10 v. u. tat «Hanna ergibt aich, da» Win-

kel, deren Sebenkel aenkreeht auf einander stehen, gleieb aind,* iat naeb

mitt^lgena «wenn Ibra Seheilal nicht in demaelben Winkelblatla liefin»

Uesen aber ihre Scheitel in deaMdben Winkelblatte, ao betragen ai« in-

aammengenomnen twel rechte WinkeL*

So ^el für jettt Ober die biaber efachieaen«i eraten aeeha Wand-

tafeln und die dasu gehörigen Erlltttemngen; BeL behalt aieh tot, anf

diese Methode naeb dem Enobamen aller Wandtafehi noch aoalOhrlicher

swuckaukommeo.

Wien. Angvst Oernortb.
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Dritte Abtheilun^.

Verordnungen f&r die Österreichischen Gym-
nasien: Statistik*

a. Erlässe«

Yerordnoiig des Mittiateriums für Gallus und Oiiterriebt

Tom 30. Mai 1853, in Betroff der Tornahm« derMataritSts*
prflfangen am Seliluase des Schaljahres 1853,

wirksam für die Eronläoder Ungarn, Serbien mit dem Temeser
Badate, Groatien ond SUtonien.

Die Bestimmungen, nach welchen die M.ituritälsprufiiiiKen im Schul-

jahre 1861 abgehalten wurden, waren in Berücksichtigung der Slöruncen,

welclie der Unterricht lu den vorausgegangenen Jahren erlitten hat, als

ein Ueberji iDi? in diejenige Form der 31aturital.s[irü fangen , welche ihrem

Zwecke entspricht, 7-u hetrachten. Die wissensci]aftliehen Korlschiitte der

Gyinnasialärfiüler, welche durrh die im Laufe dieses ^uchuljahres stetige-

fuiuienea Reformen des Gyain.iüalmilefncUltjJi ermoglieht wurden, geblat-

ten bei den diessjrihrifren Maturilätaprüfungen einen Schritt weiter zu ge-

hen, und einen umfassenderen Tbeil der Ojeeammtbihiun^ der Schüler der

Beurtbeilung zu unterziehen. '

Demnach wird folgendes angeordnet:

Erstens. Diejerni^en Schüler, welche im Schaljahre 1852 die achte

Classe eines Gymnasunus oder den zweiU n Jahi^^au^ der bisherigen phi-

losophischen Studieu absoh jren, können weder an einer in dcu Ö8lerreichi-

scben Kronländern gelegcuea Universität, oder an einer Kechtsakademie

als ordenUiche Hörer imniatriculirt werden, noch können sie eine auswär-

tige Gniversität mit dem Erfolge besuchen, dass ihnen die daselbst suge*

bfiehte Zeit in die gesetzliche Studienzeit eingerechnet werde, wenn sie

sieh oiefal vorher einer Maturitätsprüfung unterzogen und dat»ei das Zeug-

mss der Reife zum Uebertrifte an ein Pacollalsstudium erhalten haben.

Sweilens. Ale Maturilitsprufongen werden an Jedem ToUslindi-

gen QÜMiUehsB Ojmaasiam onler der Leilong des Gymnasialinspectois

abgeballen» und es haben sich ihr su untenisheni



Erline.

a) die öfTcnliicheu SchuScr des Oymtiasiums,

6) die Privatisten desselben Gymnasiums, iiisofcrno die eiaea oder

die AOdeni in ein Pncultätsstudium überzutreten beabsichUgeo.

Unter derselben Vor.iusselzwnL' ntich

c) solche Individuen, welche, ohne an eint in olTtMUhchen Gymnasium

eingeschrieben zu lein, bloss häuslich oder an ein*T frivritanstalt tinler-

riclitet worden sind, wenn sie das 18. Lebensjahr vollendet haben. (Mio.-

Verordnung vom 15. März 1852, Z. 273«, P. 7, 8, 10—12.)

Schüler, welche zwar das Gymnasium absoiviren, aber entweder

nicht oder nicht mit Beginn des Studienjahres 1852 53 in ein Facul-

tälssludium übertreten wollen, können Zur Ableguug der Maluhlalsprufung

Hiebt verhallen werden.

Den abgebenden Scliüiern der achten Gymnasialclasse, gleichviel, ob

sie sich der Maturitätsprüfung unterziehen uder nicht, sind auf Verlangen

formliche Zeugnisse über das zweite Semester zu verabfolgen. Zu diesem

Ende ist das Urtheil über den Stand der Kenntnisse, sowk? die allgemeine

Zeugnissclasse eines jeden Schülers festzustellen und in die Schulkataloge

einzutragen. Gegen Vorweisung eines solchen Originaizeuguisses kann der

Schüler vor Beginn uder am Schlüsse des ersten Üemeslers 1852 — 53 zur

Alaturitätspt üfung zugeUsäcn werden.

Wenn er sich dieser Prüfung erst nach Verlauf der ielztereu Frist

unterzieht, so ist er als Privatist zu behandeln.

Unmittelbar vor Ablegung der mündlichen Maturitätsprüfung bat

jeder Examinand, olme Onterschied, ob er sich derselben zu einem (Nlbe-

reo oder 8|»fitereii hiefür festgesetzten Zeilpuoete an einem anderen oder

«A deoiMlben Gynnaiiaai, an welchem er die aehie Glaaie abeolvirte, an-

tenieht, das Originalzeugnisi über dai tweite Semeeler der nobtan GlaM

den Hiractor des prfireadea Gymnasiuns an Qbergebeo. Dieaea Zaiigniis

kann naoh abgelegler MatortÜtsprürung an den Belraffandan wieder ver-

abfolgt werden I es iat jadoeh in danelbe in dem Falle, wenn diePciifting

einen ttng&natlgen Brfolg hatte, die Bemerkung aubonebmen, dam der

Seholer die Matnritilipriifttng abgelegt bat, jedaeb niobt reif innBeraebe

einer OnivenItXt befunden weiden ist,

, Im Sbrigeu gellen die BeeÜmmnngen des Ocganiaationaentwnrfes

f. W, P. 5 — 7.

Wenn die Glaiaifioalion in dem SemeiUralteagniase von der Art isl,

dam das erfoigreiebe Beabdien der HatttcitÜapriifung nicht erwartet wer-

den kann, ao bat die Pr&fnngioommiaiimi du Recht» den Prfifnngawerber

dermal aur Prfifting nicht loiabMien.

Brittens. Dia Prftfong ist cbie achiiflliche nnd mSndliohe; die

acbriftlicbe PrSbuig findet im letstan Monate des gchn|jabrea aiatt' Em

kann jedoch auch die mündliche am Schlnsse des laufenden Schnyahrm

an lolchen Oymnasien gana oder sum Theilc vorgenomoMn werden, wo

die Localvarbiltnisse ca dem Inspador moglieh machen, oder wo ca sieb

ccMt ala iwcdunfislg dantaUt
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Viertens. Da die AofDahme in di« Faeoltatsstudien mit dem An-

bngo eines jeden Semesters erfolgen kann , so findet uberdiess die Abbat-

tnog einer Maturititsprurung , wenn ein Bedürfniae dtfiir Torbanden iit,

atieli am Schlüsse des erslen Semesters statt.

Es steht den Schülern , welche im laurenden Scbuljalnre das Gym-
nasium absolviren, frei, am Schlüsse dieses Schuljahres oder am Schlüsse

des darauffolgenden Semesters sich lur Maturitätsprürung zu stellen. Im

Eweiteu Falle ist ihnen ernstlich anrurathen, im folgenden Semeiter in

ihrer Classe als ordentliche Schüler zu verbleiben.

Sie werden auch, wenn sie die Befreiung von» fnterrichtsgeldc oder

ein Slipendiutn peniessrii, uc^-en freiwilliger Wiederholung des näehsten

halben Schuljahres als nKkiiiliclie Schüler dieser Wohlthat nicht verlustig,

wenn nicht das Zeuquiss über d is it tz.te Semester diesrn Verlust den ge-

aelalichen Restimmuiifzeii ru Folge bewirkt; den Stip« ndisten ist jedoch

der FoitliL'/ug dts Slipeiulmms erst nach AMnuf des S( U)esters, und nur

wenn die Maturitätäprüfuug mit gutem Erfolge bestanden haben, an-

zuweisen.

Das 'Missliiit^en einer Maturitätsprüfung zieht jedenfalls dni Verlust

des StipiMiiliums nach sich. Die aiu S( IiIussl' des ersten Seujeslers vor?u-

nehriKiiiif Maturitätsprüfung ist ihreni uiümilichen Tlieile Tiarh nicht an

jedem (rymnasium, sondmi m der Regel nur an eiiirrn Li} in nasium der

Stadl, in welcher der Gyuinrisialiiispeclur seinen bhibtiiiieii Wolnisit?. luit,

abzuhalten; die Schuler anderer (lymnasien, weict:e der Aufi»icht desüelhtn

Inspectors anvertraut sind, haben sich daher zur festgesetzten Zeit das«lb»t

einzufinden.

Fünftens. Die Prufungsgegenslande sind :

n) Für die schriftliche Prüfung die Mutter- oder Unter-

richtssprache (ein Aufsalz in derselbeu, worauf vier Stunden zu ver-

wenden sind).

Latei n. (l'ebersetzung aus demselben 7.wei, in dasselbe drei, zu-

saroroen fünf Stunden.^ Statt üt s letzteren kann aut ii t ine freie Composi-

tion in der lateinischen Sprache über ein angemeüseues Thema gegeben

werden.

Eine zweite Landessprache (eine üebersetzung in dieselbe

oder eine freie Compo«iliou in derselben über ein angemessenes Thema,

swei Stunden).

^)Pur die mündliche Prüfang dieselben Gegenstand« und

tan Religion, Geschichte, Griecbiach, Physik und Ma-
thematik.

Dio Onterrieblsspraebe «inet jeden 6egenelandea iit in der Begel

nach seine Prfifnngnpraehe. IMe PrSfting aus einer tweiten Landessprache

findet nar tiati auf Verlangen des SchSlers^ ausgenommen, wenn sie im

lanfenden Schuyahre ISr alle Schüler der achten Classe eines Gymnasiums

obligat war. Das Ergebnits dieser PrfiAmg ist in das. MaturilStsieugniss

•cinsttlragen } es kann {cdoeh für jetit keinen nachtbeiUgen , wohl aber



einen vortheilbaften Einfluss auf das lündurlbeil Ober die Reif« de« Schu-

lers üben.

Die Prüfung aus der griechischen Sprache findet nur slalt bei Schü-

Ifrn, welche sich damit in den leljtlen zwei J.ihreti infasst haben. VWuo

dicss bei einem Ciyninagiuin niclit der Fall war, so ist es im Maturiläto.

Keugniss ;ius(lrii( kiich ZU beaicrkrii.

Sechste US. üeber dasjtuite, was die Srhiilrr, um das ZeugnuM

der Keife zu erlaii^jen, zu leisten habtii. wird roi{^(n(lts bemerkt:

a) Der schrifUichc. in der Müller- oder üulen ichtssprnehe lu ver-

fassende Aursats hat die Bestimmung, die allgemeine liiiduug der Schüler

zu Sekunden.

Der Schüler muss daher in diesem Atifsalre den fjramni i lisch rich-

tigen Gcliraueh der Sprache, richtiges DeriUn und versländigc Anordnung

der Gedanken darlhun ; dazu ist nolhig, dass das Thema innerhalb seines

fiedankenkreises liegf; es darf jedoch weder seihst, noch ein ihm tu

nahe verwandtes in der Schule fnlher schon bearbeitet worden sein. Bei

der mündlichen Prüfung wird die richtige Entwickelung der Gedankeo

eines poetischen oder prosaischen Lesestückes, die grammatische Analyse

desselben und einige BckaunlschafI mil den Hauptepocben der LilMvtir

gefordert.

^) Id der lat^inbdieii Sprache sind nieht to der Glan« bereite §«•

leeeoe oder ubeneUlo Abschnitte und Aufgaben , wohl aber eolehe so

wihlen, welche die bisherigen Arbeite! der M&ler an fiehwierigkeit

niclU &bertrefleD.

c) In der Religion , dann in der Hvller- oder Unterrichteepraehi

und im Latein ist die Prüfung iceineswegs auf das im laufenden Schul-

jahre behandeile so bcschrSnken, sondern sie hat ^eh überhaupt auf das

bisher in diesen Gegenstanden wihrend des Gymnaslalstndiums erwoibene

Wissen xu erstrecken, doch bt jede unbillige Forderung su Termeiden»

it) In Oesehicblc, Physik /Mathematik und in der griechischen

Sprache hat sich die miiodliche PrOfbng I6r diessmal ihrem Stoffe nach

tunSchst an die Haopigebiete su ballen, welche bexiehungsweiee in dm
vorletzten oder leisten oder in beiden Jahren in der Schule brbandeK

wortlen sind. Es wird jedoch strenge nicht bfost auf das gedScblniss-

mafsige innehaben dieses Steifes , sondern auf das riehlige VerslCndnim

desselbeyi su sehen sein

Bei Schülern« welche von Gymnasien kommen, wo der Lehrstoff

bisher In geringerer Aasdehnung vorgetragen wurde, bat sieh die Prüfung

auf das JUafs des wirklich vorgetragenen su beschrfinken ; diess hl jedoeb

in dem Protocolle und in den llaturitllszeugiiisseu der betreffenden Scliü'

ier ausdrücklich su bemerken.

Siebentens. Die Evangelisclien der augiburgisehen und helveti-

schen Omfession und die Angehörigen des griechisch • niehlutiirten Ritus

werden, insoferne es ausfuhrbar ist, aus der Religion von einem Geist*

liehen ihrer Confessioa geprüft werden, die jüdischen ReligieMbeltemMr



werden keioer ProAmg aus der Religioiialehre mlenogeo, soadem hAn
ein ZeogDiss ihm Religionitelirers beitubringeu , in weldben bestXligt

wird , da» sie den TOllsUndi^en Religionsunterrielit ihtet Olanbens em-

pfuigee haften, und den g^stelilen ADfordemngieii genügen.

Der fnhall dieses Zengoisses ist in das Zeugniss.der Matarititspri'

fting anbnnehmen. Diese Destimorang hinsichtlich der israelitischen Schü-

ler wud aneh in Betreff der Religions|»rnltong auf solche Siaminanden des

evangelischen nnd des griechiscIi-niehtQnirlen OlanbensLekenntnlsses ansu*

wenden sein, weiche sich der Prüfung an einem OymnssiuD nnteriiehen,

wo die ikesondere Bestellung der Exaaiinatoren der erwihnten Confessin>

nen In GymnasialorCe selbst nicht slatlOnden kann. Ist die Aufstellung

eines besonderen Enminalors (ur Geschichte nicht ausfuhrbar, so ist die

Geschichts]»riifttng anch rncksichllleh der svangelisclMii und griechisch*

nicbtnnirten Eianinanden .von dem ordentlichen Examinator vorcnnebmeo»

welcher nur Iwi Auswahl seiner Prägen die diesslSlligen religiösen An-

siehlen des Prüflings sn' schonen haben wird.

Achtens. Abiturienten der Gymnasien eines Kronlandes, iSr wel-

ches die gegenwartige Verordnung nicht erlassen ist» können zu der Ab

leguDg der Maturitätsprüfung an einem Gymnasium der Kronlander, für

welche diese Verordnung wirksam ist, nicht zugelastsen werden.

Neuntens. Oeher den bei der Maturitätsprüfung einsuhaltcnden

Vorgang wird folgendes bemerkt;

1. Der Director eines jeden vollständigen Gymnasiums hat den für

die kunfligeo Examinanden su wissen nöthigen Iiih<ill dieser Verordnung

den Schülern der obersten Classe mit der Aufforderung mitzutheileo, dass

diejenigen, welche sich der Matoritiitsprurung am Schlüsse des Schuljahres

unterziehen wollen, sich zu melden und zugleich anzugehen haben, ob

sie auch die Prüfung aus einer zweiton Landessprache, wenn eine solche

als freier Gcgenstanri gelehrt wird, bestehen wollen.

2. Bis zum Anrnif^e des Monates Juli hat jeder Dircctor CiUOS voll-

ständigen Gymnasiums ati die Schulbeliönle cin/iivi iuht)

:

a) die Anzahl der Schüler, welche sich zur nächsten Maturitäts-

prüfung gemeldet haben;

die Angaben der Lehrer der obersten CJasse, was von ihnen im

leizten St incster und was in di in a orätigeheoden aus ihrem Lebrgegeu*

Staude in »1' i schule behandelt wrmtcn;

c) die I ii' mala, welche die Lehrer für di^ scliriftljclien Arbeiten

VO^schlajien , und zwar mehrere für jeden Theil der schnflichen Prüfung;

d) ob und welche Gründe da sind, die mündliche Prüfung am

Schtus.su des laufende« oder am Anfange des folgenden Schu^abres vut-

zuoehmeu.

3. Spätestens um die Mitte des Monates Juli sendet die Schulbe

börde die Themata an die Dirccloren, welche sie für die schriftlichen l'rü'

fungen gewählt hat. Sie ist hei der Wahl au die eingesendeten Themata

nicht gebunden , wird jedoch dabei stets sowohl diese, aU Uic vun den
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Lehrern gegebenen Auskünflc über ilas in den Leclionen bt handelte be-

rücksichtigen. Zugleich bt8ümmt sie, au welchen Tagen Uic müuüiicbe

Prüfung soll ai)gehaUeu werden.

4. Die schriftlichen Prüfungen sind n.u h den Weisungen des §. 81»

3— 9 des gedruckten Entwurfes vorzunehmen. Bei den schriftlichen Ar-

beiten sind keine Ililfsmillel, weder Wörlt i l»i!ch, noch Sprachlehre zu ge-

slalltu. Die Ausgaben der Schriftsteller, ^vil( ho /uui Überselzen gebraucht

werden, dürfen keine sein ifUiclita oder gedruckicn Anmcrkuhgeu eotbaj-

ten. Der Zeilpuncl, wann eine Arbeit abgeliefert worden, wird von dem

dieselbe übernehmenden Lehrer am besten auf der Arbeit selbst noliit

Wenigstens für je 20 Prüflinge muss ein beaufsichtigender Lehrer zuge-

gen sein.

Ob mehrere Abtheilungeo tod Prüflingen in einem Locnle gteidk*

leitig arbeiten kdnnen , hängt nur von der Betebaffenhelt des Locales ak

Wild ein Sebdier wegen BetiUei WMrriavbter Hiltailtel veriiallcn,

die ichfiftUchen Pruftingstrbeiten tu wiederiioteD, so hal der DIreetor ibm

die Mfangsaufgaben su stellen.

&. Die scbrilUiolien PrnfungsarbeiUn werden dem Inhalte den ^82
des gedraekten Entwurfes gemafs von dem Lehrer eorrigirt, und die Ui^

thelle in die daselbal vorgezeijBbnete tabellarisehe Debeniebt eingetiagfa*

6. Die mGndlicbe PrOAmg wird an den festgesettlen Tagen unter

der persönlieben Leitung des Gymnasialbispeoters abgehallcnt und et aind

dabei die Bcatimmungen des ^ 81, 5 — 8 den gedruckten Entwurfes sn

beachten.

Vor den Beginne der nundlleben PruAing bespricht der leilendi

Inspector mit den prüfenden Lehrern daa Ergebniss der sefariftlicben ii-

beiten der Examinanden, so dies durch diese Desprechong das Dribeil

über die einzelnen Examinanden in den einsetnen Gegenständen der sebfift-

lieben Prüfung , wo der Inspector die von den belrefliniden Lehrern ge-

wXhlte Fassung beanstfindete, festgestellt wird.

Dem Inspector steht es so» diijenigcn PrQfbngsobjecte tu wahleiir

welche er in Gemäfsbeit seiner gewonnenen Bekanntschaft mit den gege-

benen VerhfiltnIssen fSr angemessen bälL Findet er die PrOfungaweise

eines Examinaton jenen Inforderungen nicht eniaprcchend, weldie mi^

Grund an die Bcbtiler gestellt werden können, so hat er das Hecht, in

einer das Ansehen des prüfenden Lehrers gebührend becuekaiclitigenden

Weise am weitem PrSfen sich selbst su betlieillgen. Die Fragen für die

Prüfung der Angehdrigen der evaogeliachen und griechisch -nicbtunirlen

Coufession aus der Beligioosiebre und der Gescbiehte sind unter Bücksirht

auf die ol»en enthaltenen BescbrSokuugen ausschliesslich von dem betref-

fenden evangelischen oder griechisch - nichtunirten Committionsmilgliede

xu bcstiromen und 7u stellen, wobei dann die Einrichtung zu treffen

dass die Prüfung solcher Schüler aus ihrer Glaubenslehre und aus der

Geschichte abgesondert von jenen der Katholiken gehalten werde. — Wie

viele Schüler an einem Tag» tu prüfen seien, beelimmt der leitende Gyn*
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MrialiMpeolar. Gr wM darfiter wadMO, dass bei den b«MMai M-
110110611 oiit der ndthiffsa DmeieU ood Sorgfalt vorgegangen werde, d«nil

jede aobillige Fordemog fem gehalten, Idngegen mil gpnditer Streng»

«ine gründliche» wirkliehe Prüfung erxidt werde, welche ui einer feeten

Wfirdigiuv der OeieleebiUmg der fixaninandeii fubri. Ob ein $obiller

I5r reif nui Eiatrille in ein Pacnlt&lMCndiQm bu erktarco let, bingl Yon

den Gceammlergebun aeiner Prüiftuig ab. Er wird dalQr so erkl&ren

nein, wenn er bei der Erprobttog aeines fleaaiiinitwiaMfie ao viele ftenoi^

niiee in den einielnen PruAingagegeMtfinden und einen eolcbeo Grad d«
gaiatIgenAttibUdang vofoehniUeli der Faaanngekiaa und des Urlheilea ba-

wieaen hat, daaa aeioe Fähigkeit, ein Paculläiaatndinm der Natur dieaea

Studiums gemafs su beoutzen, angenommen werden mass.

7. Am Schlüsse eines jeden Prötungslag^s ist nach den Besttmmwi-

gen der 85 und 86 des gedruckten Entwurfes unter den aus der g«;

geowirtigen Verordnung sich ergebenden Abänderungen deraeliMO dieCon-

ferenx über die auszustellenden Zeugnisse abzuhalten.

Das hiebei aufzunehmende Protocoll , welches bei dem Gymnasium

verbleibt, hat in der Regel das schon redigirto vollständige , einem jeden

Schüler auszustellende Zeugniss zu enthalten , und muse daher genau aait

den Rubriken des Malurifälszeiigni«ses versehen sein.

Der Beschluss der Prüfungscommission hat ohne UnlerKrhei^lnni: nach

Graden rJpr Ber-ihijung einfach daluii zu Inufrii, dass der Kandidat zum
Besuche einer Kaeullät reif oder n i h l reif befuntUMi worden sei. Nnr

in Fällen ,
wo die PrSfnngscrgehnisse eine ausgezeichnete RefShigung des

Examinündcii erkennen !?iH«»en, ist in die gedruokle Sclilussfoiiuel des Ma-

turilätszeusniss(-< der schriilliche Zusatz: «mit Auszeiclmung entsprochen*

ieximto modo praettUUte) einzutragen. (Minist. Erlass vom 7. Jänner

1852, Z. 12(167.)

Ceber freie Lehrfächer , welche nicht Gegen s(.iiid der Maturitits»

Prüfung sind, sowie über die philosophische Propädeutik ist dag Urtbeil

aus dcu tin \,.\\\U} des Schuljahres abgehaltenen PrüTungcn abzuleiten und

lu da» Malui italszeugniss einzutragen. Bei Privatisleu und fremden Schu-

lern steht der Schule frei, über diese Gegenstände eine Prüfung anzuälellea.

Die Angabe des Namens und Standes der Aeltern im Zeugnisse kann

wegbleiben, hingegen Ist der Geburtsort, sowie Jahr und Tag der Geburt

des Sebülers anzugeben.

Bei gehöriger Vorbereitung der MaturilltKeugnisse wird ei in der

lU^ heioa Sohwierigjkeit habeo« difls diese noch wahrend der AnweteU'

lieit des QymaasiaUnspectori aus dem Contoroaxproloeolle copirt und mit

der Unterschrift des Jelsleren Yersehen werden.

8b IMe Zeugnisse sind in iatelniecher oder deutscher Spraehe auaio^

«teilen und mit einem Stempel fon lunfaefau Kreuiem au Yersehen*

Zeiiotene. Für die UaturttStsprufung iat an aus üffentUchen Fon«-

den erhaltenen Oyngaesten fon jedem Examinanden eine vor Beginn der

nfindUchen Prüfung sn eriegende Taxe von swei Gulden CM. au entrich-

Xdltchrift nir AI* SMorr. Gymn. IUSL Vtl. Heft. 88
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tm. Die Privatisten, mögen sie doreh häuslichen L'ntcrricht oder an einer

nicht offentliehen LehraostaH die OymnasiaUtudicn vollendet haben, haben

den dreibchen Betrag lu erlegen.

Die Taien i[omnien dem Directer und den Bnaiinntoren i« deo

init ]|linlBt.-ErlaM vom 09* Aug. I.» Z. B778p beaUDmten Tbeiiea zn.

An Gjnnasieny die uieht ana offentfiehen Fonden erhallen tiod,

hangt es yob den Gorporationen, deren Anstalten die Gymnasien sind, ab,

ob sie jene Taxe dnhcben wollen oder nicht.

Verordnung Ober dieVornahme der Hatarit£ts|ir3fu»gen
am Gymnasium su Zengg im Schuljahre 1852.

Diese Verordnung stimmt in allen übrigen hunclen iiiit der vorsle-

hen(l( II für liiigarn etc. erlassenen übercin, so dass es p«'i)iiigen wird, die

weuigen Steilen zu bezeichnen, in welrheu ^ie von derselben abweicht.

Uehur die Leitung der Maturüalsprüfungen wird für das Gympaaium

in Zengg verordnet:

(Die Leitung der heurigen Maluritat.sptüfungen am Gymn.isium zu

Zengg fuhrt der dazu beorderte Hrigidier unter Mitwirkung des Bischofs

von Zengg und des Scbulrathes und provis. Gymuasialinspectors zu Agram

Dr. Antou iarz.*

Zugelassen werden zu dieser Priifung nur die öffentlichen Schüler

und die l'rivatisten des (Jymnasiuais zu Ztugg ; fremde Schüler können

au diesem Gymnasium die Maturitätsprüfung nicht ablegen.

Auf den schriftlichen Prüfungsaufsatz in der Mutter oder Unter*

riehlssprache sind 5 Stunden zu verwenden; im Grieehiseheo ist andi

stoetdirillliche Prüfungsarbeit su Uefetn, ntotieh sfaMCebeiBeliaig a«s dem

Griwfalsdien, auf welche 3 Stunden su verwenden sind. «Schüler, welclie

bisher vom Studium des Griechischen dispensirt waren, sind l»ei der Ha-

turlUttsprufung einer Prüfung Aber diese Sprache nicht su untenlehen. Im

Zeugnisse ist die betreffende Dispens mit Angabe der Zahl des Erlasses,

womit sie erlheilt wurde, su bemerhen.*

Erlasse des k. k. Minis teriums desGultus und Onterrtehts
an simmtliche Sehttlbehdrden.

16. Mai 1852.

Die Prüfung der für das Schuljahr 18nl von den Gymnasiallehrkör-

pern eingesendeten Jahresberichte hat hcrau^^gcslcllt, dass in der Behand-

lung der Onlerrichts- oder Muttersprache vielfällig eine verfehlte Richtung

eingeschlagen wurde, welche, wenn fortgesetzt, von dem wahren Ziele

dieses Lehrsweiges immer weiter ablenken dmisb. Wenn et schon nicht

gebiili^i werden kann, dass die Theorie der SlilgattuQgen und die Litera-

turgeschichte eine nugebuhrlidie Ausdehnung erhalten , in welcher Besie-

hung bei wiederholten Anlässen auf die im Organisationsenlwurfe ((.31,3

und Seite 138» 140— 145) ausgesprochenen Orundsitie bingedewiet und
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benerklich gomaeht wurde, dus dtoer Sprachunterricht in meinen Be-

standtbeilen twer den neuetlen Stand der SpncbwiBMiiichaft xu berucl-

nichtigen, jedoch allee den jugendlichen Geist beirrende und ermiidrade

Detail von Theorien su Yermeiden bat, so muss es vollends als niisslich

angesehen werden , wenn bei der Wahl der Themen für sehriftliche Ar-

lieiten der Schüler hSoflg mit einer Tactiongkeit vorgpgnngcn wird, wel-

che sich über die Forderungen theils der ^esonden Pädagogik und Di*

daktikt theils der sitllich-religiösen Bildung der SchSler hinwegseixt. Iliese

nicht Tereinielte Erscheinung muss um so mehr befremden, als der Orga-

nisatiODseolwurf hierin die gemessensten Weisungen sowohl im atlgemci-

nen (Anhang Dt sl* au^^h im besonderen (S. I2t und 133— rnihalt.

Diesen Weisungen läufl es ganz und gar tuwider, wnin rhetorische und

poetische ftünsteieien, Cebungen im EnluerrtMi von Tropen und Figuren,

Abfassung von Oden mit vorgeseicbnetem Versmafse, Nachahniungsver«

suche von Dramen , (iebertraguug prosaischer Stellen in die gi lmnilene

Rede u. dgl , wrnn ferner theoretische Ahhnndlungen mit xu ahstracler

Richtung, wodurch nur zu leicht Eigendünkt'! und leeres (Icschwölz er-

hielt w in!, oder wenn im Gegensätze hiervon Themen, welche durch nahe-

liegende unlautere Keziehungen znr Verweichlichung der Phantasie führen,

wfMin endlich Dlscussioiicn über Per«>nn!ichkeilen o«ler Kreigtiisse, die nach

iiirend fitier llichlting hin grcif^net sind, die \ orslrlluu^'cii tiitd die (Je

fühle der Jugend zu Leinen und ZU verJeiieu , dcu Schülcru zur scbrirt-

lieben Aufgalic gc«5lcllt werden.

Der Zwcrk der schriftlichen Arbeiten liegt in 'i r fteU lii un^i und

Anregung /u niniti klaren und bestimmten Denken, in der Erstar-

kung der reinen Phantasie und nächst diesem in der Aiu i^nung der Rein-

heil der Sprache nnd eines guten Stils. Ilici/.u ist erlnnlerlich , das« der

Schüler, wenn er niil Inlercssi und tnhaltvoll arbeiten soll, des gegebenen

V i r W urfes Herr w erde um) dass die vielen Beziehungen des Stoffes nach

(u iimlen nnd Folgen , nach ihrem Zusammenhange ilberhaupt , zu seinem

Bewiisstsein kommen, nicht aber für ihn in trüber Ferne oder unerreich-

barer Höhe gelegen seien. Die Aufsätze haben solche Gegenstände /u be-

handeln , welche in ihrem wesentlichen Inhalte von der Jugend gekannt

uod demnach entweder dem eigenen Anschauungskreise der Schüler an>

gemesseo sind, oder welche der ausführliche Onterricht in ihrem Zusam*

menbange mit anderen auf eine klare Weise tum Verslindniss wirklich

gebracht hat oder zu bringen vermag. Werden die schriftliehen Oebungen

nur in diesem Hafse, mit Beseitigung aller Forderungen, welche denVor^

stelluogskreis der lugend nherschroilen oder höchstens auf eine seltene

betondero Naturgabe anwendbar sind, und zugleich mit aller didaktisch-

pidagogischen Sorgfall gepflegt, wird hierbei vorwiegend auf den Oe-

nmmtanlerricht, dessen gowonnena Frucht die Schuler nun selbstthitig

zu vararbsitoa haben, und ausschliesslich auf die ebenmilsige Einwirkung

des Stoffes auf Venitandi Qemulh und Phantasie Rücksicht genommen , so

SS*
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winl der SSpracbouUrriebl, ii«8 er aein «oll, dir 6eisl und Cb«fafclei MI*

dend uod fesligend.

In Absieht auf di« VerloKgttng diosas Zieles ward«« sich die betref-

feiiden Labrer die Direetireu das OrganisaUonsaiilwurfrs gegenwärtig bit-

ten» womaeb dar Stoff für dia sabrilUiclieD ArbaUen, welobar denllicb ba-

stimiDt» für dia inlaUectiialla , geniitbUeba «od silUiche Bildung fordcnd

sein aoU, ans dem geaammien Aebiate des gleiebiaitigen ScbttlnnCciTieblcs

mit padagogisebar Baraabnung tu eDtlahnen ist Der Arbail salbat nniH^

was dia Heuristik, Dis|H»sltion und Fora iobelaogt» etoa Torbareilenda

Hilfe des Lehrers YOrangahen. Dem Qmfknge naeb ist wenig aufzugeben,

biogegen ist um so mehr auf Correclhait und ralalive innere Vollendung

TU dringen. Es verstebl aich von selbst, dass su dieaem Behuf« die ra-

gelmärsigen Besprechungen der Lehrer derselben Classe abgehalten wer-

den (Organisalionsentwurf §. 97 ,
Anhang XIV). Insbesondere baban dia

Lehrer der Sprachfächer, der Geschichte und der Religion sich gegenseitig

in das nöthige Einvernehmen zu setzen, damit auch durch die Wahl und

Behandlung der Aufgaben lüiuklang und Zusammenhang in ihr Wirken ge-

bracht und ein wahrhaft crfiehmdpr Einfluss nuf die Lebensan^ichten dt-r

Schüler geübt werde. Die Direcloren sind für die genaue Befolgung die-

ser Weisungen veranlworllich, und haben darüber zu wachen, dass nirhl

nur die Themfii für schrifliiche Arbeiten dem successivtn Kortsrlireil»

n

des UDterrichtsganges angt-passt , sondern auch die Correcturen in einer

iruchtbringendeu Wei^e vorgenommen werden.

Die Schulbehörde wird dafür Sorge tragen, dass künftighin die Di-

recloren den Vorschriften des Orgaoisationsentwurfes (Anhang XV. A,f>)

voiisläudig nachkommen, und dass die Gymnasiaünspectoren sich an-

gelegen sein lassen, sowohl bei Gelegenheil der InsfiK ii uu« die schrift-

lichen Arbeiten der Schüler zu untersuchen, ai^ auch 'Ii ' n)it den Jahre»*

berichten vorgelegten Angaben der Themen zu prüfen und deren Auge-

measeuheit in den £rlödiguugscnlwürfen zu würdigen.

Das [Jnterrichtsverhällniss der Mathematik und Physik am Ohergym-

iiainun), wic der Organisationsentwurf bietet, begegnet in der Ausfüh-

rung wesentlichen ^Seliwieri-.'keiten. Namentlich isl von mehreren Lelir-

körpern nach bisher geiuachltn Effahiungen in den eingesendeten Jabreü-

barielikn das Brenken erhoben worden, ob bei dem Umstände, dass

MalbaMtik omI Physik gleichzeitig in den Lebrplan der 7. Classe aufga-

noomien siod, dar dieaar Classe sugewiesene physilallseba Lsbrsloflf, wsl-

ober den AbaoUnss der matbeaiaHscbeB Dnlanicblsau^aba lumuM»
mit dem gewQnseblen Erfolg» babandalt werden kSnne.

(thwülil ilif hifbt'i angedeuteten IJebel^täiuIe sich zum Theile beh^

beu, wo die ih Kede stehenden Lehifacher mil Fachkeuntniss und didak-

tischer Umsicht beiiandeil werden, so verdient doch die Frage Beruek-

17. Mai 1S52.
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tichtigimg, ob oichl diireh ttiiie «Iwu gfliiiderto Vertheilang und Anrei*

kvng ditaer Ffehw dar DbterrielilMrftMg «iah wesentlich fdrdern lasiia.

Zn diaaafli Bahnfe hfinnta lieh folgende Bioriehtiiug als «nganiessea

heraoaetelleB.

T. nnd Tl. Glaaaat Syatanaliadia Nalargaiohiehte und in galegent

liehar Terbindang mil ihr die Im Organiaationaantwurfa dar ?ni. Glaaae lu*

gewieaenen Diaciplioen.

Vil. und Vlli. Glaase: Physik in denelbeo Beihenfolge der Lehrbe-

ataodtbcile » wie aia der Otganiaatieoaentwurf lür dl* VI. imd VIL Glaaae

voraohreibU

Dieses Verhütoiss würde aUerdinga aueh abgesehMi davon, dass da-

durch iu den Ge8aiBmUehq>lan keine Störung käme, die wichtigen Vor-

theile liiolcn , dass die Physik mit ihren der malheaialischen Begründung

b«irirfli;tcn Partien erst nach Abschluss des mathemalischen Unterrichtes

an die Iteihe krimp, da-^n die Physik und mit ihr die angewandte Mathe-

matik, diesi> füi dic MaturitaUprüfung wichtigen Gegenstände, bis zur Ah

haltun^ solrlicr Prüftinc:pn fortgesetzt, dass endlich für die systematische

Natmuischiclile mehr Zeit erübrigen würde, indem die im Organisation^'

entwürfe «ler 8. Classp rusowiesenen Fächer, denen ohnehin eine tmler-

grordnete Rehmdhnii; hinsichtlich ihrer Vollständigkeit zu Theil geworden

ist (OrgaiiiM/itionsentwurf 8. t74>, iu das Verbältnisa eines geiegentitchen

Erginzungsunterrichtes tn treten bitten.

Hierbei drangt sich nur das Badenken auf, ob zum gründlichen

Vmtändninse einiger von du scii Fächern (wie z. B. Physiologie der Pflan-

icn uiul Thiere), wenn es auch nur auf eine populäre Darstfllung ihrer

wichtigsten Gninilsälzc abgesehen ist, die physikalischen Kunuliiisse,

welche die Schüler aus dem Cntergymnasium mitbringen, genügend aus-

faieheo, und ob, wenn ein Bedenken in dieaer Hinsicht begründet ist, sich

ain Anawag darin flndaii llaaaai daaa aoleha Ptartiaant daran faaalicher On-

tarriehl wirkllah nur tnf dar Omndlaga daa am Obergymnaainn abga-

addaaaanan phyafltdHadian Ontarriehtea fortgafShii werden kann, allenfaUa

dam awaitan Samaatar dar 8. Claaaa tninwaiaan wären. Hiemaeh hatte

dami dar Ualarriahl in dar Phyaik aait dam vierten, atalt mit dam iQnften

Samaatar daa Obargymnaaiama m beginnen.

Es kann dam IDnbtarimii nur arwunaeht aain, daaa diaiier Oagan-

atand vieMtig einer gr&ndliehan und eradhdpfendon Prüfung nnlarx^gen *

werde, um fb aina aHlKliga ModlSeation dar baiOgliahan Beatlmmung^n

daa Organiaationaanlwnrfaa nnwindaibara Omndlagan lo gewinnen. Dia

Sehulbeborde hat demnach einige Hinner daa Faohaa aua dem Lehntanda»

walahe durah Ihre Cennlniaaa und Ibra dldaktiaoiien Erikhrungen in einem

Urlheila fibar diaaan Oaganaland bemfan aind, unter Mttthailung dar Toran-

alahanden Andeatmigan anfkufoidam, aieb mit Begründung dahin in Sm-
un, ob die im Organisationaanlwurlb in dieaer Bailebung enthallanen An-

nrdnmgao in der Aasführung wirklich an lieaGbtenswerthe llindemime

•tarnen «id im bejahenden Falle, ob nach dem voranatebenden Abanderunga-
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entwürfe, oder ob sonst dureh «ioo «ödere Einricblong dee feslgeselite

Uoterriehtsziel mit Beaeiligung der wahrBetfemmeDen DebelsUnde sich tu-

verllssig erreichen liesse.

Die Schalbehorde hat die eingehenden motivlrlen Guleehlen mit ib*

rem eigenen susammenfasseoden Antrage tangslens bae Ende liioi d. I.

anher vorzulegen.

9. Jutii 1852.

Die k. lu . * . Sebalbebordc wird ermSehtigt, die Benüttuiig des

«Handbnehes der Statistili des d«terr«iehieoben Kalaerslaales von Vinceiit

Presch, Gymnasiallehrer in Brünn , BrOen t853 , Verlag von Bueebak

und Irrgang* als Hilfibaob für den Unterricht in der österreichischen Va-

terlandskunde an der achten Gymnasialelasse an denjcnigeu Gyamasien,

deren Lehrkörper darum ansuchen Wiarden, su gestallen.

Personal - und tScliuliiotize».

Da die von dem c v a n g. U n l e r f< y m n ;\ siu m ? m O h o r - S c h ii l len

(Ungarn) mlieferlen Nacliweisungen im wesentlichen gt*iiiif:i nd « rkannt

worden bind, no durch BrKiss des hoben k. k. Minisleriuiua des Cultuä

und Unterrichtes vom 3ü. Mai I. J. die Oedenburger DistricUschuibebörde

zur sofortigen Hekaimtmachuiig Ueü der geuauaten Anstalt schon früher

lugestandciien Rechtes, staalsuiltigc Zeugnisse auszustellen, unter der Vor-

aussetzung ermächtiget w urdi ti , das» die An^Uli hinsichtlich ihrer Ein-

richtung und Wirksamkeit stets allen jenen Vorschriften gemär^t bkibcu

werde, welche für die mit diesem Ucclilc auü^t>UUcten Lehranstalten iu

Geltung sind und sein werden i ferner unter der Bedingung , dass noch

nachstehenden Forderungen nachträglich entsprochen werde:

1) kann kfinftighin einer Verminderung der im OrganiBatioiiiSKl'

würfe fQr Latein, fiir Geographie und Oesehichle in der ersten und twei-

tcn Glesse festgesotcten Zahl der Dnterrichtselunden nicht stall gegeben

werden

;

2) wird sich bezüglich der Wahl der Lehrbücher ao die dieasflüli-

gen Vorschriften xu halten sein. Hierbei wurde die wiederholte Versiehe^

rung ausgesprochen y dass die Regierung nicht die Absiebt habe* ihren

Cinfluss auf die Wahl namentlich der Lehrbucher f&r Oesehichle an pro-

lestanliscbeu Lehranstalten in einer, der dogmatischen Lehrfreiheit und

Goofessionellen Anschauungsweise der Protestanten widersprechenden Weise

in Ausübung atu bringen i

3) werden die Lehrer ihre BefShigong nach Vorschrift des prov.

Gesetaes über die Prüfung der Gymuasiallehramtakandidaten au erproben,

und, wenn sie etwa Ausländer sind, allen in dieser Rinsicht bestehenden

Bedingungen Genüge au leisten haben.

( Brnonnungcn.) Der bisherige Supplent am Wiener akademi-

schen Gymnasium, Hr. Anton Klose, ist tum wirklichen Gymnasial-

lehrer daselbst ernannt worden.
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B«r blalierige Supplflol am k. k. Gymnatiaiq su Salsbyrg, Hr.

Jotepli Loren s, jtl suni wirklielteD OyaniasiallehMr «IMort enumnl

worden.

Der bisherige Sapplenl am kathol. Gymnasium eu Teschen» Hr.

Karl Witt« iL, iat «im wirUicban GyamaMaUelirar daselUI ernannt

worden.

Der bisherige Supplent am k. k. Gymoasiam ni Spalato (i)alma>

tien) f
Ur. Dr. N i CO 1o C a 1 1 i n t , ist tum GyanasiaUahrer daselbst er-

nannt worden.

Der Supplent am k. k. Gymnasium zu A g r a m, Hr. A d o I f W a b e r,

ist zum wirklichen Gymnasiallehrer dascIhsJ ernannt worden. — Als

Supplenlen nn drmsolhcn Gymnasium wunlen im zweiten Semester des

laufenMrTi srlujljihi «s iKslrlil: Herr Kranx I kalec für die Nalurgc-

schictito und Geographi ' utid Geschichte am rgymnasium , Herr Jo-

hann V?ikmani(5 fnr die lilyrische Sprache uiul Geographie und Gc-

8<hiclitr auj ünteriiyninasium, und Hr. Paul Bratflj fnr dl»- m iX lir

Sprache am Dntergymnasium an die Stelle des erkranklcü Gj iiHidi>iaileiirers

Hm. Joseph Bielak. Der Gymnasiallehrer Hr. Frana Osloic erhielt

krankhoilsluiiher einen sechsmonntliühen Urlaub. ^

Der hochwürdige Hr. Bischof zu Diakovär, von Strossmayer,
hat für li.is < ymita.>iuai lu lis.-icgg, dessen Vervollständigung auf 8 Clas-

seu in Verliandiung steht, ciuen Geldbeitrag von 5.000 11. G.M. zugesagt,

und die bezügliche Urkunde über diese Schenkung der Stadtgemeinds

übermittelt

Am 14. luni I. J. begieng das Neustadter PiaristeDColle-
ginm in Prag die Sfiealarfeier seines Bestandes und Wirkens in dieser

Stadt Naclideni die Jugend des Gymnasioms und der Unterrealsehule

Aber den Zweek und die bobe Bedeulong des Festes sehen Isgs xuvor

belehrt worden war, versammelte sich dissetbe um die 9. Vormittags

•londe des genannten Tages, begleitet von dem gesammten Lehrkörper

beider Anstalten, in der Gymnasialkirohe. lieber 1200 Zöglinge waren

«nwesend $ der Jugend hatten auch einige Vater als ehemalige Schuler des

Institutes sieh angeachlossan , Hinner, die als Zeugen krifliger denn alle

Worte dafür sprechen, dass diese Lehranstalt während ihres hnndertjEhri-

gen Bestandes swar nur im stillen, aber dauerndes und bleibendes gc>

wirkt hat Der bochw. Hr. Domsebolastieus Joseph Rauch hielt iupm-
itßeuiiktu das heilige Bankamt und beschloss dasselbe mit dem feier-

lichen «Tif ifaiMI AnMftMittf.*

(Todesfille.) Am 24. April d. J. starb lu Baden-Baden Was-
sili And rcjewitsch Joukowsky (geb. am 10. PelMiiar 1763 tu

Tula, unfern Moskau), einer der ausgeseiehnelstcn russischen Dichter, ein

Kenner und Schatzer der deutschen Literatur, glücklicher Ueberselzer meh-

rerer Dichtungen Schillers, Byrons, RQckcrIs, sowie auch der Odyssee

und einiger Gesänge der llias. Auch die russische Nationalhymne: «Gott

sei des Kaisers Schulx* (von Lwoil componirt) hat ihn rum Verfasser.
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Am 9. Jwi 1. I. muh m VSiUn niiM llita bei Win der o. o.

PirofeeMr der MtUieiiMtik «a k. L pelyteebDieclieii iailttiCe m Wieo,

Or. Leopold Sehulg von Strassnitzki fgeboren tm 3L Mfiis 1809

IQ Krakan), einer unserer tochtigsten Sdnilmanner, aoegeteieliiiei durch

«eia Wissen, wie darch seinen Eifer, ein wahiw Freund der Jugend, die

er durch die Lebhaftigkeit seines Vortrngee tu wecken und durch die

ZweekmiUiiigkeit seiner Lehrmethode für das Fach, das er vertrat, bleibend

Ko feteelB femaoil. Sebeo «i» einundzwantigjährige' Jüngling dem Lehr-

fache zugewendet, wurde er im J. 1827 zum Profeaeor der Matbematik

am Lyceum zu Laibach ernannt. Im J. 1834 kam er an die Franzens*

Universität zu Lemberg, im J. 1838 wurde er als Profeseer der Elementar-

^Talhematik an das Polyfechnicam nach Wien berufen, wo er bis tu sei-

nem allzufruhen Tode rastlos wirkte, rnter seinen zahlreichen Schriften heben

wir, abgesehen vom ein/cIncn Abhainilun^en und Monographien
,
vorzugs-

weise diejenigen hervor, die auch für don Bereicli, den unsere Zeitschrift

zu yertrclcn hat, von Bedeutung sind, nämlich; «Elemente der reinen

Mathematik»' (Wien, Heubner, 1835), 2 Thie. , und «Lehrbuch der Geo-

metrie aus der Anschauuug begriffsmäisig entwickelt» (Wien, Gerold,

1851), leider sein letztes Werk. Ausserdem hat er durch seine «Uaud-

bücher der allgemeinen und besonderen Arithmetik und der Geometrie für

Praktiker,» durch seine ^ Anleitung zum behrauche des englischtin Uechen-

schiebers," durch seine «Grundlehren der Aiialysis'' und andere mathema-

tische Schriften in den weitesten lireiseu die ehrendste Anerkennung sich

erworben.

Am 21. Juni 1. J. starb zu Müncheu der bekannte Astrouom Dr.

Franz v. Paula Gruilhuisen (geb. 1774 auf dem Schlosse Haltenberg

am Lech). Im J. 1788 Feldchirurg in österr. Diensten, im i. IbOä nach

Erlangung dee medietoiseihen Doctorgrades Lehrer der r<aturwinep»chefteii

md ieil 18241 ordeolL Pirofeeior der AilroMnie en der OibenHifc Mfin*

ehoD, hat er dureh sehlreicke Sebriften Ober Anthropologie, Phyiiologie.

Geologie ib i. w.» namentlieh über AelronOBiio, in denen er ein w^o-
wiHmliebei Beobaebtuag^ uiid Brfiodungetalent seigte, beeondeit «bir.

dorcb eeino — wiewohl mitunter pbantasliaeheD^ RnthfiUiingen über dio

HeeehiffiMhoit dee Moodoiy wnUveidieiitee AnfMben erregt
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Vierte AbtheiluDg.

MLscelleii.

Die «weite Conferenx
¥011 Gymnatialdirdciorea und ProfettoreD des Orati«r

liis|fteotioDsbeBirltM xn Laibaeh.

Die Gonferens, xu welcher die GymiiasialdirecloreD von Steiermark*

Eimteo und Krain miltels eines RuDdschreibens eingeladen worden waren,

wurde un dO. und 31. Mai lu Leibaoh im Lewslainier der Gymnasial»
bibüoUiek , in den Vormillngs^üindeu von 9 bis 2 Chr abgehalten. Die

Zahl der Uieilnehmeudeu war 20, den Vorsilz führte der uuterreichnele.

Er eröffnete die Confereus mit der Bitte, durch freundliches Zusammen*
wirken, dureb offene Darlegung der Ansichten nnd Wfntfcbe anoh in die

sem Jahre die gegcn5ieilige Verständigung und Einigung eu f5rdeni, und
bei der Kurze Jer Zeil ron allen Frörtcrungcr» abzusehen, d\e zu weil von
dem unmittelbaren Bedürfnisse abführen konnlcMi, iluTTuf entwarf er nach

den vorläufigen AuüeuLuugeu des liund^chrcibeus und nach dciu Ergebuiäüü

einer gehaltenen Cnfrage ein YeneiehniM der BeralhungsgegenstSnde, nnd
nach der Ordnung diesei Verzeichnisses schritt die Besprechung vor. Der
Berathungseet^enstfinde waren nicht wenige. Hier kann nur eine gedrängte
l^ebersichl iiea wichtigeren gegeben werden.

Dm lebhafteste Interesse war den Disciplinarvorschriften sogewendel.
Auf Grundlage der localen Disciplinargesetze wurden die wichtigsten Punote
der Schulcfisci|)lin nach der Reihe besprochen, und zur Vergleichung die

betreffenden Paragraphe dci schlesischen Schulordnung enfceeengehalten.

Eni Punet jedoch gab Anlass zu längerer, lebhafterer Debatte, der Besuch
der dasi* nnd Kaffeebintsr, der in den Votiebrlflen fiitt sinimtlieber Gym-
nasien den Gymnasialsehaleni nur in Begleitung der Eltern^ der Stell ver*
treter oder nn^lerer vertrauenswürdiger Personen gestattet, ohne diese Be-

dingung aber unlcrsagt ist Der Direclor des Klagenfurier Gymnasiums
dagegen machte sehr gegriindcte Bemerliungen iiber die Schwierigkeileu,

«nf wtlcbe die praktlseha Dorehführung des Oetettet tu itossen pflege f

das Verbot reize vielmehr zur Uebertretung und somit zur Missachtung
des Gesetzes ; auch bedürfe das freie Cnivcrsilälsleben und der rechte Ge-
brauch der Freiheit einer allmählichen Vorbereitung , um nicht allzu ge-

nhrlich tn werden. Er frage daher, ob es nicht zweckmafsiger sei, bei

den SchQlero des Obergymnasinms den Betoeh anständiger Gast- und
Kaffeehäuser auch ohne ßc£;lcitung so lange zu dulden, als dnbpi ein nn

standiges Benehmen beobachtet werde; ohnebin stehe es dem Lehrkörper

frei , diese Duldung bei einielneo Scbülem nach Bedürfniss -entweder für
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ifflmer oder auf einige Zeit lur&ekzuiiehaen. In enlgegengoseliler Weite
spneh lieb der Unterzeichnete eos. Mit der AnstSodigiieil des äusseren

Benehmens allein glaube er sich nocli nicht heruliigen zu können ; ihm
Schrine es für die nitUiche Bildung, für die Förderung dt?8 Frivatlleisses,

und acibsi auch für die nnauzielleu Vcilialluisse der meisten Schüler he-

denklieh, eine eolehe Duldung allgemein auszospreehen ; der überwiegen-
den Mehrzahl (raue er auch in der obersten Classe noob nicht jene (Jeber-

legun» niil Charaliterreife zu, dir doch nothwendig sei, um den nnbe-

schrankleu Besuch der Gast- und kalTeehäuser für diese Altersstufe un-

schädlich zu luaclien, und früher oder später werde der Mi&sbraucii der

gegebenen Freiheit denn doch snr Mothwendigkeit einer aHgemein aiiage-

sprochenen Beschränkung wieder zurückfuhren. — Das für und v>'\der

dieser Ansichten wurde Anlass zu verschiedenen Modiflcationen und Voi-

schlägeu. Auf Autrag des uuterzeichoeten wurde der besprochene Gegen-
stand mit specieller Hervorhebung in das Gonferenzprolocoll aufgenom*
mcn. Bei der Debatte über die Verbesserung der bestehenden indivi

dualisireiidrn CLissificationsweise lenkte der Vorsitzende dir Aufmcrksimkeil
der Versammlung auf den Frlass der böhmischen Schulbehördc vom 26. Jän-

ner d. J. *)f und erklärte sich mit d<'m8elben unter der Bedingung ein-

verstanden, dais die genauere Individuatisirung durch das ornusgesehiciite

summarische Ortlieil keinen Eintrag leide. Die Versammlung schloss sich

der dem Erlasse zu Grunde liegenden Ansieht mit Kinstimmi^kcit nn, und

glaubte, nach längerer und emgeliriidt i Besprechung des Gegenstandes,

zur summariscbeu Bezeichnung der Lni/clieislungeu folgende Stufenfolge

von Pridieaten vorsoblagen su kSnnen: vonfiglich — sehr got — gut—
mittclmafsig — gering — sehr gering. Auf »Iii st s .^un)marische iTlheil

habe in jV-dor Rubrik de«. Zeugnisses die individualisiiende Charakteristik

als Begründung zu folgen, und in klaren, einfach-verständlichen Au&drük-
ken fii sagen, naeb welcher Seite des betrefTenden Lehrgegenstandes der

Schiiler bereits tüchtiges oder genü<:endes geleistet, nach welcher Seile

'T norh na rh zulernen und sich zu üben habe. Die in der vorjahrigen Ver-

s Kiiiiilung festgestellten Gesicbtspuncte der Classification wurden noch als

brauchijar erkannt. — Nachdem auch die Frage besprochen worden war,

wie sich an den verschiedenen Gymnasien ebies und desselben lnspeetions>

bezirkes dse wQnschenswertbe Gleichmärstgkeit in der Strenge der Classi-

fication erreichen lasse, gieng die Besprerbrntg auf das Gebiet der einzel-

nen Dnterrichtszweige über. Per vorsitzcude empfahl der Versajnmlnag

llochegger's öchrifl : «Leber die Wahl der Themen zu t»chrifllichea Auf-

sitten* snr Beachtung, und erimierte «n einen neoeilicben Ministerialetiass,

der die sweckmafsige Einrichtung der Aufsatze in der Muttersprache den

Lehrkörpern zur Tflicht machte **). — Der Dircctor des Gratzer Gymna-
siums sprach den Wunsch aus, es möge an den Gymnasien Gleichförmig-

keit in der deutscheu Orthographie herrschend werden. Um. Prof. Wein«
hold's Orthographie empfehle sich zwar durch Einfachheit und richtige

historisfbc Begründung, dürfte sich aber kaum Bahn brechen können ,
so

lanrr • nicht von unten herauf nach seinen Prinriy)!f^n gelehrt und die Rei ht

Schreibung jedes Lehrbuche«» darnach emgenchtet würde. 1^ sei didak-

tisch unstatthaft, wcdd an den Gymnasien hierin eine zu grosse Verschie*

denheit der Ansichten auftrete. Die Versammlung stimmte diesen wohl-

begrändeten Bemerkungen vollkommen bei ***).— Für den mathematischen

*) Vgl. Ztschr. f. d. öst. Gymn. 1S53. V. Hft. S. 413 ff.

**) Vgl. oben S. .^SO.

***) Vgl. die in deni m'^cnwärligen Hefte ahgediuckten Bemerkungen des

Hrn. Kchulrathes W 1 1 hc 1 m, S. 590 fl.
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llBterrk4il des ObergjrmntaittiiiB wünschte der Professor dieses Gegeuatan-

des am Marburger Gymnasium für die Schüler ein Hamlbuch, das iit sei-

nen Entwickelungen nichl die grössle Vollständigkeit zeige, sondern vifil-

mebr auch dem Nachdenken und der Verstaudesscharic der Scliüler etwas

lur LötUBg ooch übrig Usm; auch fehl« es für das Ontcrg> mnasiciiD aD
einem passenden Leitfadeo f&r den geometrischen Anschaoangsoolerrisht

Der (Tvnuiasialdirector von I.aibacb dagegen meinte, man dürfe sich auf

die Kähigkeilen der Mehrzahl der SchOlor nichl allzusehr vei lassrn . und

die zweite AuUage des eingeführten Lelirbucbes biete den Schülern geuü-

geoden Stoff sor seibstiodigeo Debung und Sebirfung ihres Verstandes.—
Oer Director des Klagenftirter Gymnasiums stellte es als wSnsehenswerth
dar, und wurde darin von drei Mitgliedern der Conferen« aus Klagen-

furt, Marburg und Laibach unterstützt, dass der physikalische Unterricht

in die 7. und 8. Classc, das wesentlichste der für die 8. Qasse bestimm-
ten naturgesehichtlicben Diseiplioea dagegen in das sweile Semester der

6. Classc verlegt werden solle. Dadurch würde die Physik für den ma-
thematischf'n Theil die nothwendige Festigkeit, die Naturgeschichte aber

den zu ihrem Gedeihen erforderlichen Raum gewinnen. — Wie bei der

Versammlung des vorigen Jahres, so wurde auch bei dieser als dringendes

Bedfirfniss bezeiebnet, dem geographischen L^nlerriehte abgesonderte Lehr*

.stunde!) mit einen) geeigneten Lehrbuche 7u bestinimen. Ehe der Schüler

zum gcschichllichen Unterrichte übergehe , müsse er sich weit hesser auf

der Erde zu oricnlircn wissen, als diess bei dem in der untersten Classe

erhaltenen Onlerricbte mdgUeb sei. — Als wSuscbenswerlb wnrde feroer

bezeichnet das baldige Erscheinen zweckmäfsiger Lehrbücher für Gesehiehte
im ( iitergymnasiuro, für Naturgeschichte, für österr. Viterlnndskunde, ein

llilfsbuch für Archäologie und Mythologie 7ur Erleichterung der Schüler-

praparation, brauchbare und wohlfeilere Alianten für Geschichte, Geogra-

phie und Nalurgescldchle.

Den Inhalt der Ansprache an die Eltern legte der Vorsitzende in

kurzer JSkizzirurijj vor. Auf Antrag des Gymnasialdireetors von Marburg
wird die Ansprache im Discipliiiargesetze als Vorwort ilue geeignetste

Stelle flnden. — Die Besprechung über die Leitung der Jugendlectüi^ be-
schäftigte die Versamndung durch läugere Zeit. Der unterzeichnete ent-

^'irkolte die Bedingungen, die ihm für die zweckmäfsige Benützung der

Schüler und Gymnnsialbibliotheken nothweudig schienen. I'( r Director

des Marburger Gymnasiums erinnerte an das Scbriftcben von i>r. G. W.
Hopf: cUeber lugendschriflen, Fürth 1851.* Der Director des Klagenfur-
ter Gymnasiums bemerkte, im Lesezimmer der filagenftirter Gymuasialbi-
bliolhek Hege stets ein nach den Ctiterrichtsgegensländrn geordnetes Ver-

zeichniss von Büchern auf, die dem jugendlichen Geiste und Charakter

angemessen seien. — Die kleinereu Ferien wurden nach dem Vorgänge
der sehlesischen Sehulordnung festgestellt. Der Director des Klagenfurter
Gymnasiums drückte es als einstimmigen Wunsch seines Lelirkörpers und
sehr vieler Kllern aus, dass die flerhstferien auf zwei volle .Monate ver-

längert, die kleineren Ferien im Laufe des Jahres nut Ausnahme der kirch-

lichen Feierlage gänzlich beseitigt werden möchten. Dem Vorschlage trat

auch der Grat7er GymnasiaMIrector im Namen seines Gymnasiums beL
Der ünlerzeichnele dagegen wendete ein, dass dem Lehrer wie dem Schü-
ler kleinere Pausen auch unter dem Jahre wiiikonimrn seien, und dass
nach dem Zeugnisse früherer Erfahrungen die zweimonatliche Erholung
hioOg in ErschlaiTung und Müssiggang ausartete. Cebrigrns wünsche er
sehr, dass die sehs Wochen in Wahrheit eine Erholungseeit sein, und nicht
durch lästi^T \'or- oder Nach irldlen zu Trüfungen verkürzt m rnlrn moch-
ten. — Weilcrc Gegenstände der Bespreehtuig waren die Aufuahmsprüfun-
gcn, die Location, die Mittel zur GevMuuung von Lehrkräften, die Auf-
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eiuildarfoige d«r dieMifihrigefi Maturitätsprüfungen. Endlich wurde durch

StiBiMninehrheit Klagenfurt alt ?6namiiiloagiorl IGr die Gonrerm
des nSchstrot^cnden iihres festgesetzt.

Nach Vorlesung und nntHrfertigung des Protocolle«? schloss der Vor-

sitxeade die Couferou^, danklc der Versammlung für die gebrachten Opfer

und drüekte die Hoffhung aas, et werd« auch di« dtonf^hrige Besprechmg
Danebes angeregt, manches geklart ood «Miitetl haben.

örati, an 20. luoi 1M3. Friedrieh Aigler.

Gedanken über Herrn K. Weinholds Abhandiuag; «Die
dentsehe Reeblsehreibvng.*

Der gelehrte Verfasser dc^ Aufsatzes \lhcr deutsche Rechtschreibang

IIB xweitea Hefte des gegenwärtigen Jahrganges di^er Zeilschrift sagt:

«Das BaoiuheD die deulsehe SohreibweiM la regeln tritt seit deoa wA-
zehnten Jarhundert in vielen Schriften hervor* Wie wenig aber diflM

Bemühungen genützt haben, gestehen die dem eben angeführten Salze an-

mittelbar nachfolgenden Worte: «Mao könnte fast die ersten Kechtschrei-

bungslehrea, welche im 16. Jaiiiuaderte aofgestelt wurden, die bfstsa

nennen, ao thdriebt ttod ntoht selten die fölgendeii.* Dia Riobtigkeit die*

ser Behauptung ist nicht tu Ictigiipn ; -ihfr anderseits muss zugegeben

werden , dass auch p r ü n d I i r \\ c S {) r ri c Ii f o r s c h e r sich fortwährend

die Mühe gaben, zur Beseitigung des überÜusHigen und des fremden io

der Sehreibart der deatsehea Sprac^ie Iteizatragen. Woher also daoDoek

die Erfolgleei^eit f Die Ursache hieven ist meines Erachtens darin zu

suchen, dass die Bestrebungen der Sprarlirorscher vereinzelt blieben. Die

Sprachforscher bemühen sich nach ihren Kräften, aber von den Millionen

der Nation tiangt es ab, ob das Wort zur Ibat werden soll; und kann

man dieaeo MiHioneD die mondisehe Kraft sumathen, data sie sieh sar

Annihme einer verbesserleo Sdireibart einmuthig cntschliessen werden f

Blicken wir nur auf die Werke der jetzigen deutschen Schriftsteller vom

anerkaoatestea Werthe, uod die deutschen wissenschaftlichen 2eitschriflea»

OD denen 'man mit Recht hoffen und verlangen kann , dam sie als e^
treter der deutschen Literatur die Richtschnur abgeben sollen ; gerade diese

Wprke und Zeitschriften sind leider nicht •^i}\tea iio freie Werkstätte der

verschiedenartigsten, eig( timacluig geschaffenen Schreib'irtpn. Wenn es

nun schon dem gebild ien schwer wird, sich auf dem telde der Neue-

rungen mit Oeberseuguag und Unbefongenheit sam bemsren so bekemiea,

und' sogleich die einem Jeden angeborene Schonung (&r das bestehende

einer Sprache tu bewahren : worin soll sich vollends der minder gebildete

halten? Woran sollen sich die Lehrer der Elementarschulen halten , die

weder Zeil noch Gelegenheit haben, sich mit etymologischen Forsehungeo

so befkssenf Deutet dieser Oebelsland niobt darauf, dam die vereinsdlsa

Bemühungen, die Schreibart zu verbessern, weil sie keine festgestell-
ten Ergehnisse darbieten, nicht im gewünschten Mafse einen allge

meinen Erfolg haben? Ond doch wird gewiss niemand weder die frühe-

ren , Boeb die jetzigen SpraebÜwseber des Mangels an gutem Willen be-

schuldigen wollen; dieOmche der ErfolgtosigkcAt ihrer Bemühungen »liegt

vielmehr in dem zu grossen Selbstvertrauen, welches nicht venigen von

ihnen zur Last gelegt werden kann. Denn es ist kinr, dass die Erfolge

der Sprachforschung, wenn sie auch die glänzendälea sind, weder dm
Spracbforsober zur eigenmiehligen Anfktellung einer von der herrsehend«

verschiedenen Schreibart, noch leine Atihan^er zur Nachahmunz berechtigen

können. Verfahrt mAn dennoch in solcher Weise, so ist, wie die Erfah-

rung zeigt, der immer schwankenden subjocliven Lieberzeugung das wet*
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tMte PeM «ngefittml. Die NacbahMer werden sieb in al>solute und
lalivc sprilton

,
je nnchduni sie der neuen Schreibart unbedingt heilrele»,

oder nur die ifii t i miI ji c liveii Auffassung und Leberzeugung am meisten

uuageudtiu iNt-uerungeu aich aneignen. Auf diene Art euUtebl dann
MQ W9hn$ Babd Tenchiedener Sebreibailen, und nur Ueno» laut tieli

eine Erscheinung der Gegenwart erklären, daas es nämlich dflTentlicbe

Lehrer der deutschen Sprache gibt . die fast mit jedem Jahre ihre Lclir-

bucher wechseln, und so nicht selten gerade das 6^ealheil von dem kh*
ren, was sio noch for kuner Zeit gelehrt hibeo.

Iftar 8prachrorich«r bat also das Recht « auf Grund hisloriielMr Er-
forschung der Sprache nachzuweisen, diess oder jenes in der herrschende»

Schreibart sei der Natur und der geschichtlichen Korteutwickelung der

Sfurache widersprechend; aber er bat nicht daä Recht, eine besonder«
MQ« Sebreihart eiganiiiiditig ufkinlcUeii» uad distelb« müIi in derWirk-
Kehkeit auszuüben.

Doch kann hier die Frage als Einwendung auff^estellt werden: wie
ist denn die gegenwärtig herrschende Schreibart entstanden, wenn nicht

durch ßefoiguDg zeilweise neu geschaffener und zur Geltung gekommener
SefarmliarteB der dmeloeii Spraehforseherf Aber eben die BeAotworlmui
dieser Frage zeigt uns die gros^te Anomalie bezüglich der von den
spontanen Autoritäten verursachlen (Inst ä t i g Ii e i t drr jetzigen (feut-

sdten Schreibart. Diese Atitunlalen haben es dahm gebracht, ciass mau
firageii kannt in dena gegenwärtig io Dealscbland eine aUgemein harr«
sehende Schreihart vorh inden? Leider kann man diese Frage oielil abeo*
lut bejahen ; denn Vernunft und Gebrauch, inwiefeni dieser von jener ab-

weicht . streiten sich um die Herrschaft; unkJug und zweckwidrig wäre
es, sich von der Herrschaft des Gebrauche« eigenmächtig losiutreiuieQi

diee« miMi vielmebr dureb die Veraunfl zu einer ireraiuiftgenÜMa Herr"
Schaft erhoben werden. Ich glaube demnach nicht fehl zu gehen, wenn
ich das Kndziel der Restrebun^?en zur Verbesserung der Schreibart durch
das foJgoaderweis« umgeänderte Grundgesetz dee Um. Welohold zu «r-

r«ich«ii b«tiss

Erb«be die feetgestell teo Ergebnisse der gesehichtUdMii
Fnrientwickelung des neuhochdeutschen zum herrsrheudenSchrcil)2;ebrauche.

Es lässt sich uun fragen: auf welchem \\ e^e können diese festge-

stellten Ergebnisse zum herrschenden Sclireibgebrauche erhoben werden?
EonntNi dMtcehe Natarforeeher ans allen Gaoeo l>ealiehland« ineammen
kenuDen und die Früchte ihrer Forschungen veröffentliebeiv warum könn-
ten nicht die Koryphäen der hochdeutschen Sprache zusammentreten und
mit vereinten kraften eine iiecbtschreibung des neuhochdeutschen aiH?^r-

beiteu? Die biezu sieh yereinigenden bdividualitäten wurden die l'uis-*

adar der gesammten deutschen Sprachbildung vertreten, naeb deren Le-
bfOizeichen sich 7u richten niemand lecelnoM wurde *).

niagy> Mihäly. iohaan Barani

Heber die Durchführung der von Herrn Weinbold Torge-
schlagenen Verbefierung der deutseben Reehi*

Schreibung •*>.

Daß auf Verbeüerung unserer sogenannten Rechlsehreibung endlidi
IUI Lrnste gedacht werden muß, erkennt wohl jeder der in den Wortm

*) QegenGber dieeem Voiaeblage, dessen AusfGhrung grosse Schwieng-
kcit haben dürfte, erlauben wir uns auf die unmUMbar folgenden
Bemerkungen des Hrn. Schuiralbee W Übel min Terwelsw. A.d.E€d.
Vgl. Hft. IL S. 93— 12Ö.
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mehr «la willkürliehe Zeichen der TontellangeD wa mtkm gewohol irt;

daO die Verbeßerung nicht anders als auf geschichtlicher Grundlage ge-

lingen kann, liegt in der Sache und wer es bezweifeln wolH*", duifle nur

mit einem Blicke auf den bisherigen Erfolg biülorisch unbegründeter Ver-

iuche Hm. Weinbolda Abhandlung noch emmal lesen. Wir werden daher

mit den voa Hm. W ausgesprochenen Forderungen uns vollkommen ein-

verstanden erklären und in der von ihm bezeichneten Verbeßerung das

Ziel erkennen welchem nachgestrebt werden müOe. Die Erreichung des-

selben wird aber, so seiir man dieselbe beschleuniget wünschen muß, frei-

lich nieht aogteieh mögUeh aein. Hat man doeh eben aelt knrsem eni
hngehngen, hei dem Sprachstudium hinter das neuhochdenlaebe surSck*
fugchen und die lebendige Hedentunfr der Worte in dem Mferfume auf-

zusuchen ; und 80 lange man noch hören kann daß z. B. ^ifalieH ein un-

regolmäüiges , wetOagen ein zusammeugeselzleä Zeitwort s»n und TkeU
deawegen mit tk geaehriebeo werde weil man in der Auasprache ein M
vernehme,' sind wir von dem Ziele noch weit entfernt In Gegenden wo
schlechte Mundarien 2u Hause sind , lacht man jene aus welche richtig

sprechen. Die Gewohnheit ist mächtig und die beOere Erkenntnis kommt
nicht über Naebt.

Im lesen würde zwar die plötzlich geänderte Schreibung wenig oder

gar nicht beirren, nlm'ohl man auch hier an die Schule, insbesondere an

die ElementarsefiuU' denken muß, deren Schüler das eben erst mehr oder

weniger unvollständig gelernte wider zu vergeßen und mit neuem zu ver-

tanaehan- bitten; die Hauptaehwierigkeit aber betrlfe daa achreiben, schon

Ifir die einzelnen und noch mehr für die Schule.

Es wrifp demnach das Ziel im Aiipo zu In-hnlten und der erste

Schritt zur Verbeßerung zu thun durch Herstellung des richtigen in allen

jenen Fällen, wo dieselbe für jeden, der nicht dem beßeren überhaupt ab-

geneigt tat, keine Schwierigkeit haben kann. DieO hätte nach folgenden

Grundsätzen zu geschehen

;

a) Offenbare Fehler sind einfach zu berichtigten. Hierher

gehören auch fehlerhafte Biegungsformen, wie: jeden Trostes, fragt, ich

begänne gewinne belShIe stände hüfe stirbe verdirbe (dergleichen nach

Vilmars Ausdrucke unverständige Sprachverwüster einsiifuhren ein Gelüsten

tragen) st jedes» fragt, ich begönne gewönne befShle stände büife aliirbe

verdürbe.

ö) Bei schwanken dum Gebrauche hat die Ii i ü l u r i s c h r i c h-

tige Schreibung allein an gelten. So wären auch historisch uobegrOn-

dete Unterscheidungen aofkugebeni daher: Worte wider, nie : Worter wieder.

r) \och nicht ganz verloren gegangene oder im ^ftmde des Volkes

noch lebende Formen sind festzuhalten: stund, wir stunden.

ä) Das richtige ist überall herzustellen, wo das unrichtige auffal-

lend ist und die Aenderung wenig beirren kann oder eine bereits vorhan-

dene Analogie für sich hat: weißagen u. dgl.

Nach diesen Voraussetzungen hebe ich aus dora von Hrn. W. vor-

geschlagenen folgendes heraus, was sofort durchzufuhren wäre.

1) Das Dehnungs k bleibt weg (vgl. österr. Schulliote 1851 Nr. 4)
bei zusammengesetztem An- oder Auslaute z. B. Glut (wie Blut) Flut

Blüte Wert StuI SirnI (aber Stahl stahel) stelen slal pralen; Tu^m^Virt ;
—

in den Fndsylben fl/, Ut ^ vjelleirht auch in dem stur Endsylbe eiuge*

schrumpften tum: Heimat Zierat Monat Armut Wermut Altertum; in

jenen Worten die man bereits' auch ohne b findet s. B. Willkür (so viel-

leicht: Qebür) holen malen gebeten Name Geräte geraten hüten wüten
^ot Gebot Gebet In mehreren FnlbMi. WO die Dehnung schon durch den

Vocal angezeigt ist , findet man die Weglassung des Dchnungs-A bereit«

eben so oft als sieine Setzung , so in mieten (wie bieten) , Maul ; in sol-
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chea Worten gebe man Uas unnützer Weise eingedrungene h sogleich auf;
andere ihoen gleichartige, wie Teil, teilen, verteidigen u. dgl. werdep sieb
dann bald anschließen, und am längsten durften etwa Tbon vod Thav ihr
h festhalten, weil man sich einrm! gewöhnt hat, für das Auge eine Unteiw
Scheidung einzuführen, die doch für das Gehör nicht vorhanden ist.

2) Man schreibe wie bereits üblich: fieng gicog hieng (wie iuelt)
Zieebe (vieUeicht aveh Dieme Liecbt); dagegen: gibt wider (ohne Unter-
seUed); ferner Gebirge giltig Hilfe (vielleicht auch Wirde vtrdig); KQa*
ieo sL Kissoii

; lüderlich (vielleicht auch: Müder); echt, ergeizen; spa».
liereo probieren. Oaü man sich die kleine Selbstüberwindung auilege,
er^htfftM £räii^fU$ lo schreiben, hat die Bedeutung die io ereignen
ganz erloscbeo ist, wob) Terdient; sie widenuerweekeD iat Pfliebt So
vielleicht bleuen.

3) Wir werden neben Brot Ernte auch gescheit schreiben ; für
Sehmit atxjr dürfte wegen Schmiedes eher das Mutig angetroffene Schmied
•aob bebauplen*

4) 0ia im Gebrauche daa 0 und ss eingeriOene Verwirrung kann
keine einfachere und beßere Lösung finden als durch Zurückführung auf
die ursprüngliche Richtigkeil. Üeger.wiirlig will man D nach gedehnten
88 nach geschärften Selbstlauten gesetzt, wobei man übrigens am Wort-
•cblaöe njiwdbolicb baide Laute unter 0 fuaanunanwirll. So plausibel dio
V.rrrr.] scheint, so nichtig ist sie. Ich will es nicht hoch anrechnen dafl
raau Iiier müsseii , dort ttmöen sehreibt und hier gedehnt Straße Füße
groüer müßig stoßen göße u. s. w. dort geschärft Strasse Fusse grosser
maaaig ttoaaen gSaae apreehen bort ; nur daran will ich erinnern daß ge-
geo keine Regel im Schreiben mehr Fehler gemacht Warden- ala gegen
di("<5f- die Aussprache eine schlechte Lehrerin ist und die Worte de-
nen 0 gebüren soll (elwa 30) sehr wenigen bekannt sind. Die Regel ist

da sie ohne Nennung der Worte auf die schwankende Aussprache hin-
weiat, abgaaeban von ibrer gänzlichen Nnltlosigkeit, eine wahre Kinder-
quälerei, und es wire wohl Zeit sie endlich zu strdeben. Man nenne den
Schülern die wenigen deutschen Worte in drnon ss stehen muß *) so
wißen sie dann bestimmt daß in allen übrigen deutschen ß zu setzen ist;
das ist neben der Richtigkeit zugleich einfach und leicht Mit der Deh-
nnng and Schärfting wird ea dann lein wie bei eh% wir apreebeo JterA
gedehnt Dach geschärft. Ein ss, wo es in den Auslaut lu stehen kommt,
in ß verwandeln wollen, also: Heß Kuß gewiß ii dgl., ist ein entschie-
dener Fehler, der nur durch die gänzliehe Verkeuuung des Unterschiedes
00 88 und 0 aogar die Geltung einer Regel bat erlangen können. Das
aber ist fraglich und kann ohne Nachtheil zunicbat fraglieb bleiben» ob
rain im Auslaute das «s beibehält oder in ein s vereinfacht; dieß lelztero
liudet man schon häufig: Kenntnis, Säumnis u. dgl. und es hat die Ano-
Jogie von des dessen, Freuudui Freundinnen u. a. für sich.

AmboO AmeiOe Kreiß Lofl und wenn ieb nicht irre auch VerweiO
(erweißeu) findet man bereits, wäre daher die Schi iluiig festzubalteni
m weißac^eTi dann niesen (aucb der Auaapracbe nach), Oeiael Audh in
der ßedeutuut^ fiageiium.

Die Sebreibung welcbe aaf einer bochdeutschen Luutregel bc>

) Diese Worte finden sich aufgezählt bei Weinhold S. 118, und sieht
mau von denen ab weiche den Schüiero bei ihrem schreiben nicht
Torkommen, so aind nur folgende in merken:

blass. Blässe, dasselbe, dessen, Drossel, Eaae, OleiMner, Kuasen
(pulvinar), küssen, Kuss, Mcssinp, mi«?s -

, missen, — niss, prea-
aen, prassen, prasseln, rasseln, Hoss, Spessart, wessen, gewiM.
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ruht (vgl. Woinholtl S. tl8), ist festzuhalten und gegen die hin unJ wi-

der aus unwiüender V( rticUoriingssucht versucbte Schreibung beßte lu

schütte^; suuächHt wird liim bald größte foi^^ea uod auch musle wusle

Me werde« sieb dieser Analogie nieht aof die Dauer ealtiebeiL Ferner

ist gewiß EU schreiben: adelig; allmählich; dann neben Bottich Drillich

Eppich Kranich Lattich auch EOich PUticli äiäck VMeh (llirr«Ukb)

Uieils zu befestigen theils bercasteUen.

Die Schreibung attß HO iMß wurde wobl för |etot noeb zu un-

gewobnlicb eoheiDen. Die UersteUting von daß waß eß und der ^olni•

nativenduDg — eß h.i'It Hr. W. selbst noch nicht für zcitpemfiß ; wird

sie einst möglich, dann werden auch die formen nieMs neues u. dgl. ihre

Bedeutung wider erhallen, die jeUt kaum mehr gcabuet wird. Bei die»

•er Oelei^beit kann ioh die Bemerkong nicht unterdrödten « daO dm
d<N)h die ttoeh in «inigen Resten Torhandene starke OnniHvendung et bei

der Flexion des Adjectivuins ohne Artikel die man einem eiugebihiefen

Wohllaute opferte (wie einige den Dativ iattgsamen &U ioHffmutem ver-

langleu), uicht untergehen laßen sollte s. B. ernstes, Ueferes Geistes (KlopsL),

Sleiobea Nament, gendes Wegee Cgewia aneh wohililingender nla gleiebn

[amens).

Ein ganz Gberflüßiges Zeichen ist heutzutn^'e d.T8 Iz, das kpine an-

dere Bestimmung bat als die Scbärfung des vorhergehenden Yocaies l^cool-

lich SU maeben und folgiieh nnr nach ainbchen und twar geeehirilea

Vocalen stebl. Nun erscheint aber der afadbebe Yocal vor dem Z-Laut ia

allen M'orton geschärft mit Ausnahme von Az Prcze! I'iircn, Duzen DurMid

Sclimuz neben diitzen Dutzend Schmutz, und wenigen mundartlichen, die

somit uichl lu dii& hochdeutsche gehörcu. Da da-hc wenigen Worte leicht

gemelkt werden kennen, an entAllt die Nntwendigfceil eiaea knaandeifn

iaiehana tit den 2 - Laut nach einfachen Vocalen und tz koonta gaMgl

werden, auch r.ur Erleiehterunor des Elenientarunterriehtes,

Zu gleichem Zweclie wie tz steht ck nur nach einfaciien Vocaiea

um die Scharfung derealbaa in beieiehneo. IKe Deknnng des fhifirtm

Vaoales ver dem &'Laal iat jedoch häutiger als vor dem Z Laat (in et«a

22 Worten und mehreren munrlnrflirheti). Die Regel nutzt indessen so

wenig wie die von Q und und man hört und iiest : üiocketi iückel Hackea

BHiftkeln Quacker quacken Reckel schäckern Schlacken spucken Taekei m
binfig wie bl5ken o. a. w. Ob anob dareh Tilgung daa ck die Sehiei»

bnng in vereinfachen und der Elameutarunterricbl tu erleichtarn win^
SC! hier wenigstens in Frape p:estellt ; entschließt man sich nicht daio, so

muß man <;ich herbeiiaUen die sämmtlicheu Worte mit k in der Sfiracb-

lehre ausdrücklich anzuführen, sonst i>leibt das Beharren bei dieser Regfll

abanlrdla eine arge und noch daau nutalose Kinderqualerei

5) Die Satzzeichen. Beschrankung des Reistriches ist nötig.

Von häufigen Beistrichen verdeeken diejenigen, die sich nicht ohne Beeia-

trächtiffung des Verständnisses einfach wegstreichen laßen, gewohnlich i^

geod ein Oebreoban den SaUbanaa.

Anch dam MidMrauehe daa AnaraAingaiaiabe«is sallte anigaseogetre-

len werden , dessen Bedeutung man gnn? nhersieht wenn nan es hinter

jeden Vocaliv und sogar hinter jeden Imperativ .>etzt. In komm her!

liegt eine andere Bedeutung als in komm her. Es ist zu schreibsa;

«nichhi obna Grand,* ab Indieativ, abari «niobia obna Grand!* alt be-

deutsamer Imperativ, der übrigens bei ausgelaßenen Verbum ohne Be-

zeichnung niebt kenntlich wäre. Man gefaraueba kein 2aicban obna 2we^
und Not.

ö) Die großen Anfan gsbncbatabaB aind oisahar nur deit

an PlalM sie einen Zweck haben ; da diaaar kein anderer sein kann

ala Vördarung daa achMUan Vantaadniaei, an iind #a «avaa bei dca

Digrtized by Google



Miscellen.

^virklMien ilAupIwSrlern am nlU rülierllSOigstci) , und hei den von Riga««

iiamen .tI»?: Icitptni Adjec.iveii «Iht rti i pi htfrrtiirefi. Könnten sie, mit

Ausnahiue lit r SnU- und Vemitfänge
,

Ligeiuiaiiieii , Titel imd Anreden

überall Ueseiligel werden, so wäre auch dieü eine Hrletciilerung des Lle-

«lentaranterrtchCes. IndesMn werdan wir oiil Hm. W. ittein tn adirejlMn

haben: a) die scheinbaren Substantive in allei Verbal- und Advorbiatani

flrncken: acht p»'lto(i, in :i^h\ im Ihiumi, tu prundo L'i hni, statt tiiidon, von
statten gehen (in not ihuu lat not oUiieliin schwerlich das Substantiv;

vgl. es ist not, gut wohl wehe thup); kraft laut flugs abends« im allge-

ueioen, auf das besle, aofa neue, von neuem, von oben, nach außen, seit

gestern, nuf heute, ohne weiter*;, von weit«»» wie von ferne, veraltet von
fernen; ö) alle uubestininif' ri Pronomina und iNumeralia nel)sl dem Zahl-

worte ein und alle sultstaalivisch gebrauchten Worte: jemand etwas

Kieliti maaelier einige, der kluge, das gute, daa leaea, dai für und
das wider.

7) Was die P r e m d w ö r t e r die nicht Eigennamen sind lietritTk, ao
so^l (1if> rtTiln"ir£Ti"runf; mit der (lanii deutsche Schreibung einliifl im slrcng-

sltu ijinuc genommen (Natur na'ürlirh Natürlichkeit), und nicht etwa auf

t)loOe Flexionsendungen gegründet werden , well son^l allen möglichen

FremdWörtern Thür und Thor geöflhet wird. Uan behandle die nieht

irdllig deutMch gewordeneo ata Gäste, wenn man sie schon vorläufig

nirlit vermeiden kann. R^i den ür!rphi'^rb"n und lateinischen werden wir
nach dem (irundsalze daO die NN orte Ausdrucke, nicht bloOe Zeichen der

Begriffe sein sollen, die Beibehaltung der Zeichen c, k, ph und y an ih-

ren Orlen verlangen müssen, iiiemaeh sollte auch Makedonien Ryrus
Ivyklus u. dgl. gcsebricben und gesprochen werden. Ca klingt nicht aehleeh«

ler als ze und zi.

lilan kann und wird die^*n ßemuluingen uiu i )] rnogra|)liie den Kin-

^cind entgegensetzen: was ist mit solchen unvolistaadigen und i neun-
tequenten Aenderungen geholfen? — Di« vorgeschlagene TerbeOerung
Lesebränkt sich auf einigea und kann darum allerdings nicht anders als

im einzelnen ineonsequent ersrheinen , weil sie irrten alt eingewurzelte

Irrtümer zu kämpfen hat, die nieht sammllich mit einem male sich über-

winden laüen ; sie soll daher nur der erste .Schritt zu der auf dem ge-

seiglen richtigen Wege uobeirri anzustrebenden volUtündigen BeOerung
sein, und die Pesthaltung dieses Zieles ist ihre Consequensi
während tüf i/f^enwärtige iiielils weniger als consequenle Schreibung
kein beslHumte^ Ziel hat und — man sehe sich nur ein wenig in Schrif-

ten um — in Willkür und Inconsequcnzen forlwucberl. Es hat aber die-

ser erste Schritt schon für die Gegenwart sein Verdienst darin, dasa da>
ilurch nicht nur mehrere entschiedene Fehler, lo besonders die

(teibst als Gesetze sich gellend machenden Irrlnimr mImt 0 nn<l sg , ein
für allemal beseitiget, sondern auch fernere U illkuriichkeiten, der-

gleichen die AnmaOunfc unberufener xa erzeugen nicht crm&det i. B. Oe*
mal Stal Zare wie malen Stral Jar, und selbst Ortographic IMetode — för

immer hintangehalten werden. Denn es \\\n\ hiermit thalsächlich der
Grundsatz afjcrkannl : dass man zu einer festen Orthographie auf keinem
anderen Wege gelangen kann als durch iiennlnis der geschieh Hieben Ent<

Wickelung dfr Sprache; ein Grundsats den bisher nur Irrtum hiuflg so
deuten konnte , als beabsichtige man dadurch die Schreibweise einer be-
reits ühersehi illrnen Entwickelunpsstufe der Sprache z. B. die Schreib-

weise des niitlcllioehdeutschcn widerherzustellen. Hierin liegt zugleich,

daO eine BeQerung der Orthographie nichts vereinzeltes ist; der Gedanke
daran hat eine wiOenschaftliche Gestalt und mit ihr eine richtiKo Beileu-
tung überhaupt erst erhallen können, seil es durch die Brüder Grimm'
«ine WiOenschaft der deutschen Sprache gibt Die Ausbreitung gränd-

Zctttrhrirt flr 4im mtcrr. Oymi». IDM. V>l. H«>ft 59
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liebtr Remitnif dtr deutsclifo Simche l«t das eins ige, aber auch dai

•iober« Miltel, wodurebdi« der geschichtlichen CtilvfrekelaBf dcrSpneh«
angemeOene Schreibweise ihre Verbreitutt^ Huden wird und nttO) den
unrichtige Schreilnmg ist mit gnindlirher bprachlienrrtiiis gnr nicht vcrein-

iNur; und somit (virU ia der zuncüoieuden Verbreitung der riehltgeu j»chrei-

bwig eiD Zeieben des ForlsebreiteiM der SprueUtenntois wahrzunehmen s«io.

Möge demnach die Schule in Unterricht und SehidlNiclMra cieb d«r
vorge.schlngenen gcwiO nicht srhwierigen Schreibung /«nachließen uod f3r

Feiiligung ilvrselbcn aufritlitm wirken. Sie wird dadurcii, nbgesehen von

dtir an »ich gebotenen iUciili^li.etl , zu wUlkommeneiu Gewinn zu|$ieich

fieblige Spradikennlmt bei iliren Sobiileni befestigen.

TroppaiL ^Wilbellm.

Indem der vor^ilebeudc Auüatz des Hrn. Schulralhes Wilhelm die

Aufmerksamkeit der Leser, vornehmlich der Schulmänner, auf die j>rak^

liaeh« DurebfiUirung einer yerbeseertcD deulscheo Orthographie lenkt,

wird es nicht ohne Interesse sein , zur Vcrgletchung einige in deiBelbee
Richtung zwischen Praxis und Wi^'^pn^rfiift veriniKeliide HemcrVuiif^cD

eines Mannes hinzuzulügea, der sich utu den L'ulcrrtcht im Deui^eiien

uuzweifelhane Verdienste erworben bat Philipp Wackernagel hat

beioodefs durch sein «deutsches Lesebuch* in drei Bfinden fSr die iUters-

sturen vom 8. bis zum 14. Lebensjahre zn erfolgreicher Erlheilung d«ÜD-
terrichles im Deutsclien wesentlich beigelrngen

, nicht nur für dif-j* nisou

gabireicheit Schulen ÜcuTschlauds, in weichen diefs Buch cingefüitrt lüt,

fondem aaeb auGierbalb dieses nScbslen Wirlmniiskreises, iodeiu fest alle

spater rrschier.encn Lesebücher den Einflufs dieses trefflicnen Vorbildes

mehr oder weniger bekunden. Zur Vrrsb'indigung über den richtigen Ge-

brauch seines Lesebuches hat Ph. Wackerna^il demselben einen vierten,

nur für die L>vhrvr bcslimiulen Theil binzugeluf::! : «i>er Cnierncht in der

Mutterspraehe* (SlutlKarl, 184S, 108 8). Man darf in dieser Schrill

picht eine abgeschlofsene MettUNÜk des deutschen Unterrichtes etwarleo;
dafs der Hr. Vf. ciiio solche zu geben gar nicht beabsichtigte, beweiset

schon die von ihm gewählte Form des Gespräches j aber jeder Lehrer der

deutsctien Sprache wird in ihr nicht nur vielseitige Anregung /um i\ach-

denkeo über diesen Onterricht, sondern auch mancbe treffende, aus der

Verbindung gründlicher Kenntnis mit reicher Erfahrung hervorgegangene
Weisung finden. Einen umfangreichen Theil nun jenes Gespracffcs n!>cr

«den Unterricht in der Muttersprache* bildet die Besprechung der Ortho-

graphie S. 58 — 78. Wir wiblen aus diesem Abschnitte einige St<>llea

aw, welebe xu den obigen Erörterungen nahe Vergleiebungspunele dar-

bieteiL Ueber das Dehnungs-A heisst es S. 75 fl*.

:

„Philipp Gin anderes ist es mit dem Dehnungs A , dis von Tage

XU Tage mehr Terrain verliert, weil seine Anwendung eine incousequcule ist.

Karl. Es ist auffallend, wenn man kurz naeh einander versdiiedene

Bucher gur Hand nehmen muß, auf welche Verschiedrnheil in der Ortho-

graphie dieses Buchstaben man stöOL Lese ich in Platens Werkrti
,

so

finde ich geschrieben Mut, Not, und muß mir sagen, dieß sei so rich-

tig als Gut und Gebot, in Hippels Lübensläufen lese ich B I u h m e; das

Wort kommt mir anfangs etwas dick vor. aber dann d4*nke icb an R u h me
und bin zufrieden geatellt In Rückert.s Gedichten stoße ich auf Stral,

Blüte, die so wohl ati^sehen , a!s Oital und BluL Derselbe Dichter

hat daneben wieder Thai, er sclireil>l I ! n (, aber daneben Muth.
Philipp. £^ kann leicht sein, daü auch mein LesetMichleiu solche

ineonsequenxen xeigt, verschuldete und nicht venchuldele. Allein auf

welcher Seite ich auoh consequent gewesen wäre, immer hStle ich eine

i\nza!i1 von ^eucrungeii in den Kauf gehen müssen, und davor habe ich

mich gescheut.
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K i rl Doch ist mir «ufgefallen, daO eiuigen Worteo ungcwöhDlicber
Weise ihi i* tvhU.

Philipp. WdchMf
Karl. Zuerst den beiden Wörtern Tttm und Wirt.
Philipp. !>ns wirst du f)i!fTjr'*ri f>pnn wenn msn das A ftU Oeh-

lungäiif tchen setzt, und swar setzen kann, nicht set/cn muO, so daO die

ircDttu Kinder scboo viele Wörter merken muOen, die es nicht haken dur-

fem, M toll mnn wiolgtleiui heine dald«D, wo es bei einen kanen Vokal

durchaus sinnlos ist Man schreibe also mit Ruckert Wirt, wie Hirt
(mein Setzer h.it es .infangs ungern gethnii). und ebenso auch Turm wie
Wurm, obgleich Thurm dieO Tür sich hat, daß man Thür scbreiU,

weichet Wort freilioli aoeli «II kurtem u gesprochen werden toUlO Md
in Oberdeutschland gesproehtB wird.

Karl. Sodann Armut unt{ warnehmen.
Philipp. Dazu ist tiii (irund von größerer Erhcl)lirhkeit. Ich

habe die Eriahrung gemacht, daß die Orthographie A r m u t h und wahr-
nehmen lu ftlodhen Etymologieen verleilet Ifen meint A rm n t b kommt
Yon Muth, und WAbrnthmen von wahr, wahrend «loch beides faltcb

ist. Armut ist Arm-ut, wo ut eine Sylbe ist von filihli<lui fifdeulung

wie at in II e i r - a t, und Heim-at, welche beide iu,m am l *sfcn auch

ohne A schreibt. Lud was war nehmen bctntlt, so ist war ein alte-

ret Wort, Welebet Aebt betfeulelo, dtt Verbnm waren alto aehlo%
aufmerken : ich nehme war tmi ihn oder ich (hue war vm Ihn, bedeutele:

irh sfhe mich n.Tch ihm um, ich nehme einer Sfiche war — ich bemerke
sie, beobachte sie; t-mer Sache gewar werden, iu'ißt, sie bemerken. Das
Wort hat überall kurzes a, wahrend dem wahr {^verus) langet zukommt.

Karl. Ich tehe wohl, daO man 4tn Ton dir beteiebnelen etymolo»
gischen Irrthumem auf diese Weise vorbeugt, den» daß man das war in

wnrnehmen nicht mit dem Verhum ir!i w^r vorwrchscln werde, ist

gewiß. Abef wie, wenn nun einmal alle A abgeschatfl würden? Uann
Wirt ja allet wiede« auf dem allen Ponetof

Philipp. Gewiß, mein Voneblag toll ancb bloO eino vorObarsa*
bände Nachhilfe oder Correction sein.

Karl \ot'h finr Fnprt ist rs denn außer allem Zweifel, daß das

hocbdeul^iche lü t-in Lioßes ( und du» A nichts als ein Uchuungtzeichcn iitl?

Philipp. Die Oetehiebte det Dehnnnga-A ist noeh nieht binrefo

chend aorgebelll. Bloßer Zufatl oder bloße Willkur hat indes bei siiner

Einführung schwerlich gewaltet. OewiO wird die Hemerkung, daß Wiih-

rend der Aussprache eines I.'iiigcn V oknln sirh demselbt n i in llnuch , ( in

A beigeselle, darauf geführt haben, durch Schreibung dieses A zugleich

die Dehnung det Vokals tu boieichnen. Im 16. Jahrbandert,' wo dietoi

A schon sehr um sich greift, findet man es oft vor statt hinler den Vokal
gesetzt. So hat df<> Thomas Kantzowsche Chronik von Pommeni khonigk,

thume, tho (*u), Ihüt (zieht), dhon (thiin), dhor (Thor, s/2f//»i), nhemen,
oba (nach), fhare (Uefiihr), erflior (erfuhr), rhora (Uuhm), vprhor (Auf-

ruhr); Du tiehtl wobl, daO onaer tA bloß ein Oeberrett dieter Hühtnm
Weise ist und daß wir ebentowohl statt thun auch tuhn schreiben
könnten, wie wir Cfcfahr statt Gefhvr schreiben, daß aber jedenfalls

bo wenig das t als die andern anlautenden (>)DSonanten durch das nach-
gesellte A eino Abänderung ihres Lautet haheo erfahren oder anzeigen
Jollen.

K rr rl. Weloho Begtl wird non ein Lehrer ISr die Sebreibnng dea
A setzen V

Philipp. Kr wird sagen: ein A könne in zwei Füllen stehen,

«inmal, wenn dat Wort mil i anfange oder ende, und dann , wenn nach
dem Vokal ein m, «, r oder / folge. Sontt werde et, dat Wort fehda

»9*
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aus^eiioiumeii, nicht gescUl. Aber es uiuüo iu jeuen FäJleii iiidK sleiirn.

Mao sehreil»«: WAhr. Haiir, kinr, — wir» ihr, Gier — Rttli, Saat, bat,

uimI 80 in vielen l-'ä'llcii
.
und was die Hegel mit der einen Hand gebe,

nehm« sie auf diosc Wi isc mit der nmleiu.*

Die k'seiiswerllie l'^rortei iing über den liilersrhied dos tM
und Q kunuen wtr diiei' AuUührlicbkeit wegen mciit aufnehmeu; die

Kegel, wdche W. sehlieOlieh aufoleilC S. 69t
«Es gibt sehr wenige Wörter, denen ein ss zukonomt, diese

können gelernt werden, in allen andern Fällen, heißt e« dann, sebreibl

man ß*

«limml mit dem oben gegebenen Vnncblage ganz überein, nur hat die

darauf bei Waefceninitel folgende Aufiablotig der Worte mit 99 nicht die

gleiche ^'o)latilldigkeit wie die obige aua der WeinholdVhen Abhandlung
entlehnte.

lieber die groC»eu Anfangsbucbstabeu iianduil WackeiH<iKel S. 70 bis

76; wir entlehnen daraus den ersten, auf den historisehcn Verlauf dieses

Scbreibgebrauchcs bezüglichen Abschnitt:

«Karl. Uiltst du die großen Aofangsbuebslaben für etwas Qeber-
llufiigts?

F b i I i p |). (ji-auiinatischen Werth haben sie keinen. Sparsam ange-

wandi, halte ich sie für etwas ganx Ilöbsebes. Du siebst ja, ich habe
mich in dem Lesebüchlein sogar der Sllereo Weise, den Anfang (itu«

Stückes mit zwei großen Kuchstahen zu ziirren, von neuem liodimt, und
so zeichnet , w» a^ijbi .eiyeu neuen k\m\t oder selbst {>alz ganz put aus,

.wenn man ihm einen großen Anfangsbuchstaben gibt. Ligcnnanien haben
die Ehre bei den meisten Nalionen, alten und neuen. In der gewöhnlichen
Schrift einen großen Anfangsbuchstaben zu bekommen , wiewohl unsere

Drucke darin oft mehr thuti, als ilie llnndsrhriflcn au*;\\ eisen. Nutzlich

in metrischer Beziehung, wie die Intcrpunctionszeieheii in grammatischer,

sind die großen Buchstaben im Anfang derjenigen Zeilen, mit welchen die

Theile einer Strophe anfangen, oder im Anfang jedes ersten Verses bei

Distichen, wie Th(. III. Nr. 1; liier ersparen sif dem Selzer das Einruk-

l;en der Pentameter und dem Leser den slöreudeo Anblick dieser krausen
i^inncbtuog.

KarL Aber du erwShnst der Substantivs gar meht: erscbeineo dir

hier die großen Anfangsbuchstaben unnüts?
Philipp. Ich könnte dich fratren, worti sie nützen?

Karl. iNun , sie laßen tm«< auf dcu ersten Hlick die Substantivs,

die Hauptwörter der Hede, erkennen.

Fbilipp. Sind denn die Substantiva die HauptwörterV Heul lu
Tage sind es ja, wie wir gesehen, die Verba, und es wire nicht Obel,

im Einklänge mit dii-ser rniwäl/uiig eine Zeil lang die Verba groß zn

schreiben Ks wäre nicht nur eine angenehme Abwechselung, es erscheint

fast als euiü iHidagogische .Nothwemligkeit, da der Widerspruch zwischen

dar Theorie , daß die Verba die Hauptwörter sind, und der Praiis, daß
man die Substantiva groß schreibt, zu schreiend ist.

Karl. Das köiiule man sich gefallen laßen.

Philipp. Doch wäre es eben so wenig gründlich, als die bishe*

rigo Manier, die Substantiva groß zu sobreihen. Friedrich Schlegel sagt:

«hl der wahren Prosa muß Alles unterstrlehen sein.' Das drücken wir

so aus: In der wahren Prosa muß jedes Wort ( inen großen Anrant;sbuch-

staben ItThen; noch grfinfllirher : jeder Burhslal) muß ein großer sein.

Karl. Oder umgekehrt, wie es auch Schlegel meint: Micbls unter-

strichen, kein Wort nnit einem großen Aufangsbuehstaben.

Philipp. Das wäre dann so, wie es alle anderen iNat innen halten,

uiMi, seit man überhaupt schreibt, gehalten haben, die Deulschon nicht
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antgMioaimen. Denn m isl noeh kein« tweihundert lahra, (Uli eine 60-
wöhnung, die der Unverstand aufgebracht, in der üleralur allgemein ge-

worden, und da«8 v>\r uns durch den Cullus großer Buchstaben von den
übrigeo Nationen auszuzeichnen suchen. Im dritten Ibeile des Lese-

bvebM Nr. 8 wrnt da aelieD, daO nto lu Lulbm j^eltep flftfleng, hie

und dt noch tndcro Wörter als bloO die Eigennamen mil großen Anfangn»
buchstaben 711 srhnilien. Man ihn\ es, tim Wörter von desonderem Nach-
drur.k auch m ih r Schrift hervorzuhi Imu , aus welchem Grunde (iie Aus-

zeichnung 2. Ü. auch Adjeclive (reifen konnte, wie du dieO auf Seite 118
ftodeet ond noch im Jahre 1608 im Proeehmeusler gesehiebt Heut iia

Tage geschieht es aus demselben Grunde cocb mit dem Pronomen der
zweiten Person in Briefen , unter besonders erheblichen Umständen auch
mit denen der dritten Person. Bald aber pe^^ öhnle man sich je läniter

je mehr an die Meinung, daß eine grammati^cht; Auszeichnung neabsich-

ligt Mi, und iwtr daO dieie die SubeUoliv« treffeD loile, bis denn in

der zweiten Hllfle des 17. Jahrbuoderti dw gro0e Weilt dvrch genein-
•chaflliche Anstrengung vollendet w-^r.

Karl Hat sich denn iLeiu damaliger Grammatiker der Sache an-

geoommenf
Philipp. Schottel sah ea im Jahre 1663 noeh niebt als Tollendel

an; er gibt in seiner Orthographie folgende Anweisung: «Alle eigenen

Nennwörter innmiun propria) un<l sonst diejenigen, welche einen sonder-

JicbM INachdruck (tm(>haaiD) bedeuten, als Titel, die Tauf* und Zunamen,
die Namen der Under, der Slidle, der Dörfer, der Völker, der Beamten,
der Festtage eto. , wie auch die, so auf einen Punct folgen, werden Im
Anfriiicp mit einem großen Buchslnben geschrieben. Es lindel sich zwar,

daß die Drucker fasf nüe velbstiindigen INennwörl r {Siänfafi/frrt tinm/nft)

pflegen mit einem großen Uuehslaben am Anlange zu setzen; es ist aber

•oiehee eine freie Yeränderiiche Gewohnheit bisher gewesen, nnd jedem,
wie ers bnl vollen machen, ungeladelt frei gestanden, soll aber billig

hierin eine grundmiOige Gewißheit, inbalts obiger fiegel, beobacblet

werden.^
karl. «ßishero gewesen;* in der Folge ist es aber eine unverän-

deilielie Gewohnheit gewordeiL
Philipp. Doch nicht iO gar unverXnderlich. Sind nicht die Ab-

handlungen der pfälrisrhen Akademie, Wielands Gedichte, der Vo^si-^eho

itomer und andere Schriften ohne große Anfangsbuchstaben gedruckt?
Nnben nieht Jacob Grimm, Benecke, Lachmann und M viele Ihrer An*
luinger lehon eine Reihe von Jahren hindurch eieh von dieser Pedanlerie

eroancipirt? Du kannst auch aus Nro, 102 im dritten Theilc des Lese-

buches ersehen , daß dieselbe im nkderfraokiscben (belgischen) Dialekt

uttbckannt ist.

Kart ffldohwohl wird die Gewohnheil bleiben.

Philipp, leb glaube ea «och, daß sie noch eine Zeit lang dauern
wird. Doch ist sie nnrrrrochten, und da dieO mit pntcm flrund geschehen,

80 b}pil>t es auch nicht oline ^^lllung. Es vnnio nichts verschlagen,

wenn !>ich die Freude an den großen Bucbstabca noch einige Jahrhun-

derte lang erhielte; nur die Jugend aoHto uns dauern, der wir aoeh hier

eino unnütze Noth machen.'
KnHhVh mIicp dip Aussicht auf eine allmähliche Refserung der dettt*

acbeo Orlhograptne spricht sich Wackern;<gel S. 77 f. so aus:

«karJ. Bist du nicht der Meinung, daß unsere Orthographie sieb

von diesen und andern MiOslanden mit der Seit befreien werde?
Philipp, loh bin der festen Ueberzeugung. Sie wird zuerst das A

allmählich ganz auswerfen: sodann bleibt ihr übrig, die bine^-n Vokale

überall dwät Verdoppelung zu bezeichnen. Dieß hat aber die Schwierigkeit,
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(laß (fi«" Verdoppelung von i und u nod die der ümUute ff, ff tind 5, die

bis jitzt nicht sUltgefunden , eingerührt werden müOte. Wir scbreilM»!

wohl Schooß und Scbaaf, abMr nicht SchööOe und Scbääfchcn.
Ich gkube «ito, «• wird darauf hioauakonoiM , M mm di« ianigMi ITo*

kale endlich ^anz unhezcichnet läOt; ein Gewinn für die Grammatik, in-

sofern dann diejenigen Vokale, die etymoloiiisrh kurz sind und bloß mund-

artlich, durch Etuw ifkung des Accenls, iaog gesprochen werden, wenigstens

in der Sehrifl geschutxt lind ond doch tugleieh dm UfMiaber lang

gelegen werden können. Einen solchen Aus;2ang begünstigt die stilladiwai*

gende Annahme, dii™ immer allgemt imr \\ ird , d^O in der Sctiriftsprnrhe

jeder Voknl vor ein* m einfachen (.onsouanlen lang, vor einem tlo|jpelifn

kurz ist: baden, icben, wir, Uole, Lfer — fallen, helfen, wirken, \oik.

Hold, wobei la norkeii ist, daß FieiionacoBMiiaiileo die Länge nidit ia*

dern : spart, lebt, fühlt, und daO mehrere^ kiciae Wörter kurtea Vokal ver

einfachen Consonanten haben: in m, von, hin, um, ab, of).

karl. Dann schemt es die Pflicht des Lehrers, weder die Schrei*

bung des noch der doppellen Vokale zu begünstigen.

Philipp. Oewia. Er wird vielleieht nodi nera MooO and Schoß
unterscheiden mögen, wie er es mit Ton und Thon , Tau und Thau thut,

und mit Thor (die Thore) und Thor (die Tboreu) ftiebl Ibitts allein sol-

cher Fälle werden wenige sein.

KarL Ans umerem orthographischen Gespräch ist mir klar ge-

worden, daß nnr wenige, wie sie schreiben, mil Bewußtsein aebretbeni

dflzu würde eine Kenntnis der deutschen Laut - und Worllehre gehören,

die man in der Regel weder Lust nochGelegenheii hat, su erwerben.

Die meisten lernen richtig scbreii»en durch Hebung uu<t durcly^j^eQ.
Philipp. Haa iai aaeh im aUgemeinea dor VSt^ den dio* Lehrer

eintchlagen. Me laßen ihre Schüler eine vorgeaehriebene Anzahl von 2ei

len slil! für sich lesen, mit der Aufgabe, sich ZU roerkrn, v^ ie jrrli s- ^Vo^t

gcschrit lu n sei, und (rag( ii dann die Wörter einzeln ab. Em anderes m*l

werden, m Verbindung mil jener Le^eübung, bchreibübungen geraachl»

der Arl, daß die Schuler entweder Stucke aus dem Lesebuehe, die li«

auswendig wiO( n
, niederschreiben, oder daß mao ihnen aus demselben

diclirt , und nachher beidemale das GeschrielKne mit dem Onginnlo fer-

gleichcn läßt, jeden seihst, oder einen das des andern.

KarL Freilich wird sich kaum vermeiden laßen, daß Kegeln mit

unterlaufen, ^ B wegen das und daß, wegen der großen Anüingsbuih-

ataben, wegen der Interpunctionszeichen u. dgl.

Philip p. ^ur würde ich mich auf keine eigentlich grammatische

ÜeüniUou einijtßeo; ich wurde mich der nothwendigen grammatischeo

Auedriioke, s. B. der Nainen der Redelheile bedienen, ohne aio tu OfUS-

ren, wie ja Kinder die Namen aller Dinge ohne Definition lernen. Mae
rede von Subslaiilivis, von Vi rhis und so fort, wie man von Tischen und

Stühlen, von liiumen und Früchten redet, die ein Kinf! biild kennt und

doch nicht zu rrkläreu weiß. Ond soll ja etwas erklärt werden, so ge-

schehe es im Anfang and außerllchslo. daß man etwa saget wo man den

Artikel der, die, das vorsetzt, das ist ein .^nbstanlivum, und w o man den

Ar(ik( l irh
,
du, er vorsetzt, das ist ein Verbum u. dgl. Man muC jene

Klippen vt rim'iden, die allen spateren Sprachunterricht erschwert!! oJer

geradezu für immer unmöglich machen t das unreife Eingeiien auf gram-

matische Verhältnisse und die Rinifibrung von Katurbetrachlungen nad

toebnischen Unterscheidungen in die Grammatik.'^

Dorh hit-rnut bahnt sich Wackcrnagel hereils den Uebergang zu

einem anderen üugenslandc von praktischer Wichligkeit, uämlich zu der

Frage, ob im Schulunterrichte die deutschon oder die laleinisoben Plimia

für die Bede theile etc. ansuwenden seien» Wir müClMa also bitr aUNt-
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ohea, da es unsere Absicbl nur war. einige besonders beachtenswertba

Mellen ieoMr Mrift tmuiMttttf wMm »tob «rf ilie BeJIrnnf; der deoU
tehea Orthograp.hid beiiehcii.

Jl d, Red.

lieber Sefaalgeld.

Strenge Bestimmungen über die Zahlung (h's Schul<!cl«f<'s u!n! (üe

Befreiung davon waren ein Bedürfnis, das bei der llcuigauisioi uiig uusiht
Gymnasien nicht überseben werden konnte. Da demsclljen durcb Uic \cr-

OfdMing vom t. Jinoer 1852 enls^roehan itl, m dörne ntt einen Blieke

aaf des ersten Erfolg der Durchftihrung ein Wort über den früher 80

lehr vemachinfsigteu («egenstand nicht übcrflursig sein.

Im ersten Semester 1851 waren von der Zahlung des Schulgeldes

befreit: am Oyrnnasie« In Troppau 3i00 von 423, in Tescben am kaibo-

lieehen Oymoaaium 138 ron 217» am evangelischen, wo das Schulgeld

viel niedriger als anderwärts und auch als jetzt ge<itellt war, 46 von 151

Schülern. Im zweiten Semesler 1852 belrigl die Zahl d«T !)»'fi < it<'n : ia

Troppau 44 von 102 Bewerbern bei 410 Schülern, in Tescheu am kaUi.

Oyinnasium 27 von 89 Bew. bm 202, am evaogef. 31 von 84 Bew. bei

186 Schülern *).

Die bedeutende Za!il der Bewerber, welche ,;)l)g^wie.s^n werden
mufsten , läfsl erkennen dais die Strenge der Verordnung vom 1. Jänner

noch nicht allen Schülern einleuchtete. Diels kann nicht befremden. Auch
die allen .Vorschriften waren streng ; nur wirklich arme sollten befreit*

daher Mül ArrautSKeugnisse genau geprüft und die Vermögensverhällnisse

der Hittsteüer erforscht werden u. s. w. Es ist bekannt dafs d«T weite

Begritr dm man dem Worte Armut in gleicher Bedeutung mit MiU»'llosig-

keit unler:^chob, nach und nach zu völliger Willkür führte, und die Lüge
dadurch den Sdiein geselllicher Sanction erhielt.

Je ti^er alle Gewohnheilen wurzeln, desto hartnäckiger widerstre-

ben sie neuen Anordnungen uiul ladianpfeu den Sieg Cilier dieselben, wenn
ihnen nicht gleich anfangs enigegengeireten wird; denn die erste Nach-
giebigkeit gegen sie ist Ihatsachiicbe Anerkennung ihrer Herrschaft, die

Dun unwiderstehlich Oberhand nimmt. Werde die Nachgiebigkeit mit Ab«
sieht oder aus Irrtum gt-üLt, die Wirkung bleibt gleich, nur dafs sie im
enteren Falle Vcrachtnn^ des Ufset/es, im zw rilen Hclrug im (lefoige hat.

Von absichtlicher Schwächung des Gesetzes durch die Schuld der-

jenigen , denen die Tolblehung obliegt , kann keine Rede sein ; d (gegen

liegt bei der Onsuverlalsigkeit der Selbstbekenntnisse die Gefahr des Irr-

tumes sehr nahe. Uro so nottx endiger ist es d ifs vor allem die Verhält-

nisse der Bewerber mit aller ( insicht und Sorgfalt geprüft, und datin un-

Dacbütchtlicb nach den strengen Bestimmungen des Gesetzes vorgegangen

werde« und liftt sieh auch gewis erwarten dafs minder dürftige SchSler

durch die wahrgenomotene Genauigkeit bald des befseren belehrt das ein-

sehr* it'Mt künftig von selbst unterlafsen werden, so dniT doch die Sorgfalt

und Strenge der Lehrkörper nie ermiHen, wenn niclit (1(m alten Uebel

von neuem der Eingang t^eulTnet werden soll. Schon um dieses und mit

Ihm die oben angedeulete sitllieho Verderbnis fQr immer fem tu hallen^

itt aiigetchwiehle Aufmerksamkeit auf den Gegenstand eine nie tu erlaf-

Naebtriglieh haben mehrere Schüler des evangelischen Gymnasiums
die erlaubte Vorstellung an den Statthalter ttberreiobt$ von diesen
dürften 8 befreit werden.

i^iy u^Lo Ly Google



seuile IMlicbt, deren genaue Erfüllung ttberdiefs einen zweiten Lohn iu ib>

ran EiolliifiM auf Verwfndang «tnd Vertiallm der Sdraler uiMrlMupt flndai

wifd ; denn was mehr koatal wird höher geachtet.

Troppao. A. Wilhelm.

Ausweis über die em Schlüsse de« I. Semesters 18SS

am k. k.Gymii«8ium zu Agram abgehaltenen Maiuri-
(ätspr Afangen.

Angemeldet
Ersehienen aindiur

Erklart

wurden für

Zurr ck gewiesen

wurden

waren schrini,

Prüfung

round!.

Prüfung
reif unrf.

auf ein

halbes J.

auf ein

^«niesJ.

"
1

|.3 13 Ii 2 i i

Agram, den 3. Juni 1852.

D. A. iarz,
It. k. Schulntb.
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Erste Abtheiluü^.

Abhaiidluiigeti«

Ein Beitrag zur Erklärung und Kritik des Tacitu»*

Axmai. L 66—^9.

j4Lnn8l. 1, 55. Arminivs Curbator Germaniae j Segesic,^

parari rebeUionem saepe alias et mpremo convioio^ po%t guod

in 0mm Uum^ apentU^ mmtü^e Varo ui 9e ei Arminiiim et

eeteroe proeeree pindreti nikü ameuram pMem prineipibuM

amoli$y atque ipsi tempus fore^ quo erimkm ei innewioB die^

cerfierel. sed Vanf:< fato et vi Arminii vecidit: Scgesu-^^ quam-

quam consensu genti» in bei/um traclu» , diacors manebaf^

auctit privatim odiis
, qvod Arminiuit ßiam eiu$ aUi pactam

rapuerat* gener t'mrfMM, inimM eoeeri; ^uaeque etpudemeor-

äee HttetOn cmiiaiie, tncUaaienia irmtm apvd infimeoe erwmi.

Mit den Worten cnmuia et inno^-iox \vjll Sep^esles

gleich die beiden Parteien, die römerfeindliclie und die roineifreund-

liche, die des Arminiut» und sich sammt seinem Anhang:e kenn-

seichnen; damit aber sugleich seine Verdieiiele um Rom für je-

den P«n oder Ausgang dee bfvoretehenden erniten Ereigniaees in

Geltung bringen. Der Wechsel zwiiKJben dem ehelreden erin

miua und dem concreten innoxios vimi Iclzkri Heraus-

geber i p p e r d e y als ein mit Abteithl gesuchter richtig gewür-

digt. Es liegt aber nichl biofe ein stilistischer Coniraet in diesen

Begriffen: der auf Armitiioa neidisch blickende Segeetea stellt ihn

mit diesem Ausdrucke der Verachtung und des Hasses dem Rö-

mer als strafbaren Verbrecher vor die Augen, sich selbst

aber damit, wie schon limihrl isl, als einen für lioni um seiner

Zeitkchrifi fSr die »«trrr. G/iniiaticii i^b'L \ üt- Het't. 4Q
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604 Beitrag xur Erklärung nnd Kritik dei Tftditis.

Anhänglichkeit willen hart bedrängten. Während Aiminius den

Römeni gegcnflber ein ««nmai^ begeht , wiii Segeetee nicht mir

von diesem Vorwoife frei erscheinen, er will «uch eine fioritiTe

Tu[rend, seine Treue, hervorheben, und wol auch tein Bemdhen,

zwischen seinefi Liitidsleufcn und den Römern Frieden und Freund-

schafl aulrecht zu erhalten. Diefj> läfsl sich wenigstens aus dem

Annehmen, was Tacitua nachher cap. 58 den Segefltes vor Ger-

maniCQS sagen inlst ««Mm Mc wiM primmut tr^a popuktm Ba-

wuunm fidei et eonBiantiae äUt, quo a dieo Au-

gu8to Hvltatfi donatut mm^ amieM inimieoBque ex eeetrie

litafibm deh'gi^ nfit/ite od i o p u ( r i a v. <^quippe proditore» etitun

0$ guoä atUeponutU inciai sunt verum quia Romani» G er-

manieque idem conducere, ei paeem quam beltum
probabam* — atque ubi primum iui eopia^ neier» mttie ei

quieta iurbidie aniehabeo^ neque ob praemhm^ eedutme per-

fidia exMti*am^ mniif penii Oermanerum ideneua
eondh'ator^ «i pöcnitentiam quam pemiciem muluerU.

Vor Germanicus lag es ihm natürlich vor allem daran, die «p^r-

fiOia^ von sich absuwilzen : denn es lag ja der eigentliche Auf-

stand sefnef Liindsleiite dazwischen, in den er wider willen mit

hinetitgefeogen worden war$ vor Varus konnte er ohne allen Ver-

dacht «itflreien. Dieft gibt den swei Stellen einen wesentlichen

linierst Ined , gleichwol aber müfscn sie im Zusammenhange ire-

nommen werden. Die allen Schriftsteller, welche mit wenigen

Binden ein Werk des ganzen Lebens abschloisen, schreiben in

einer Innigkeit und Priiohe der Verbindung, wetcbe den neueren

bei Ihrer Sucht , viel , lang Und breit s im Dekaden von Bänden,

niederzuschreiben, fast ganz abhanden gekommen ist.

Varijs iitT(tl<i-!e den Rath des Segestcs nichl: das Si-hii-ksal

eireicht ihn, er fällt durdi Arminius. Der Uais zwischen diesem

und Segestesi vorker nur ein Parteihafs aus Bifersucht) ge-

winnt an Bitterkeit und St&rkei denn Stgnstes wird ton Arad-

nsus noch persAtolich arg beleidiget; dieser raubt ihm Thus-

nelda, seine Töchter, die bereits einem anderen versprochen

waf. Dalh «licfs weniger ein Raub des Entführers, als ein Irei-

wilUges Yeriafiien von Seite der Tochter war, würden wir an-

nehmen ^ weuB uns auch nicht nachher von Taoitus selbst, c. i?«

gesagt würde« da wo er von der BnMiung des Segestss duroh
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Beitrag zur Erklärung und knlik des facitus. (i05

& Römer uiid der Gefanganschafl seines Gefolges handelt: Aw-

rane ßminae nobiie»: inier ^ua$ uxor ArminU eademque fiiia

SegtisliHy mariti iiha<jiit f/uam parentis an im Oy nequti

vieta in lacrima» neqne mce suppleiSy compregnt intra »inum

WUUiiibuSj gravidwn uierum infitcm.

Die gesteigerte Feindschaft swischea den beiden Häaptem

ikM Stammes zeichnet Tadtus noch weiter, indem er das be-

sondere mit einem all|^emeineren Ctodanken beleuchtet

:

gener inmsusy inimici .^oceri; quaeque apxtd eoncorde» vincnln

earitatis^ incitamenta irarum aptid infensos erant. Diefs ist die

handscbrifUiche Lesart, welche die meisten Herausgeber — N i p-

perdey ausgenommen — bewahrt ood Yerschiedentlioh ausge-

legt liabei» Orelil bemerkt inimiüi kuer se. UHquB mmt
äu/B membrai ffener mcero (Seg:efltj) lAMutit, intmM ipgi so*

eer i utriu^que coniugis
^

Sigimerus Armmii pater ^ TAumel'

dae socety et Segestet ^ pater Thusneldae, socer ArminU

.

(AUUt SUitUrg ^Qu0madmodum regina et rem diemUur re«

^ee, sorör et frater frmtree^ Ua eaeer ei eherne

eeeeri;^ 9enm ui demue Aee« qmm^wtm emempkm «Mm
eilfhn^ ekt idem hie dieihtr^ »i gener erat ineieue eeeerie, h»»

ei inimicos fuisne per ge pntet. Tertia denique ratio est Wal-

Cheri gener invisuM inimici »oceri (gen. tiing.), quae

mihi ffroreue inepta videtur.) Daßt die& nicht geradezu ainep^

hm^ ist» wenn am die Verbindung gehörig herstellt, xeigt

Balm*s Ausgabe} vgl. dessen praefstio p. V. Nippe rdey veir-

bessert also: gener intfiene^ inimieu» eeeeri, ond be-

merkt: Hds. inimici soceri; was weder al>? Genitiv

gefa&t werden kann wegen der dann entoteheoden Tautologie,

noch als Momiaativ, sei e« in der Bedeutung ^(SchwiegereUern/'

aus demselben Gnmde and weil ein solcher Plural des Mascoli-

«oms aar BeaeiobttaBg einer minnlichen und weiblichen Person

ur dann gebraucht wird , wenn der Schriftsteller dem Le^er je-

des Missverständnis unmöglich gemacht hat, oder sei es in der

Bedeutung „Schwiegervater,'' weil T. den Vater des Armioius

ad Schwi^ervatar seiner Gattin nirgends erwähnt und also nicht

voraawrtaia konnte, dalh dsr Lessr aa Iba deakea werde, der-

aelbe aoebi wie sich aas eben diesem Stilhchweigen im aUge-

40*
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606 Beitrag zur Erkllrung und Kritik des Tacitus.

meinen nnd besonders 0, 10 (m/»*m preeum goekm) ergibt,

nichl mehr am Leben war*^

Ich habe die g;anze Nole des letzten Htruusofebers hieher

gfesetzt : denn alle Gi unde, welche sie entiialt , sind zu erwägen

und werden kaum voUkommen zu widerlegen sein. Die gewich-

tigelen sind aber diejenigen, welche den Tacitus nichts erwähnen iafsen,

was man Göll weife woher erralhen müTste. Dergleichen ist kaom

uns zuzumulhen, geschweige dem gleichzeitigen Leser des Autors,

und eines Aiitors, wie der unsrig^e ist!

Die ganze Steile bandelt nur ;^on Arminius und von Se-

gestes und dem unter ihnen entbrannten Zwist — die nächsten

Vorfahren oder Verwandten werden ganz aus dem Spiele gelaf-

sen, eben weil sie nicht bethefttgt waren. Der ^.yenefr^ ist Ar-

miniijs, der ^^socer^^ Sege:»tes: wer etwas anderes sucht, geht

geradezu ins blaue.

Was nun die Verbindung der strittigen Worte betrifft^ so

kann dieselbe allerdings mit dem vorausgehenden bewerkstelligt

werden, so dafs ngenw invin»» Mndei goeerP als Bpexegese

zu betrachten wäre, mehr zu ^^Arminins'' gehörig als zu ^^auc-

tis priraiim odiis.^* Dabei würde mich weniger das hemmen

was man Tautologie zu nennen pflegt; aber wer in die Gliede-

rung des Taciteischen Stiles sich eingelebt hat, der wird gegen

jene Verbindung unwilifcörtich ankämpfen. Wer dieses Gef&bl bat,

der wird mit f^rapueraV^ das Satzglied abschÜefsen, welches mit

^^SeyesU's äi,icors manebat'^ angefangen hat ; er wird mit . qe-

ner mei»u$^^ ein neues beginnen und mit ^c^ant^^ dasselbe en*

den. Dieses sweile Glied erscheint dann als ein wolberechtig*

tes, indem es das erste, das eine Thatsache enthält, mit dem

psychologischen Merkmal der handelnden Personen begleitet nnd

beleuchtet.

Segeftes blieb auch nach dem Siege seiner Landsleute ein

Widerpart des Arminins; ja sein Hals gegen denselben steigerte

sich, weil sich dieser gewaltthätig zu seinem Schwiegersohne

machte. Der Eidam war ihm yerhafst , wie dieser hinwider den

Schwiegervater anfeinilt'le , und was im falle der Eiiilraihl tjii

Band der Liebe gewesen wäre, das wurde bei der Erbitterung

auf beiden Seiten ein Stachel der Leidenschaflen. Mit dem letzten

ist begreiflich an nichts weiteres zu denken , als eben an die Ver-

L.
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bindung durch Heirat, die im gfinsUgeren Falle den Scbwieg^er-

80hn an den Vater der Gattin noch fester gekettet bitte , als Trü-

ber den Freund und Parleigenot»en an den gieicbgesiunten alteren

Verbündeten.

Diefii iel der inoere, gans achlicbte Zuaamineiihang der Ge-

danken. Diesen hat auch Nipperdey erkannt, und deehalb

gar nicht fibel vorgeecblagen , jene Worte so zn findem: ^ener

intisttjt , inimictis .<oceri. Die Aenderun^ selbst i«t ^anz leicht,

da bekanntlich in den Endungen neben einander stehender Worte

mehr als ofl etwas verseben worden ist.

Dennoch halte ich an dem flberlieferlen ^inimiei^ be-

harrlicher fest, und zwar, weil ich ans der ganzen Stelle, vor-

nämlicli aber aus einer folgenden kurzen Bemerkung , die Tacitus

j*leich^anj iui vorbeigehen ein>lreul
,

schliefüe, schon hier niüfse

Aniüaius entsprechend charakterisiert -"ein , schon hier werde der

aUes genau ond scharf zeichnende ScbriflsteJIer mit einem feinen

Zage die Wahrheit selnee Gegenstandes sichtbar hervorgehoben

haben.

Wie erscheint nun dieser in der nächsten Schilderung wie

tritt Segesles auf? wie ihm entgegengesetzt Arniinius? Jener von

den Sehlen verachtet und verfolgt , dieser geehrt and aliein müch«

Üg c S7 UgaH a Segewt» venerum au^iiium oraniee «1«

rernterhn popuiarium^ a qtUbue dreumeedebatur^ validiere
(tjnid eoi< Armini quoniam belhtm suadehat : tuun öaröa-

riM, quanto quis auäacia promplmy tarUo magis fidus reöu$-

que peüer habetur ^. Nach gelungener Befreiang aus der

Hand seines Gegners spricht aas Segestes |der beleidigte Ehrgeiz,

der gekrftnkle Vater — c. S6 rapierem filiae meee^ via*

tato r em f o i* d i' r i s restri, Anninium^ apud Vanim^ qui tum

exercitui praesidebat, reum feci — und zwar der letztere mehr

als der erstere. Es ist der stille and bittere Uafs, welchen der

ältere Mann, mit dem BewuGstsein einer gewissen Ohnmacht selbst

sich zu rftchen, zar Schaa trägt. Wie anders zeichnet Tacitos

den Arminius — c. 59 Aniunium super in si tarn violentiam
rapCa ujL'Or^ mbiectus sercitio uxoris Uterus vaec ordern

ageboiUj eolitabatque per Ckerusroif ^ arma in SegC"
eiern f arma in Caeearem peteene. Das ist der Groll, die

Wuth eines leidenschafUichen , rachedarstigen, thatkräfligen Fein-
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60B Boitrag zur ErUfirung und Kritik d«» Tafliii»;

d«8. Arnimiiis isl auf Segeßes vielfach erbosleri ato dieter «tf

Jenem Er «trat ibm eJe feifen Varrfilber de« Valeilandaa

der Freiheit, er rast gegen ihn als lieblosen Vater« der in

schnöder Denkart seine eigene Tochter, die Freude und liofTbung

des Gatten, die schwangere Thusnelda dem är^sieii Feiode als

Sclavin überantwortet hat. So iebt Arinioiua m uos« is afid

durch Tadtus.

Eben aus den gesagten aber wird sich eine Verbelhaning

imgeswungen an die band geben, welche aoeb ans der band*

schrifllichen Lesart ohne Gefahr sich ableiten läfst. Ich lese

Dämlich die besprochenen Worle — am Schlufse des 55. Cap. —
also: yener inviauity inimieior äoceri; fuae^te apu4 Concor*'

409 üineuiu carUati§y ineUammta irarum apud infmM €rmnL

Das Verseben des Abschreibers ist sehr leicht begreiflich*

Jetst haben wir denjenigen Ausdruck in den ViTorten, welehen

die Sache und ihr grofser Berichlerslaller erheischt. <,Der E i-

d a III , sagl Tacitus , w h r dem S c h w a Ii e r v e r h a Ls l , die-

ser von jenem noch bitterer angefeindet, und, was
die Bande der Liebe unter einträchtigen noch en-

ger geschlungen hfttte, das trieb durch die Feind«'

Seligkeit der Gesiannng aum Ausbruche wilder
Leidenschaften.*'

Der Ueber^ani,^ des Segestes zu den Rcunein und die ;zule

Aufnahme, weiche er bei ihnen gefunden^ machte, wie wir schon

berührt haben, namentlich auf Arminius den heftigsten Sindnick.

Krieg gegen Segeftes, Krieg gegen .die Römer — mit dieser Lo-

sung fliegt er durch die Gaue der Cheraeker ««JVe^ife — heiCst

es C. 59 — prohrist temperabat. Kyrciimm pafrem
^
maymim

itnperatorem
, forlem ewercilvm ,

qvorum tot manus utmm mu-
Uerculam mtemerkti, Nim enl» ee proäUim€ «tfeersMS

feminat graviäa§y ted pahm^ adeermu mrmatOB Mtai irme^

Uwe» Cemi adkue Cfermanenm iueiM 9i§na iloaiiifMs fvta$

di$ patrüB 9usf)enderie. Colerei Segesteg Heiatn r^»ttm, redde^

ret filio Kufti dü^ntm hominum : Oermatto» uumtfuam satis ex-

cuaaturo* guod inter Albim et Rhmum mrgas et aecure» et to^

gamviderinL AHUgmUikut ignarantim HnpmiB^wtmU inMpari0

eue tnpplieim^ nesete tributtk \ quM quoniam edwerM^ mHH»^
gue dUeuterU iUe inier tmmhm dieatut AufUiiu». Ul§ deUctm
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tteiir»ß uur Erkläruag u(ui KriUk dm 'CftOiUu. Iiü0

tum paiyescereiU. Si patriam parenles an(t(/ua tnatlenli (/uam

äominoa et colania* naoa»^ Armnium patius gloriati ac li^ttt^

t4Ui$ quam S^jpMtem fiti^Hioaae $erpitueig duaem MifuerenCur.

Itt dir angesogeoaa SteUa, wo TaeitiM nacli 9mw Wem
dk inntrwi Btir^grflada aciaar histiNriicheii PtmiiM iIim« mIImiI

mit dramfttischer Wirkung entwinkiln viid in Worten oder Reden

ausdrücken lä&l — bei solchem Verfahren bot .sich dem Schnlt-

«teiler selbst die schicklichste Gelegentieit sein eigenes Unheil, sei

es ein Lob , sei es ein Tadel oder eine Mahnung , uubMcbfidet

dar abjeclivf0 DinleUung dar TMeachen eiozufleebton ^ in dl^

99T Stelle abo hat vorzugsweise ein Paeaua die galehrtan Heraoa-

geber beschifUgt, nimliob Jenen eoleret Setfente» picCam ripam,

reJäeret filio mcerdotium hominum: Germunon rmmquam mU$
ßjDCumCuro* guoä itiUr Älbim et Hhenum rirga» et tecuree ei to^

§am iridmini» Der Siein dea Aoslolsea liegt in den Worlea

^ßmtrdeHum hominum wa aohon die ältaala Uandaobrift aiB

aehwiiDkaD saigl.

Wir geben auch hier als Anhalt die kritische ünd exege«

tische Note Orclli's, der im Texte das ulierlieftTle zu gun-

atan einer Conjectur aufgegeben bat. ^gacurdotium: hoc
tfiitiM 0€rmmno» Uorkels »mpcrdoiium hominum
Oormmno» pr, M. Boeh^ DoodaHein^ osBpUomUo» ^Cauarit ei

Augutti;* id quod et nimie eemornm eei nee eerum; apwd

aram enim Ubiorum 9ane calebaCur vel Roma Augustun , ut

Poiae fingcrr. m. L. iV, 606J et N, 4XHS Lugduni, rei Att-

gustus soiuif, ut Perusiae (Ibid^ N, 408J; cum oenmno il.

JulH euitue eub ipeo imn Augueio tmiie negU^eturx ifuippe cum
omnee eeirenC^ Auguetum id oppeiere^ ut in emnlhue rehue pof*

trem odopiieum mnteiree; eoeerdetium: hominem &et^
man 0 9 cum corr. H. plerique ; s arer d o t tum Ho m o n »/ m :

Oerm an OS de Wolfii com B, quae coniectura carec proäabi^

iUate erOica» Nuperrime Seifert: eaeerdotium omieeum^
Germonie nunquum eatie eweuenturue. 8ed po^

mas iroMtfla eet^ o» omieeum eanrupium eeee in hominun^^
et in Oermanorum ore mire friget ae TUtpihut tetnte hoe ht£*

%efZOV^ </uod nihil aceiii habet. Alteram coniecturae partem

debet AetdaUo f enim vero Q ermaai » numquam $ati$
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610 Beitrig zur Crkläruag und khlik de« Tacilus.

ejc cus aCurum praponetUi. — hoc unum recepta ha» Hot"

kein et Be%%enb€rgeri coni. locus ab interpretibu» mire ve^cafUM

wiM quidem fiteiUmm videtwr: ^^nwiguam fare, ut Oermard

$9t idoneoi emumt reperkmtj pntpUr quat «^umomi S^ge/W^

CmUara&rtm iudicü Waiihmi roHonemt «SegfeMfem eim§que pro-

ditionem nunguam 9aH9 idmetm ßre eamam, qua 9e$e eweutm^

rent iguvminiaqxte purgarent Germam
^ quod .... viderint.'' —

Oermanos seil, cere äoc nonune digno»^ quibus (aciie oppü^

niiw degener Segeetee^ idque signifieare wteM Qreüus emttee-

iura em hominee Qermanoe^ quam prehaoU MüiHUue

Allgf. Schttlzeiton^ 1880. N. 16, Ma heminem needo quam
VQlurU messe despieienliam,^ —

Soviel Grell i. Nach ihm ist noch von Halm eine Ver-

befeerong Yorgeachlageo worden; vgL dessen Auegabe prae&lio

p. V« eaeerdoiium hominum Qermanoe M /wn,

eaeerdeeium keeiieum («el koetium): 0ermauo»^
Letzlcres hostium hatNipperdey in den Text aufgenominen,

und wegen deä Gl eichklänge« der Endsylben auf ähnliche Slelleu

bei Tacilus hingewiesen.

Sehen wir nun sonftchst von den gelehrten AosstillwigeB

dieser Stelle ab und fragen wir nach dem, was als nothwendig

und dem Sinne des ganzen entsprechend hier erwartet wird.

Die Vorwurfe, welche Arminius vor den Cheruj<kern gegen

Se^e.stes und Germauicus schleudert, schmähen jenen als ^^einen

treillichen Vater^ diesen als «einen greisen Feldherm^ und das

römische Heer als «ein tapferes^, durch deren vereinte Bemü-

hung ein schwaches Weib sei geraubt worden. Diesem feigen

Yerrath und unüiunnüchen Kampfe gegenüber hebt er seine of-

fene Tapferkeit und seinen glor- und beutereicben Sieg in den

Teutoburger Waldern rühmend hervor. Hierauf sprichl er Ober

Segestes als Ueberlftufer die Acht aus; möge er sieh im besieg-

len Lande wol befinden und f&r seinen Sohn ausidndiscfae Ehren

betteln. Die Germanen würden nie vergessen, was sie ihm zu

danken hätten ; sie würden nie entschuldigen , wie und durch

wen sie die Römer swiscben £lbe und Rhein kennen gelemi

httlen.

Bs erhellt demnach von selbst, dals dem ^^cder ei Sege*

sles viclam ripam^^ einem Worte voll biUereu Haiöeö uad Spot*
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leg, ein ähnKchas in dem folgenden ^reääer^i fiiio Müeer^

do tium hominu m'^ entsprochen habe. Denn f^honUnum^^ oder

^JiouUnem^^ irgendwie zu reiten , scheint mir nach meinem Ge-

fühle «Uemal gekänstelt; es wird bei einem solchen Versuche aU

lemal mefar elww moderoes als antikes heraaflkommeD. Oreili

bat an Sayfferfs Voraehlag ^»ämiintm*' getadelt, dab dieb

ijct^trov nichts herbes habe; gann richlig, allein diefe Bedfirfnfls

halle ihn mahnen möfsen , auch jene Verbefserung bei seile zu

la&en^ welche er adoptirt bat. Das nackte ^sacerdaUum^^ ist

noch weniger erlrägiicbf ala f^ioeerä^tium omistum;^ nicht sa

reden davon da(a ^koe unum CferwuuMä^ etc. auch mehr gegen

als fdr steh hat. Tacitns würde dfeb nicht hinzugefügt haben,

weil es sich ans doni folgenden vuii selbst ergibt.

Dals mit ^Mcerdotium^^ ein rüiiiiscbes Priesteramt gemeint

iaty seigt schon die Jfotia des Tacitns c. 57, wo von dem Sohne

des Segeste«, SegioMindns angegeben wirdy dab er befan Anf-

«lande der Chenisker gegen Vams seine noch neue PriestersteUo

Ära Lhioruni freventlich verlafsen und zu den Rebellen sich

geflüchtet habe: aädiderat SegestcB legatis filiitmy nomine Segi-

mmirfui ; aetf HwniU eonsdentia euneMamr, quippe anno quo

O0rmamiae dueiiMTB, Moeerdot ufimA mm VHo/nm eremim

mpertU Httaa, proßtgut ad reboUo§,

Sacerdotium wird also von einem Beiworle begleitet gewe-

sen sein, welches zuvörderst erkennen üefs , dafs jenes ein römi-

sches Ehrenamt gewesen sei; diefs brachte Ualm auf die Yer-

nmilhang ans ^nkonUmm^ ^hoMÜim^ sü machen: denn «Aostf-

erna?* verbietet der Sprachgebrauch. Allein dagegen sprichf erst*

lieh die kritische Vorsicht: denn bei einem Codex, so alt wie

der Florentiner, liegt die Verwechselung von «Äomimim** und

^hosr/nm^^ nicht so nabe^ selbst die späteren Uandschriften dürf-

ten hiefür seltenere Beispiele gewähren. Zweitens aber ist «s»-

eerdottam hosUum^ im Mande des ergrimmten Anninios viel tu

schwach; ihm sind die Römer hier, wo er seine Landsleote, die

zum Iheil noch schwankten (vgl c. 59 am Anfange: fama de»

dUi benigneque excepU Segeatii oulgata ^ ut quiöusque öel»

lum inviiie aui cupienlibut eraiy epe vel dolore ae-

e^ßihtr) som Kampfe aof Leben and Tod anfeuert , mid dem Se-

gestes die Frucht seines Verratbes am Vaterlands , sdavlscbe Bb-
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ren bei dem Nationalore^ner , mit Hohn und Verachtung gleich-

sam vor die tüke wirft, hier, sage ich, sind deni Armiiuuä die

Römer mehr als blofse Feinde; aia sind ibm n^hl nur dae,

ww äe eind, «ondern waa aie so werden aneh jeneeito de«

Rheinee anstreben. leb yerlanife demfemib hier ein Wort, wel-

ches einerseits dem Segesle^ titi neueä Brandmal der Schande

aufdrückt, wenn er seinem Sohne ein zweites mal eine Priester-

schiiü hei den Römern erwirkt, und sagteiob den Gbemskem die

Gefabr vorbilt, ia der sie and alles, was den Menschen in ihrer

Heimat Ueb «ad heilif ist, sehwebteai eine Gefahr die eben j»<

ner Senates öber sein Stammland gezogen hätte.

Mich lu)t der Geg^ensalz yyColereC Setfestes vi etam ripam^^

auf eine Verbefi^erung geführt, welche sowoi die Buchstaben der

inrimilifen iiesart fest striehweise bewahrt, als auch jenen Begriff

hersteltt, den ich oben als nothwendig erwiesen bo haben glaabo.

leb vermutbele nftmh'cb, defs in ^ihmnimum^ das Wort yyd<H

mmu.^^y verhüllt liefi:t, und glaubte zuerst ^^domm o r um^^

Ersatz fiur jeaes anzubieten. Mach wiederholtem Nachdenken aber

öber die unare «id «nissre ZnlftTsigkea jenes EinfaUss worde es

mir jetat in beider Hinsieht CMt rar klaren Gewifiiheit, Ttoitoi

habe nicht taetrdaihm 4om4n0rumi OerMne« €te. geeebris*

Lea — denn wegen des Wortes selbst tauchte nur kein Zweifel

mehr auf — sondern folgendermal^en : coieret Segestea mctam

frtpmmf ntdd0t0i fiUo MoeerdoHum dominis mi Germmna» mmin

^tmm »aäa MoeuMurM sie:

Auf diese Weiss haben wir erstens die herben Wechsel"

begriffe: victa ripa— sarcrdutium domin i; denn Germ«nicus,

oder uBerhaupt jeder Hetrlührer der Römer, ist dem not li frt it n,

auf unbesiegtem Boden stehenden Arminius einZwingherr^

ein «ifomlniit^ i in diesem Sinne nennt er nachher aeibst die Rö-

mer insgeeaaimt ^dmnkU^ — H patrUm pmrmiM mMfum ami^

Ufit quam dominos et eolonia» twwu. Wir haben fomer ei-

nen wiederholten und dadurch zwiefach starken Vorwurf gegen

^gestes, der seine Landsleute, wie Arminius nachher sagt, statt

SO Ruhm und Freiheit, in das Jocb schmiblicber Knecblacbail

fithrea wolle, dem er sich selbst, wie seinen Sohn, unterworfen

habe. Wbr haben endlich mit dem Ausdrucke yyMcerdüiHm

mini^^ eiaea enger und dadurch bestimmter gefalsien Begriff
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denn das verleihen einer eolchen Ehrenstelle war doch wol Sache

des obersten Führers als einer Person, und durch « ^ einen

Uebergangy wie ihn solche rhetorische Theile de^ historisclun

Stiles bei allen SohrifUteliero, und eben bei TacUu« in reicher

Fülle darbieten. Dieses dem gerne ein ei vorausgefal, <—

macht, wenn eio solches Glied scheinbar fehlt, eine om so anf-

fallendere Wirkung: ee kehrt seine schroffe Sptlse «m so merk«

lieber für den Hurer heraus , weil er allerdings zu einer gewif-

sen Ergänzung des gesagten im Gedanken aufgefordert wird.

sagt Arminias hier mehr als was die einxelaen Worte enthalten«

^Möge Segestes das besiegte Gestade bepfUnsen,

möge er seinem Sohne die Prieeterwfirde beim
Zwingherrn wieder verschaffen: dieG er manen könn-

ten ihm alles gönnen und alles zu gute halten^ al-

lein die Schuld würden sie nie von ihm abwischen,

dafs sie «wischen Eibe und Rhein die Ketten und
Beile hfitten eehen mftrsen. In ihnllchsr Weise ward III»

6 SU erkllren sein, eme Stelle die mir gerade snr Hand ist»

Doit handelt Tacitus, wie vom herrlichen Anfenge des drittes

Buches überhaupt, über die Leiche de6 Gcrrnanicus, ihre Ankunft

in Honiy die Theüualuue des Volkes an dem ^Schmerze Agrippi-

nas, das Benehmen des Kaiser« e. w. ^ Aare, heilst ei

non, firf jmkUei fimerU pompom rpfuirmmt eeayraraiilyMe

qttae in Drumm, patrmn Oernumici^ honvra M WMgnifiea A»*

ffuntus fecisseL Ipmm quippe aßperrimo hiemi» Ticinum uiquB

propres»um neijue ahseedmlem a corpore gimui urbem ineramste;

circumfuma lect9 Clauäiorum Juiiarumque tnuijPMMSi äsß^m
in fitro^ i0uäßiMm pro rattri»; tunctm u wuriariku» rqßert»f aus

'

^ae p0ai0ri imfmurini, eumuiata, At OermmUe» im eelMee

4fuUem H €ulewm«fu$ nobiU d€^it09 h/onoret emitigi8$9* Auch in

diesem at wird das folgende nit hl blofs dein vurausgehendea

enipo^^eiigesetzt, sondern mit einer gewilsen Erweiterung des Ge-

dankens scharf hervorgehoben. Für Drusus, den Vater die

Gernmnlcos, meint das Volk und die Partei des letateren, sei

vom Kaiser mMl von der Gemeinde das prfichligete ond ehren-

ollste geschehen t ihm habe man eine Leichenfeier gehalten, welche

alles frühere übertroffeii , (ins alte und iieiip in sich vereinigt habe.

Wenn man freilich für Geruiauicus ein sotchee Gelange und eine
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gleich gfrdfse Theiliiahme von Seile der näclisten Virwandlen nicht

zu erwarten gewesen wäre, so halten ihm doch jene Ehren er-

wieseii werden sollen , welche jedem Manne von solchem Adel ge-

bäbren , and aaoh herkömmlich sind. Aber nichl einmal die ge-

wdhnUchen und scholdigen Aosieichnungen habf man ihm n
theil werden la&en, u. s. w.*^ — Reich an diesen Antüheeen tat

der Brief, den Tiberius über den Luxus in Rom an den Se-

nat ergehen iiefä, B. III., c. 53 und 64 f nur erscheinen tUe

hier znm theü in der Form der Silse aoagehiideleri ao «nee

i$nwro im eanvhüg U eireutU ineutari itta et wtodtm p^td; 9ed

9i ^itle^em taneUti^ pomwt indieat^ idem HHeMiaiem 9erU^

gplendidissimo cuiquc e*ritium parari^ neminem criminis earper'

tem clamitabunl, Aigui ne corporis 4fmdem morbOB retere* ei

dim ßttetos nisi per dura ei aepera coireeme. — Si oeHe, quod

n&ndim vetUum eet, Hmnae ne meiere} ai ei prekitOa imptmi

traneeenderie ,
neque meiue uUra neqtie puder eei* Cur erfo

oUm parximonia pollebaf <^ ijuia mbi i^uitnjUi' moderabatury quia

uniu» urbis cwes eramu»; ne inriCamenla quidem eadem tnira

JUüliam dominanMnte. Eattemie frieiorüM aliena , civiiUfue eitern

naetra eeneumere didieimue* QumUuiim ietmd eet de gvo aedi'

lee admonem! Quem^ ei cetera reepieime^ in ievi Ika&endum!

A t hereute nemo rtferty guod Italia extemtie opie indi§et, qued

mta }KfimliRomüni per inctrta rnan's et tempextadnn eotidie voi"

vitur.^^ — Zur Vergieichung mögen folgende Steilen aus Liviu6

noch Pials finden: lU., 66: guod ei tribuni eodem foedere obii-

^utae ee flitemUur teUendue appeUMmie eauemf in guam een^

epiraeee deeeewiroe eriminati shUy at ee pr&eoeare ad popuhm

etc, IX,, i : (fuod si nihil cum potentiore iuris humani relinqui^

tur inopij a t ego ad deos rindicts intolerandae superbiae confu-

ffiam et preeabor ete,IX, 8i voedU inmortaiee precor quaeee^

gue ei eM$ nm fuU eerdi Spurium Poetkumium Titum VetuHum

eoneuiee cum Samnitibue proepere beiium gerere^ at vae eatü

habeati» ridisäc no» sub lugum mi:<soiit etc,

ich kehre noch einmal zu unserer Sielle zurück. Ist e»

vielleicht geglückt, dieselbe in da« echte Gewand des Schnitt

steUera umzukleiden, so wird auch der ndchslfoigende Gedanke

leichter sich anfügen: aüie genObue ignoratUia imperi IIa-

mani Uiexperla esse suppHcia^ ncäcia tributa* Ich kann hier
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nämlich Diekt beipflicbteo, ifm^rtmüm mii Ernt 9U so lo vente-

heil; ,^/fi0 g€MHbu9 ß^eu$0iiu§ «ffn^ J< imperio JIomho iiofi

«olffo retitiermt; etmkm emw ifn&rare raüonem impmii Jlo-

mani ^ nondum experta» ensr supplicia et saevitiavi, ne^cire gitae

et guanta tributa in^onere soleanl: Germani» contra veniam

dari non p&ue^ ti rurmn Htfttm illud subeant.^' Mii dieMin Ge-

danken kebl unseres Bedanken« Anninln« die SchnM, die nnver-

I ei bliebe Sobald des Segesles gegen sein Vaterland, nocb weiter

bervor: er zei<rle ja den Hömem dun Weg in das innere Deut«ch-

land , duich ihn lernten die Deutschen kennen, was es heifse von

Römern beherrscht werden. Die Süise dieser Uerrschaft (noch

greller als Arminias malt sie den letzten der Brillen Calgacns;
tergl Agrieol, o. SO, 81) — bitten die Cberasker, Dank dem

Segesles, gekostet; andere Völker, welche keinen sol-

che n V e r r u i h e r unter sich gehabt Ii a 1 1 e n , \v ü fs I e n

nichts von schmählichen Strafen, nichts von lästi-

gen Abgaben; nun aber, weil sie sich derselben entledigt,

sollten sie am so anerscbrockener das gerettete Gat der Freiheil

gegen einen Feind verlheidigen , der an sieb schon weniger als

früher zu türchten wäre/*

Diese Auffalsung scheint mir die allein folgerechte. So me
Ernesti and nach ihm Orelli sich ausdrückt, läge eine Art

Vorwarf in der Rede des Arminias, als ob die Cherusker im all*

gemeinen ihre Schuldigkeit nicht gethan hätten. Dies widerspräche

aber dein Zwecke seiner AnsfU iK hc. Erst nachdem er ihre Er-

hebung gegen Yarus und die Wiedereikunipiung der Selbslan-

digkeil erarähnt bat, kommt er mit der Mahnung zum neuen

Kampfe ffir die geßhrdete Ehre und Freiheit

Wenn es Üebei noch heilst: qwmitam ... IfiHAif^ 4i9ee9'

$vrie nie inter numina dicattt» Augv»tuSy iUe delectu» TibeHuSj

so ist zu benaiken, dafs in ^ydisrenfnerit^* ein gewisser Doppel-

sinn enthalten Uli denn das Scheiden des Augustus war ein

Scheiden von der Erde Oberhaupt, das des Tiberius ein Scheiden

Tom Kriegsscbauplatase am Rliein; beide schieden ?on da, jener

ganz ungläcklich, dieser ohne besondere Thaten, im Verhällnifl»

zu Drusus und dessen Sohn Germanicus.

Dafs aber das ganze mehr aus dem Herzen des Tacitus
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hierorts em^efug^t ist, als nach dem was Arminius dachte, leigt

• TorzAgiieb du ironische deleciuM Tiberiutt «jener ans-

erkorne Tiberias.'^ Gans gut verweist Nipperday aaf

1.9 0. 7: da^e et famae ut poeuiu» €iee$uff/u e p otiuB

fl republica vidertftur quam per uxormm ambitum et teniU

adoptione inrepxisite. Dazu gehören noch die vorau^gelieiideii

Worte desselben Cap.: nam Tiberins cuncta per consuie* ine^

pUAaiy tmmquam veiere r9pubiiea €i ambipumM im-

perandL
Dr. 6. V. Thomas.
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Zweite Abtheiluiig.

litterarische Anzei^n.

Griechische Schiil^rrimmatik von Dr Georg Curtius, k. k. ort.

ProFes-^rtr der classi.^chfn Philn!oo;ie an der Pra^rer Universi-

lai. PrnfT, 185 2. Verlap: der J. C. Calve'schen Buobhaildlttllg*

F. Tempskf. gr. 12. 312. — l fl. 4 kr. CM.

Fremde SprÄcIiPti wrriiLii lernt zuii iclist wegen des geselligen

Verkehrs; dann, 2ufual dio /.wci cl.isaiacfi* n Sprachen, uui aus iind an

üenAelben tlon hohen Geist des Alterthums kcmicii /u lenion, un(i zugleich

um die erste Weihe im Tempel der Sprachforschung iiiiallun; endlich

aber, woiu schon aüch dio übriijen Zweite des indogermanischen Sprach-

aUmme.s gehören, um mit Hilfe kriliücher Vergleichung der voizüglichslen

Sprachen die GeheimniiiHC der höcbsten geistigen absoluten ßelhatigung

des !\lenschen, nämlich der allgemeinen SpmchschÖpfung zu erforschen

und (iticu staunenswerthe (icselzm.'ifsigkeit offen darzulegen. Der erste

dieser Sprachcriernungsgründe , aU rein realer ^ braucht hier nicht weiter

besprochiMi zu werden; die Sphäre des zweiten ist das Gymoftsium; der

dritU jedoch (fürfle erst dem Cniversitälsstudium zuiuweisen sein.

t)a nun die oben angezeigte (ii imni itik m ilirnn et ymulogischen

Theile auf sp r a c h v o rg I e i c h e n il e r Grundlage aulgebaut i«t, und da-

her in vielen RichtiiiiL'i n den bi^hrriL'en blofs griechischen Bo<lea solcher

Sprachbücher auf eine für den < rsten Blick überraschende Weise verlassen

hat, 80 fnbchlc hier zuerst <i Fräse ru stellen sein, ob di'\ses Hurh

atifh Wirklieh das ist, was es vorütellen will, tianilich eine Schulgram-
mMi\i und zwar, wie vorausgMetit werden kau») für die ösCeireichiscben

Gymnasien.

nie Antwort selbst aber wird am besten aus der Beschreibung des

Buches hervorgehen. Nach einer Einleitung von der griechischen Sprache

und ihren Mundarten überhaupt gibt der erste TboH die Formenlehre in

systematischer Ordnung S. 1 — 155. I. Die Lautlehre in Schrift und Lau-

leo, derea VerbindangeD ond Verifideraogen, die SylbenaMbeiluog, Qma-
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filil, Betonung; II. die Flexionslehre in dnr Decliiiation der Nonio«,

Flexion dee Vcrhuins; III. die Worlbitduiigstebre. Dankentwerth ift w
diesem ersten Theiie die l^inrichlung , dafs in fortlaufenden AnaMrfcva^

unter dem eigenlHchen Texte die Verschiedenheiten der Dialekte, foradin-

lich des Homerischen angegeben sind.

Der sweite Theil, Syntax (S. 154 ^ 241), handelt vom Nnocni^

Genus, vom Artikel, vom Gebrauche der Casus, von den Pripositionm,

vom Pronomen, von den Arten des Verl>ums, vom Gebrauche derTempin,

der Modi, vom Inflniliv, vom Partieip, über einige Eigenthumlicbkeilcs

der Relativsätze, von den Fragesätzen, von den Ncgationeo, von den Ftf*

tikeln. Ein Anhang enthält beiderseitige gleichmafsige (lebersetsungunf-

gaben tur Einübung der wichtigsten Lehren der Grammatik S.241—>283.

Sdir xweckmafüig beginnen diese Aufgaben mit Hebungen in der Belo* «
nung, und obwohl sie vornehmlich die Fiexionslehro betrefiTcD, so berübren

sie doch auch auf 11 Seiten die Haupttheile der Syntax; uberall sind die

der DebuDg dargestellten grammatischen Gebiete durch Anführung der bfr>

treffenden j|. bezeichnet. Den Schlafs macht S. 2B4— 311 ein grieehiidi'

deutsches und deutsch griechisches Wörterbuch, in welche« gleichfdli

auf besondere Flexionsformen durch Paragraphen-Anzeigen aufmerksam ge

macht wird. In den Uebersetzungsaufgaben aus dem Griechiscben sind die

Sätze mit dialektischen Formen durch anderen Druck hervorgehoben*

Warum durchaus nichts äber Metrik vorkömmt, obwohl S. 23 von fiäl-

lov und HulXog als Trochäen und von daktylischen Versen die fifde

ist| darüber bat sich der Hr. Verfasser nicht erklart.

Im allgemeinen zeichnet sich das Werk durch sichere RiobtigkcH

des Stoffes, durch deutliche, markige, schlagende Darstellung und dvitk

eine Art positiver Gesetzgebung auf eine Weise aus, die wenigstens mick,

den Referenten, zu fesseln wuCste. fiamentliob kann ich nicht umhin, dir

Syntax gam voituglicb xu neonen, und zu gestehen, dafs diese nicht

leicht anderswo so klar, so unumstöfslich sicher und zugleich bei ilirr

rationalen Bithandlung auch für die Schule so praktisch und handlich zu

finden sein dürfte, wobei die überall gegebene deutsche Uebersettung der

treiTlich gewählten Beispiele ein vorzügliches Moment abgibt, das von

Scbttlmänoefa gewiCs höchst beifällig aufgenommen werden niufs.

Jene sprachvergleichende Grundlage alter, die der Hr. Vf. seinem Buche

In der Absicht gegeben hat, dem gegenwärtigen Standpuncte der Spracti-

wissen Schaft auch auf specicll grammatischem Boden seine GeUug
in verschaffen, hat ihn bei der mafshaitendsten Sichtung veranlassen mns-

•en, solche Neuerungen in den bisherigeu grammatischen Haushalt eiaia-

f&hren, von denen man zweifeln mufs, ob sie auch fiir die S c h u 1 e pas-

sen. Hiecu gehört z. B. die Annahme, dafs der Stamm der sächlichen .No-

mina der drillen Declination auf os nicht auf t, sondern auf f$ auslaute^

wovon aber das s xwisohen awei Vocalen ausfalle, dagegen das stanan.

liehe 6 im Nominativ zu o verdumpfe, wie auch, dafs der Stamm der

A4iectiva auf i|« nicht auf e, sondern auf e« ausgehe. So wahr das seis

oiyui^L.^ Ly Google
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Bi«g, «a aelir lieh diefe tut der Analogie mderer Sprachen Mwolil, ela

aueli der Oriecbtachen seibat als unnrastdrsKeh erweiaen täfot» wie die Za-

•amroenaelsungen wnignalog , ttXsstpoQits u. a. w. und die Compentio-

nen aX^^evt^o^ und uXiiHetatog darlhun, ap wenig praktisch erscheint

didä fir die Schule, in der ea, wie ich hier ein (ur allemal erkläre, baupt-

aieblich darauf ankommt, dafa die ScbCler tu der Renolnift dea Gonerelen

obno Omwege gelangen, Denn sowie Leim naturhistortschen Cnlerrichle

ianSehat mit Recht gefordert wird» dafa die Jugend sich durch Anschauung

tuerst des Stoffes bemächtige, und nach vielfacher Aufspeicherung dea

Matcriaks erst die ajslematisi he Sichtung kennen lerne, so sollen ntich in

sprachlicher Bexiehung auf dem kiir/eslen Wege die garigli.ii ii Flexions-

formen eingeprätrt werden, ehe deririeiclien noch so ^ehr begründete Syn-

kopirungen und K.mtvcr.iDdtTtiugen liesprochen werden» wenn sie nicht

mehr in der Sprache seihst lebendig erscheinen ;
ytvfoog u. g. w. aber

ist nicht mehr im Griechischen gmg und gäbe, und man hat sich, glaube

ich, beim Elementarunterrichte vor nichts so sehr zu hüten, als unge

bräuchliche Formen des hlofsen Systemes wegen einprägen zu iafsen. Als

unnÖthigen zeitrauhenden Umweg erkläre ich nurh die Darstellung der

Entstehung diT Doppelconsonanlen 5 mid rp aus und ng , wobei aus

oyö« (M>t axdöj au*» Sex^oucn erst ()ry.nniiaij aus rgißaco t'i'sl tffinCiOj

auH yi>o:q!ym ptst ynaTtato werden niuls, um sodann in die nrlili|i;cn Kor-

üi&a uui 6 und tp iiliergehen zu können; hierin hat wohl die all«« Theo-

rie, dafs unmiltelhar sich alle Kehllaute mit ? in | , alle Lippenlaute mit

g \n umgestalten . den Vorzug praktischer Bündigkeit, ohiM? der Wahr-

heit Abbruch zu \hun Die Mcdurlioii der gewöhnlichen drei Declinationen

auf zwei nach ^lafsgal)e des vStanimauslautes halle .sehr viel für sich,

wenn sie sieh nur logischer gehen lielso, als e*. hier der Fall ist, wo es

heifst ; 1. Hauptdeelinatiof! oder vocaiische u. «?. w. und 2. conso-
nantische Declinatjon, wrUlie die Stäiiiiue auf C on s o n a n t e n , a»#er

auch die auf t, v und Diphthonge umfafst. Vielleicht liefse sich dieser

tnzukömralichkeit. — die gcwifs auch den Schulern auflallen mufs, welche

aus dem aclislu liinn ducii auch Lofifk lernen sollen, — durch die tin-

lerscheidung in rein vucalische und gemischt consonantisch-vocalische

oder noch besser durch die Idorse lie/itrerung «1. 2. Declination^ n)it d«ir

gehörigen Erklärung abhelfen. Bleibt doch der Hr. Verf. seinem gewiss

anerkiiioeoswerthen Principe, in der Terminologie an die Steile lodler Zah-

len bedeutungsvolle Namen eu aetzen, bei der Flexionalehre des Verbums

loider uichl Iren, wo er dt« Verba nach ihren vencfaiedenen Stamm-

veriuMlorungen im PrSaena in acht Glasaen theill, von denen uor die vier

letaterso bedeutende Namen erhalten» alai Nasal Inchoativ-, B- und

Hiaclwlacae, wahrend hingegen flbarall hei Beieiohnungen oimelnor Verba

iMr aof die Bavifferang hingewiesen iai, wobei ea dem Lemenden gewUii

tchwerer raUen mofli, eich den Charakter irgend einer 5. oder 8. Glasa«

immerfort fest nod lebendig vonohalten , als daaaeihe bei bloTs swei De-

clinationen Auch sind die OebersehriAeo 8. 12 und 17: «Anderwei-
l«k««hriti rar 4i» a»t«rr. Oyrnm 18M Vlll. H«A. 41
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tige* Voealveranderaiig, und «Amlr«* Verindeningeo n. t. w. woU'

nicht inhaltscbwerer als ZahK*R$ und auch hier hStlen «ich Namen geben

Infsen können, wie «Iwa S. 12 Vocalveranderung durch Dehnung, und

S. 14 Veränderungen mit i, Vcrinderungen durch AeaiflDilaUo^

MeUthese n. s. w. Und bei chen dieNcr $. 17. i«t et, wo ich atchen

bleiben und der Beurtbeilung die Frage untersiehen müt», ob die dort ge>

gebene, wenn auch noch so feat, nicht nur im Sanskrit begriindele, sm-

dern auch in lebenden Sprachen , a. 6. der slavisrben Analoges findende

Theorie der l^utveranderuiigen von praktischem Nutxrn oder «udi av
von unabweislichem BedCrrfhiss geboten sei. Dorf heirsi es nfimlich: ^Bt"

deutende LautverSnderungen treten durch die timgeslalfungen des weiches

Vocals io Verbindung mit Gonsonanten ein. Oft nämlich wird:

1. das c lisch V und 9 um eine Sylbe xurtickversetzt , wo es mit

dem Vocal einen Diphtböiig bildet: xsiva aus cff»-M»Stamm X9» u. s. v.

2. » wird einem vorhergehenden l assimilirt: ctiU» aus ntUm
St. erel o. s. w.

a. Kehllaute, seltener t und verschmebten mit nachfolgendem »

sur Lautgruppe 96 (tt) t tavvw aus ToeyM» $1. ttty u. s. w.

4. 9 und in ein^telnen FfilJen y verschmelsen mit nachfolgendem 1

tu ti tt» ao8 h9in St. u. s. w,

Dem AnlSnger kann und darf nach meiner Ansicht, die wohl eme

allgemein praktische durfte genannt werden, so etwas nicht geboten wer-

den« Schuler dürfen solche, wenn auch mit den besten Orundeo potta-

lirte, aber in der fertigen griechischen Sprache, wie sie allein stierst n
lernen ist, nicht einmal in Ableitungen oder Zusammensetzungen vorkom-

menden Schemen wie ffltofMr» tufftext» u^uft» durchaus weder hören,

noch sehen und noch weniger in den Mund nehmen. Sind wir doch seit

der Reorganisation der österreichischen Gymnasien su henlich froh, dsft

es von der ehemaligen Amfi fframmoHea Craeca und ihrer sehreekli-

*cben Verbalflexionslehre, die auch tum Behufe der Tempusbildong so msn-

ch'erlei schauderhaft ungriechisehe Formen slatnirte, endlich einmal auch

offioiell abgekommen (denn so mancher Lt*hrer hatte schon seit jeher

die rationellere Stammtheorie angewandt) , als dals wir wegen einer auf

dieser Lernstufe noch viel su frühen sprachvergleicbenden Begründung

neuerdings Ungriechisches sollten lernen lafaen mSf^en. Hieher gehört

auch die S. 18 besprochene SchwSchung von v in tf bei «»«eM<8ij«iftr statt

des abermals griechisch-todten St»Mo9iiftt4i, indem dlefs nach Analogie der

Lateinischen Verbalsubstantiven auf Ho von nirniv^intoi abgeleitet wiid.

Ich habe bisher viel eu wenig sprachvergleicheiide Studien, wenigstens

*) Beiläuflg gcsngt, möchte ich für die Vocale » und v statt der nicht

viel sagenden ßer.eichnung weiche den Mamen: Halb-Conso-
nanli'n vorsrhlapr»ti , was sie dorli oifjenMirh woe'^n ihr^r Ver-

wandtschaft mit j und w wirUidi sind, indem sie hier so gut den

tJebergang aus dem consoimnii>ehtii induele in du.s vocaiii^che ver-

treten, wie die Halfavocale im umgekehrleii Falle.
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Mf der tSmodlage des Sanskrit und des ARdeutsehen nnd Gothiseheo, be-

trieben, um bieria gans klar sa sehen, aber ieb weilii nicht, nb selbst

TOOi genetisehen Standpanele ans die Sonde gar tu grofs wire, wenn bei

der Bildung der Nnminalformen auf imk, — €t£ nnd — vifg wenigsten«

die griechisehe Analogie mit $utif — acri, — tm wa Hilfe genommen

wurde, was ja der Hr. Verf. an einem anderen Orte selbst nicht ver-

schmäht bat, wo er S. 147 gani oben Amn. 2 sagti «so/if^fi« fvergl.

«s— so/q—fM»).» Ich weifo wohl^ dafs hier die Vergleichmig eigentlich

die D«linong des Stammvocals angeht, aber warum hat der Hr. Verf. ge

rade nwnoif^m und nicht etwa »o^iftf« gewihltf

Bei der Flexionslehre des Verbums nimmt mein alter Schulmeisti'r-

köpf an folgendem Anstois : Die Endung der S. perw, pi. der aetiven

Ranptteilen lautet S. 74: vti; bisher wurde vr«* schon wegen der Ana*

logie mit der plural. Dativendoag et und dann auch deswegen angenom-

men, weil sonst der Bindelaut ov bei nur einfactier Synkopining (^m-

fftoir^ üt ^«^fftOtf«, aber ytQ9w%— 9i » y^^o««») nicht gerechtfertiget

erschiene. Ich will durchaus nicht absprechend jenes m vrrwerfen, ja

nach obiger Consonantenschwachungstheorie erscheint der Wechsel des t

mit « oonseqnent, und der Aeolisraus durfte sogar 9ti als urqMrQnglioh

darstellen; aber dann bitte das abnorme jenes Bindelautes naher belencb-

tat werden können, als es ^ 333 mit der blofli allgemeinen Angabe ge

•chieht, dafs Tor Nasalen der dumpfere O-Lact (o, o») als Binde-Vo*

eal diene (ov«i VocalY).

üebrigena war ich mit meinem Drtheile über des Hm. Verfetsers

Flexion des Verbnms lange im Unklaren. Das praktisch Brauchbare der

Ton mir noch etwas modificirten Thiorsch'schen Flexionsmethode, die ge>

wib auch auf Sprach•Chemie, wenn ich so sagen darf, beruht, nnd die

gans einfach alles Gonjugiren darein setst, die aua Personalendung, etwai-

gem Bindelaat und Tempuscharakter gewonnenen Tempusaosgjinge , s. R.

«,— tfffffrijy,— ^9oiuu,— Ol,— offti}v,— fMu,

—

i^ffVy — u. S. w, an den

entsprechenden, entweder orspränglich l>ald einfachen, bald kurzen, oder

durch spätere Verstärkung theils susammengesetsten, Iheilft langen Verbal-

Stamm mit der etwa nöthigen Augmentation ansufQgen, — diese Methode

hatte sich mir durch Tieljährige Anwendung bei meinen Schülern so durch-

weg leicht und zugleich richtig in Darstellung und Einübung geseigt, dafs

ich hierin stets die erfreulichsten Resultate eraielle; auch bot achon

diese Methode die Oetegenheit dar« in Besug auf s t a r k e und schwache
Vcrhalformen Analogieen wenigstens mit der deutschen Sprache xu sieben.

Deswegen wollte mir des Hm. Verf*s^ Theorie anfangs nicht recht mun-
den. Diese besteht nämlich im Wesentlichen darin, die Personalendong

theilweise abgesondert zu lafsen, dagegen mitunter den Bindelaut, den

Tempuscharakter und Verbalstamm und zwar diese lettteren drei Bestand-

theiie der Verbal formen in den einen Tempusstamm su vereinen,

d. h. zur Bildung der Tempora blofs Teropusstämme auf/ustellen , und

«war 2. B. iv—, Ivc—, Ivca—f ItXv^ Xv^t— (mit der nöthigen Dehnonft

41 •
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dti • In darni ^ittr—

—

, qnnft (ij> n. t. w.» wobei imt das m-
prftktiMba Schwanken bedeoerlieh let, dafe hier der Bindeiaul ohne sieht-

liareii Omod m dem Tempoaetamm bald hintugefSgt, bald von deonelbeik

getrennt eraeheint, wie ; llv«K»g, und wobei ferner oidit erriebt-

lich ist, woher bei MiJoofMi» in den TempoastaiMii l«#t das c her-

einkömmt — didaktische Nebenheilen , mit denen i c b mich nicht ver-

tragen konnte» Wenn aber Merto, mti$ä SpraohTerglefchung, einheitliebe

Conaeqoeni durchgeführt werden dSrfte, so dafe die TempassUmnie

rein erhallsa würden, uamlich t Iv—f kv^ Ivlh}«— t fMrrt

(für das2./lf/. aci. und mni,) 7«n^<^, ^en»^—- u. s.w., wenn femer xwi-

scben des Dm. Verikssers neuer und iwischen der herkömmlichen Teraii-

notogie ein leidlicher Miltelweg aufxufinden wSre, dann wOrde ieh ssidi

der Theorie des Hrn. Verfosser«, wegen ihrer übrigens ooBseqoenlen Dar-

stelinng, wegen ihres methodisch leichten Stufenganges und Wege« ibiw

oufiBhlbarea Richtigkeit, die so manches alte Vorurtbeil s. B. in der Bil-

dung der Perfecta anf wk—, 9a und— (-«)gar nicht mclir aulkomsM«

lifst, mil der gröTslen Freude ergeben. Doch ieh mufi diese Theorie des

Hm. Verfalsen nflber beschreihen. Nach den allgemeinen Vorbemerkungen,

unter welchen ich nur den Haupt leiten lieber Neben- und nicht hl'

storischc eotgegensetxen würde, und wobei ich nicht weife, obderln-

fiolti? richtiger Weise tu den Modle su tahlen sei, folgen die Pefsonal-

ondungen der beiden HeuptelasBen der Tempora. Sodann kommt die ssr

Anbahnung tieferer wissenscbanildier Begründung wUlkommene BenM^

knog, dafs die Personaienduogeo im Singular den Prcnominalstfimmen pt,

OS und dem Artikelst^mme vo entsprechen. Hifraof werden 5 Tempae-

stamme gröfetentfaeila für das ad. und mtd. (aber nicht durebweg, weil

auch ftfr /Itf. 3> und t Tempusstimmo allein für das poH* aufgsiiklt,

und awart

1. der Prfisensstamm«

2. der starke Aoriststamm (fSr l-l««r-oi» und l-U«<-^fMfflr>,

3. der Faturslamm (für Xv^-m und ^ptoßi^ « hier sollle

coDsoqnsnt g. 90 1 statt I und 3. Puturferm besser schwaobesand
slarkea futurum gesagt sein),

4. der schwache Aoriststamm (fnr I-Xvea und i-lvstt-fiiyv),

5 der Perfrctstamm (fßr^ S. 96 u. 97 U-XfMM^t i^'h^HfU^* t

Xi^'iutif i'U-lV'firiv and le»il«>eofMr» ; femer fQr wi-^i}»-« u. S.

wobei eben auch die schwache Form iHvna iron der starken 9^
9i|Mi uDterschieden wird)i dann

d. der s tark e Passtvstamm (fär i^^pmnf-^ und ^etvif-oops»), und

•odlicb

7. der schwache Passivslamm (fGr i-l^^if-v und Av^if-tfopoi).

Hier wiederhole ich erstens meine obige Bemerkung über das un-

piaktische. die Anfänger noihwendi^erweise verwirrende Schwanken xwi*

sehen der Verbindung der Tempusstämme mil dem Rindelaut , und ihrer

beadglioben Trennung; dann mufe ich gestehen, nicht einsehen zu Itöooeo,
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warum dai fkt. 9 nieht vom FulnnUmme 20« herkommen dürfe , es eej

demi daa « in iäluiwnfMi kurat, was ich oiebt gewiss wtirs» vmü was der

Hr. Verfafser aueh nicht sagt. Die Reduplieatioa aber dfirfte woM nicht

das Oebergewieht über das eharakleristisehe des Futural-« h^beo, welches

hier durehatis ootbig ist, indem ja Verbs, welche kein signuliiches /Iii.

«r/. und Metf. haben, auch wohl kein fUt 9 Uideo können, woraus viel-

Isicbt SU sehlieften wäre, dab die unsweifelbafle nahe Verwandtschaft des

fitt, mit dem perfieL, so begründet sie Im Allgemeinen und so deut«

ausgeprägt im Latein sie auch sein mag, im Griechischen jo-

doch sceundär auftritt im Verhaltniss sur Futuralferwandtschaft. Ferner

scheint mir die hier gegebt^ne Terminologie i schwacher itfr. » 1. ilsr., •

starker Aor, « 2. Aar» u. s. w. eben so wenig treffend in der Wesen*

beit als coarnquent in der Festhaltung des Begriffes. Nach meiner un-

lafsgeliliohen Ansicht sind weder die Tempora noch die Goi^jugatloneo

(wie dieCn lefaitere in deuisehen Sprasfabuohem vorkommt ecbwach oder

stark SU nennen, wohl aber die Verba selbst Schwach «Imlich eischsi-

DSD mir solche Verba, die nur aus einem einsigen Stamme ihre Tempo*

ral-, Modnl- und PersonaWenislungen und Vorsweigungen hervortreibei,

s. B. AoHi, y9«4»-eit stark dagegen jene, die hiesu eine mehr oder min-

der reiche Fülle ?on Stämmen darbieten , wie «üsr, — so«v>«| yöy, <*-

^eny m; 9%— — (we^—, j»«»^V-ai j töj

—

ftvxt^f

sevf , stryj«v-«» u. s. w. Dem Verbum also dörfte in der Wesenheit

das hrndicat schwach und stark beisulegeo sein in Besug auf seine

äraft, «US der Wurzel blofs einen oder mehrere Slamme hervorsotieiben,

nicht aber den neoundaren Fletionsitriebeo Wenn es dann S. 8& 346
haifatt «Oer Verbal stamm ist nicbi immer dem Prasonsstamme
gleich, sondern hiufiie ist der Prasensstamm eine Verstfirkung

des Verbalstammes« Pr. leir—o» PrSsenml. Isi», Verbalst. JUV,* so ergibt

sich doch hieraus ganx klar , dafs Itn schwach, Ih9 dagegen stark
SU nennen sei; In der Tempusstammlohre des Um. Verfalsers aber heifaen

die aus dem schwachen Stamme JUn hervorgehenden Tempora AUiso»,

dU9KO|fti|9 stark, hingegen werden die aus der Vers tarkung Uut
geblidelen Tempora UlHfifMU^ IZs^^ifv o. s. w. schwach genannt.

Ein solches Hinundticrirren einer und derselbe« BegriAibeseichnnng

auf die entgegengesetsten Begriffe mub selbst die Schüler, wenn sie

irgend denken lernen sollen, stuttig machen, und kann, wenigstens dem

Clcmeotarunterrtebte , durchaus nieht die so nothige Furderong schaffen.

Und doch liebe sieh der Sache dadurch leicht abhelfen, wenn man irgend

eine andere, treffendere Terminologie der Tempora wählen wolUe. Mübte

schon auch die Bezeichnung: erste und s weile Tempora fallen, da

sie nicht leer ist und nicht blofs nichts sagt, sondern sogfr wenigstens

in sprachhisloriscber Rücksicht Falscbcs sagt, so wäre vielleicht, wean

man neues geben mab, etwa die Bes^ohnung neue erste, alte ^
•weite Tempora vorsuschiagen. wornach in der Theorie sn den omien

alle jene Tempora su säMen waren die vom vemiirktsn Stamme kommen*
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also «jeh das Praaeiig, IQr deo praktiseben Oebraaeh jedoofa diew

MiebnoDg mit neu aod 'alt nur auf die doppelt efsebeineudeii FornMn

des sogenaiiDten ersten ood sweiten Perfectuins, Aoristes und Ftila»

rums Koxuwenden sein moebte. leb gebe hierbei von der Ansiebt aus,

dafs Id der Gesebiebte der Spraebe überhaupt bei Kiod und folk die ein-

facbsleo und kürzesten WortanlSoge die ersten aod «ItesteD Spraebwur*

sein und Stamme seien, aus deueo eben allgemaeb die Terscbiedeoen berr-

Koben Spraebbaume dureb Ansata von Aasten und Zweigen und endlick

durch Aossohlageo in Blätter und BIfithen emporwuobseo. Und wie bei

jedem Kinde das Bewußtsein des lebs (das wir darum aoch falseb die l.

Person nennM, und- das eigentlieb mit der 3. Person, in der jedes Kind

ursprunglich und lange noch von sieb selbst spricht, den Plats in der

Qrammatik wechseln sollte) und das Bewufstsein der Gegenwart da* leiste

ist in der Reihe der Vorstellungen von den übrigen Dingen und Zeiten,

so finde tob auch erklärlich, warum das Prisens und das ihm verwandle

Imperfectum von den stärksten und darum jüngsten Stimmen gebildet er-

scheint, wahrend unsere sogenannten zweiten Tempora in Wesenheit und

Form aus den' ältesten Stimmen bervorgieogen.

Doob weiter in der Darstellung von des Herrn Verfafiiers Verbal-

flezionslehre. Höchst praktisch ist die Aoordoung, dafs nicht das ganse

Paradigma des Verbums auf einmal gegeben wird, sondern data allmihlich

die oben bezricbueten Tempusstimme mit all ihren FlexionsfuncCiooen an

die Reibe kommen; das schützt gegen Abschreckung und Oeberladnng

Die Lehre vom Augment bitte vielleicht wohl besser zwischen. Prisens

und imperfectum, und jene von der Redupltcalion vor die perfeetisebe«

Paradigmen gestellt werden können. — Nach der Behandlung des Priseos*

Stammes kommt ganz passend der Abschnilt von den per^i» contraeUt,

und nach diesen oben so zweokoiilsig die Lehr« vom Onlersebiede des

Prisensslammes vom Verbalstamme, woran sich die Eiotbeilung der soge-

nannten regelmifsigen Verba in 4 Classen reiht (ohne dals von diesem

Ausdrucke regelmifsig und ich glaub«, nicht unpraktisch, hier die

Redewire, wiewohl das 12. Oipltel S. 130s « Unrege Imifsig« Veiba

der 1, Uanptooojugaiion* obige Beieiohoung voranssetzt). Diese 4 dasseii

haben nun als HauptnaoMO die vom Herrn Verfafser selbst mit Recht go-

ladelteii blobeo Zableobezeichnungen erhalten, als 1., 2., 3., 4. Classe.

Naturlich ist wohl jede (blasse nach ihrer Wesenheit erklart, als I. Glaise,

wo der Prisensstamm dem Verbalstamme gleich ist (z. B. nnd fkst

alle Pura); 2. Cl. mit gedehntem Stammvocnl («pvy in qpsvy-e», tmi und

tiinrn)i 3. Cl. mit Verstirkung durch v (^a^ zu ßdnt-a})i 4. Cl. Ver-

setzung mit i (Tcxy»» :r ««tfoai, n^oyui iMf^»t * ^«U«»
^pttvtm =-» tpcUv»), ich glaube, hier hatten sich wirkliche Namen statt

der ZaIileDbeseichnungen geben lafimi können ; denn es ist doch wirklich

unnützer Zeitverlust, bis die Schfiler mit der Benennung t, oder 4. Cl

allmählich, ohne zu irren, die benannten Verba selbst sioh fest vomteüon

lernen. Die 1. Classe s. 6. wire gleich mit dem Namen schwache
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Verba zu bezeichnen, von denen einzelne, wie ««o «iumm» und die

Slammvocalüehnungeu von tiuoc— in Tifirj— u. s. w. eben noch nieht eine

» Tenetsung in die Classe der starken Verba bedingen ; die drei Qbrigeo

Claeseo gSben dado zusammen eine zweite Hauplelasse, die der alarken
Verba mit ihren Abtheilungen als: 1. starke Verba mit reinem karien
und langen» 2. atarke Verba mit reinem einfachen und sasammeo'
gefeilten Stamme, wobei dann die Dehnungen des kurzen und die

Zusammenaeltnngen des einfachen Stammes, wie überall, besonders anf-

zttfuhren wSren* Dafs ich au der Theorie der Versetzung mit » in einer

Elementargrammatiky und mit der AuffQhrung von Verben, wie twftm und

paU» (obwohl ihnen der ilr. Verfafser durch den Aecentmangel den Cha-

rakter lebendiger griechischer Formen nehmen wollte) nicht einverstandeo

sein kann, habe ieh schon oben ge!>agt. Hatte es ja doch bei der sehlich-

ten manuiffaehen Zusammensetzung der einfachen Slfimme v«y tu tao^n^

fdl zu falXm u. s. w. sein Bewenden haben, und die spracbvergleichende

Erklärung dieser Oeslaltungen durch Versetzung mit » hatte in einer An-

merkung ihre Stelle finden können, die erst bei Wiederholung der Formen^

lehre auf zweiter Lemstufe ihre volle Geltung würde erhalten haben. —
flach der stufenweisen Abhandlung der übrigen sechs Tempusstfimme folg!

dann ein Abschnitt über die Verbaladjectiva und ein scbatzenswerther An-

hang von Beispielen regelniäfüiger Verba auf », bei welchen nach Art der

Angabe Utein. Verba, z. B. li», dSm. dedt^ datum gewissermafsen die

Coujugationsgrundformeu gigeben werden, als Yototf«» » , itu^a
xixct%a^ Y^T«eyf»cr«, itux^rjv ^ «mviog, wobei nur nach meine

Auffassung dür Verbalfleztoiistheoiie die hier gesperrt gedruckten Formen

ulierflüssig erscheinen. ~- Di« nunmehr folgende Behandlung der f»«-Gon

jugaiion (bei welcher der Hr. Verfpfser die doch historisch begründete

Neuerung scheute, sie die erste Conjugalion zu nennen) ist in Anordnung

und Durchführung so lichtvoll und bündig, durch die dialektische Schei'

dung so zweckmafsig gehalten und weifo so gut Reichthum von Ueberflufs

SU sondern, dab mau seine Freude daran haben kann. — Auch gegen

das nun folgende 12. Gap : «ÜDregelmärsige Verba der 1. Haupteonjuga-

lion* ist selbst vom Standpunete ele :teutaren Bedürfnisses nichts einzu-

wenden; vielmehr sind die hier gegebenen neuen Anschauungen für eine

rationelle Begründung der Formation sowohl als auch der Bedeutung

höchst willkommen zu nennen. Die hier erscheinenden 4 Glassent Nasal-

classe (9^ ^ 9^v<D, laß = Xa^Lfopu»^ Inchoativelasse (Verba auf

«c«), £-CIasse (y«fft = yufim, wozu übrigens auch in einer Anmerkung

einige Verba der Nasalclasse konpten bezogen werden , als iiad' » fMor^s

für fi,Bnad'riHa) und Mischclasse {iQxofiaif ^s^«» u. s. w.) könnten der

Bezifferung mit «5 , 6., 7., 8. Classe' aus didaktischen Gründen liebe

entbehren. Sehr gut fafst der nächste §. 328 die Anomalie der Bedeutung

in Eins zusammen, während wohl etwas zu spät §. 331 ein Oeberblick

über die Betonung der Verbalformen gegeben wird, was Jedoch bei ver-

ständiger Behandlung von Seite iles l«ehrers nichts auf sich hat, vielmehr

Digitized by Google



(iiH> G u r l i u s , gri«ciiiticbo Scbuigraiuiualik.

aJi «ehlifffflicb gegel>«iie Samme dwr einieln ainsuulMiulMi Mmmngffill«

recht brauchbar erscheint. Mit «beaondprcn Verbalformen des Jontsdien

Dialekte«» schlierst der 2. Theil der Formenlehre, nümlicb 4it Flexions-

lehre ab. Der ^ Theil gibt auf 8 Seiten eine vorlrefflieh dargestellte, in

den meisten KiemenUrbfichem veroiisste Wortbildungslehre io einfachen

und zusammengesetzten Formen, eine Bt i^ tbe« für die luraal in so lidit*

voller und hüireichend erschöpfender Weise nicht genug gedankt wer*

den kann.

Oeber die Syntax brauche ich Im allgemeinen nichts mehr tu sa-

gen , als dals ich sie für so vortreflftich halte , dafs um ihretwillen allein

die ganse Grammatik den Schülern von der 5. Classe an empfohlen wor-

den sollte; denn da die in der Formenlehre eingeführten Neuerungen in

der Syntax der Natur der Sache gemafs iiubezogen bleiben , so könnt«

des Herrn Verfafsers Buch neben jeder anderen Formenlehre sehr gut be*

stehen,' ja bei fleifsigen ond bereits tüchtig formell geschulten Jänglingea

könnte das private Nachlesen der Formenlehre des Hrn. Verfabecs durch

den Reis der hier gegebenen Neuheiten den gewifs höchst wuiischenswer-

tben Drang hervorrufen, über die chinesische Mauer des alten etjrmologi-

schen Systemes hinaus eine VerglcicbungoreiM in die übrigen Spraobge-

biete su unternehmen. Im Anhange «Aufgaben sur Einübung der wich-

tigsten Lehren der Grammatik* hat es der Hr. Verf. versohmaht, dem
Kohiier'schen Uhrgange so folgen, nach welchem vor allen anderen Fleito-

nen xuerst einige Grundformen des Verbums eingelernt worden nuGwn,

um sogleich alle Bestandtheile der ersten Aufgabonsatse bilden su können

-

er gibt nämlich in den unter jedem der Aufgaben stehendeu phraseo-

logischen Bemerkungen die vorkommenden Verbalformen bereits gani fer-

tig au ; allerdings wird dadurch Eintönigkeit im Inhalt« der Uebungssitte

vermieden, was gleichfalls' wichtig Ist , und es lafsen sich auch für diest

alte Methode manche didaktische Gründe geltend machen; sudem bliebe

es ja dem Lehrer immerhin unbenommen , nach der Kühner'schen Weite

anticipirend vorzugeben, und durch mündliche Umstellung der Satze Jena

Verhatgrundformen einzuüben. In der Wahl der Oebungssitze ist der Hr*

Verf. wieder höchst verständig vorgegangen; nur lufsersl wenige Bei

spiele leeren Inhaltes lassen sich nachweisen, und zwar gröfstentheils nur

in sonst auch unvermeidlichen F&llen, wie bei der Einübung der Prono*

minalformen; übrigens fand ich hier manch alten guten Bekannten aus

den Zeiten der ieeUßnes Craeeae in der seligen drepis grmnmaiiea Graeea .

Ob das beiderseitige Wörterbuch am Scblufse des ganzen ausreicht, mfi&te

' sieh erst beim praktischen Gebrauehe zeigen ; es steht aber bei des Hm
Verfs sonstiger Genauigkeit wohl zu erwarten ; dafs endlich die Au^hen
ihrer Masse nach nicht wohl zur voUstindigen Einübung der Grammatik

auslangen, gesteht der Hr. Verf. in der Von-ede selbst, wobei er aber tu-

gleich die Ausarbeitung eines entsprechenden Üebungsboches durch einen

Prager praktischen Schulmann in Aussicht stellt Zu beklagen finde ich»

den Mangel jeder Art von index und Inhaltsverzeichniis; oder tollte viel-
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ificht iliesfm Mangel eine Mager'iMibe pa'lagogische Abtiieiil su Gruuiie

Bevor ich nun zu cineni SchlufsiirthtHl über das gunzc Buch komme,

iDDchte mir der Hr. Verf. erlauben, l^inzolnheiion mehr frngewciso, als rü-

^'i'iitl zu besprechen. Früher aber nocli muls ich ihm meiiion Dank sa-

^i.n, tlaü er seine gewichtige Slimme iler in üesterreich hergel)rachten

und für die ^flmle aiiejü UtUfrlichen Aussprache der Diphthonge gegeben

iirtl, liÄch Weicher ut Rienau v«im h. tv von oi, aber auch f-v von ai und

et zu unterscheitlen sind, und dafs er fernci ^ und r im Hauche gehörig

ge«ionderl wissen will , da die richtige .Aussprache durcbauä (ordert, dafs

t und 5t Kanz brtuchlos ^'t bort weiden.

S. Z. 3 oben lieifst CS, d »fs das Spiriluszeichen ül)er den Vocal

gc-selzt wird, zu <U'iu es ^^cbo^l ; sollte das nicht genauer beilsen: üIkt

den Vucal im AnlaulY — S. 7, ^. 24. l). 2.: «der dor. Diil. umuekehrl

lan;;es ä: Alt. ^/juos, Dor. däaog^ Att. uifirT/p, Dor. uüxr}^.^ Das letztere

lieispiel paüst ohne nähere \useiii.indcr.sf Uuhl: nicfil. vseil doch das an-

dere Ii bleibt. - s, oti, t, r¥. ^, l, p, G beilsen hier Zahn-
laute; warum uicbl wie sonst / u n n l aile ? I\(jiiiien ja doch die mei«

.sicu dieser Cousouanten w«»lii ohne Zahne, aber iiiebt ohne Zmi^c au.sgo-

i>procheii werden. Lud dann wäre vielb'icbl nach der Keibeiifolj^e der

urg.inijichea ConsuuanlenbilUujkg , wie man sie an den Kindern belausehen

kann, lieber folgende Ordnung zu gel»en gewesen : 1. Lippen , 2. Zungen ,

3. kchliaule, als die umgekehrte. — S. 1), ji. ,32; «Die slunimen Gonso-

nanten sind ihrer Stufe nach theils hart, llieils weich, tbeils ge-
haucht;" ist das so richtig Y Sollte es nicht lieif^en : nach ihrer 11 auch-

Hliiff? Gehaucht sind nicht nur x» 9» sondern auch y, ^, man

horc nur die .Nuu-Griechea ihr d hauchen! Und was heifst hart? Die

ilauiit bezeichneten Conss. x, n sind streng ganz ohno allen Hauch zu

sprechen, und die ICinlheiluug iu liauchlose, srbwacii und starkhauchende

iliu tie wohl vorzuziehen sein. — S. 11, 37. 2. a. : «Der dumpfere Vo-

cai überwindet den helleren.* [Vicht auch den mittleren? E.B.

Ott s ca. Im §. 38 ist die Conlractioq von «i; übergangen. — S. 20,

§. 04, Anm. 1. Hier fehlt die Bemerkung, dafs das i im Auslaute det

Dativs sing, selten elidirt wird. — S. 22, Z. Ü v. o. Hierher gebortaa

noch mit dem beweglichen g: fjkixQt^y ttv^ig und tvd'vg, Der §, 73

Infst unentschieden , wie man z. B. ^Bxiö%ov abthcilen soll , d« die Mei-

nungen zwischen ftsx und /^e-r getheilt sind , obgleich da« erstere wohl

aU richtiger anzunehmen wäre. — S. 24, $. 82: iliyTjv (wurde gesagt);

wer wurde gesagt ? S. 25, 87 ist von einer Zusammeniiefaimg im

Innern eines Wortes die Rede, und unter den Beispielen xC^uui t^xi^
aufgeführt! — S. 2S, 99: Wäre hier nicht der so häutige Eintritt ver-

schiedener Bedeutungen eines und desselben Wortes bei verschiedenem

Accent naher zu berühren und mit einigen lieispielen zu belegen gewesen?

— S. 35, 128 wird gesagt, die Endung des Geaitivs Sing. derO-Deoli*

uatioQ sei eigeoUich o; Heimnitz aber nimmt m aeinem Systeme der
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griech. Declin.ilion (Potsdam 1831), ein dem Sauskrit'schen Genitivzeichea

;

eiits{irochcn(ies griechisches cio an, aus dem sodaiui ilie llmbildun^^cti

in 0(0 und ov keine Schwierigkeiten mehr geben. Thiersch gibt im dia

lektisclitii Tlieile seiner Grammatik ö; was nun immer hier recht scm

mag, der älteren Form— lo wegen kann die eigentliche Endung nicUl

blofses — o habi'u, und Lautvcrä'uderungen in den Suffix^^n, ohne daraus In-

griechisches %u bilden, dürfen auch dem Eiementarschüler schon geboten

u erden. — S. 36, $ 131. Hier halte bei xaVfov " vutwovv auch schon

auf mvGBoq = xqvaov^ wenigstens mit Angabe des betreffenden $. hin-

gedeutet werden mögen. — S. 40, 143, 3. «Elidirendo Stamme,*

nämlich y^vsq = ysvBj %Bq<xx wegen {xsquoq) und ftsi^ov wegen (lASi^oa),

Sollte nicht statt ElidireDd eine andere Terminologie hier am Orte,

um der Bezeichnung Elision ihre vocaJtsche Natur, und der Schüler vor

Begriffsverwirrung zu bewahren sein? — S. 44, $. 156. Hat nicht %6ffV£

im Accus, auch x6qv9v^ — S. 75, §. 230. Wäre statt Binde-Vocal

nicht richtiger Binde- La at zu sagen, mit der Bemerkung, dafs dieeer

bald Vocaly bald Diphthong sei ? — S. 81. Durfte es hier nicht zweck-

mälsiger erscheinen, blofs den Contractionssylben gesperrten Druck zu

geben , n&nlich tift
\
m\ iiat statt t

|
i

|
fi |

ca
|
/it

|
or

| » ? — S. 86 , $. 248.

Wäre hier neben nXi» — xXv ii. s. w. nicht auch aber x^'^ etwas iv

sagen gewesen ? — S. 89, §. 256, heifst es unter andrem, dafs der starke

Aorist überhaupt nur von Worzelverben im Gebrauche sei. Diese

PafsuDg kann den Schüler leicht verwirren, da ja auch Iv» b. B. ein

WurEelverbum ist; es hiefise wohl genauer: nur von consonant iscil

im Stamme auslaufenden VVurzelvcrben oder sogenannten Anspvriff.

^

8. 91, letzte Zeile des §. 261: «Die Ausnahmen d. b. Futura mit kurzem

VocaJ 9, unten §. 301.* leb mufs gestehen, da6 es schwer zu erralhcu

sein möchte, was das d. h. bedeaien solle. — $.92, 264. Hier wire

noeb xat^ovfiai und itsvaovpMi zu nennen gewesen. — S. 95. 3. Z. v. o.«

«« wird nacb i und 9 zu cL* Pur den Fall nach p ist ein Beispiel gege*

ben, aber nicht für jenen nacb t. — S. 97, §. 273. « .... die Redupii-

ealion, welche in der lieget im Anlaute .... eintritt Sollt« woU
beilsco: immer im Anlaut des Tempusstammes. — S. tOO, Z. 5 ff. ob.

Hier gehörte zu nhton^pu u. s. w. auch sAo;|^cr. — S. 119, Z. t v. ob.

Neben et^trkömmt wohl auch f^y vor? — Auf den Seiten 122. 128,

130, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141 ist es recht bedauer-

lieh, wabrzonehmeo, dafs die so zweckmäfsig ein geführte prosodisehe
Bezeichnung der SCamrovocah in den Gonjugationscatalogcn der Verba auf

IM und der unregelmäfsigcn Vcrba nicht consequent durch geführt ist,

indem eine M^se (es sind ihrer über 50) von Stammvocalen, deren Quan-

titüt nicht von selbst bestimmbar ist, unbozeicboet geblieben ist; ich

halte diefs aber wohl meist für ein typisches Gebrechen. — S. 197. Wire

bei 5.t Ivfrii^A nicht die dialektische Bemerkung zu macheu, dals die

poetische Form inii<itto9tci gebräuchlicher sei als die attische Iq^ ....t

So dörfte es auch lücht überflüfsig gewesen 6ein, bei den verbU auf— i^m
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zu sagen, dafs lüer das « episch lang, allisrh kurz ist. — Zuträglich

wäre 08 ferner, wenn in dt-n VerzrichnlsstMi I i uiiregeluiäfsigen Verba

die alphabetische Ordnung stionger eingchaiteii erschifiie. — S. 135 ver-

misst man bei fftfp^axoj die Formen avtQiig und extiffjvm. — S. 145,

§. 338. Dial. ist die Kcde von der Anknüpfung eines # an die Verbai-

slamuie bald durch a, bald durch f. Hier fehlt: und durch v, wie

auf Seite I3ö. Z. b ob. das Bei55pii'l : rpd-Cvto [Scbenform f^^ivv^<o zeigt.

— S. 150, 5« ^-'2- Auch hier wäre die gewuhniiche Kürze des * in den

Adjecliven auf - imq m liemerken gewesen. — S. 153. Hier wird die

durch verschiedene Belonung unterschiedene B« ikutnng der Zu$»aiumeu-

setzunsren wie /ÄJ^T^oxToroi; und jit/jrpoxroi'Og vcrinussl — S. 177, $ 459.

A. b. „ xara = getien ; " zu beuierken wäre! im feiiuliichen Siinie, —
S). 179, 464. C. a. „ ufr« = in dir Mitlr, unter;* hier wäre es nicht

überflufsig hcizuselJEf-n : im Sinne der Bewegung. — S. J86, 482. Ist

q>oßeoiiat rein äeponens? Gibt es nicht auch ein cpoßia'i — 8. 206,

5'>r>, Z. 6. a^fAOs als. wenn/ ••oüle als poetisch bezeichnet sein, was

si>n><t drr Hr. Verf. nicht leichi verüilst. — S. 208, 5Ö5 ist tov incci-

vitaifai aiiticipirl, indem die Lehre vom InUnitiv mit dem Artikel erst

§. 573 eintritt. — S. 211, Z 3, 4 v. ob. Die allzugrofse Sparsamkeil

mit Unterscheidungszeichen ist manrlimal recht störend , und raubt die

Zeil, die der karge Sclireilier geworuieii hat, dem I.eser doppelt. So

steht dort: „Prädicalive Beslimiuungen die sich auf eiocQ Genitiv oder

DhIiv beziehen können in diesen Casus treten.* Diesen Satz mufs mau

noihwendig zweimal lesen, um nur die grammalicalische Fügung zu er-

falsen, weil oliiie Beistrich zwischen bezichen und können man die-

ses können beim ersten Anblick leicht zu: beziehen nehmen kann.

—

S, 212, Z. 1 v. ob (fKvQOg dia ro cpilofia^Tjg uvai'' u. s. w. Dieser

ISomitiativ qpiX. in Verbindung uüt dem Accusativ tö Hvat, verdieote wobl

etwns beleuchtet zu werden.

Die neuere deutsche Orthügraphi<', welche zum Theil auch der Hr.

Verf. angenommen hat, und nach welcher Adjectiva, wenu sie substanti-

visch auftreten, nicht mit grofsen Auf in-vi)iii hslalien geschrieben werden,

Ihut der Deutlichkeil gar oft gewalligcu Abbruch, wie diefs S. 212, Z. 8

der Fall ist, wo es heilst: «Glück wider Verdienst wjnl uüverslcändigeu

Anlals zu schlechter Siunesweise ; * wer mufs nicht beim ersten Lesen

unverständigen Anlafs" zusainrm nm iimi'n, für den Objertsaccus. hallen,

und ein IransiliNcs Verbum n w irlen, während doch „Inverslaudigen" der

Dativ und «Anlafs** der Nouimativ ist? Sagt doch der Hr. Verf. S. 213

III den letzten zwei Zeilen ^selbst: «Wie jedes Adjectiv wud auch das l'ar-

licip durch Vorsetzung des Arlikels zum Substantiv: oi na^ovxig, und

er läfst sich dennoch von der leidigen ^euerung Innreifsen, zu schreiben

die anw esenden mit kleinem a , w ahrend er doch alle andere Subslantive

mit gro Isen Atiiang.»»! in h>lal) ii schreibt. Da hielt ich es lieber mit Grimm,

keines grofsen Anfangsbuclisl.iben zu setzen, au fser bei eigenen Namen.

Auf S. 2i3j ^77, könnte eine nicht ferne liegende s|>rachvergleicbüude
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ErläuitMuitg des Infinitivs statt de» linporativ» nicht sehwkii. — & 217,

589. Wenn es hier heifst, dafo das Partieip ähnlich wie der InBniÜT

zur Ergänzung eines Verbums diene (z. B. xtiq-o^ccs ^z^i* ^ dnrfte dIeCi

zu nllgcmoin gehalten, uud nur auf einige weiter unten augcgebeos

Gattung?n von peräti su beschränken sein ; famer wärt auf dcndbes

Neite Z. 6 v. u. der Satz: 9uneXm momv ixmw besser initt «kb fdm

fort WoblwoUen su hegen» «i aberselten, als mit: «fortw&breDd hege icb

Vf.* S, 295» Z. 5 V. IL ist in dem Satse: «ov« Hvaw ^f-rit»-

fMBV 9h9m^¥tl9* das f»n anücipirt. & 232, $. 62& liier febU bei H
die Bemerkung: immer po^it positiv. — S. 236, Z, 10 ff. v. ob.: «»«u-

nivoiisv 9mg ipoix '&iui z6 ätofifotijQiov, wir warteten bii das Ge(aa(diib

geöiTuet ward;' wäre da nicht: würde »Utt ward besser am PlatisT

S. 345. V. vorletste Zeile. Hier ist unter de« Uebungssitien für die

i-Dedination «coy »ofutp» anliclpirt & %b6, letzte Z. In dem Sali e

'£yvf«^tv ii9Ue6pu ctu&f^ovg dw» u. s. w« fdilt umukÖmoUcher Weiss

das 6ubject.

Was die typographische Ausstattuug des Buches betrifft, so siaGi

man gestehen, dafs sie seit Meneobengedenken die beste ist in 6riecbi>

scher Fflansung aurOetterreichiseheiD Boden ; gleichwohl halMs ich auÜHf

den die ganie totste Seite füllenden Berich tiguugea noch folgoode Druck*

mangel bemerkt:

2(1. Z. 8 v. «tebt 91701 st. ^qav«— 8. 27, Z. 13 f. a ond

vorleUte Zivile ov st. ov.— S. 35, Z. i8 v. 0^ fehlt vor XJ^tif^ der Art 4*
—

$. 45, Z. 5 V. o. Off st. sog. S. 75, Z 14 v. 0. sollten die Worte t «diifch eims

Bindevocal* gesperrten Omck haben. -~ S. 77 gaos ot»en leehts: ivat s.

limv St. l«-e»«r u. Xv^. — S. Iii, $ 302, 4. Ilodussylbe sL liodm-

sylbeo. — 8. 120, Z. U y. o. ^^^,^y sU n{i,nv.^ S. 12&, Sr. 22 OfW^r

v9pA st. ^fi . . . S. 133 . Z. 7 V. 0. vMi% st, vKi% . ond Z. 14 v. o.

ii^€nn st 4ß . . .
—> 8. 160, Z. 8 V. o. sollten die Worte t g^niMi*

entweder gonporrt gedruckt sein oder einen Doppelpunct vor sieh haben.

"

8. 161, Z. 13 V o. TOtf« st toh^. ^ S. 171, Z. 13 v. ob. « st ö; ebm

so 8. 184, Z. 2 V. o. — S. 175. Hier sollten die einielnen Prapositioom

etwas welter gegen die Milte gestellt tein, damit sie aus der Reihe dff

Zahlen und Bucbstabon besser hervortrfiteo. — 8. 209. Z. 1 o. eew*

st vet . . . . ^ 8. 211» Z. 14 v. a. stellt wenn et wem. -
S. 219, Z. 14 V. o. fehlen twischeo Lage qod wäret die Worte: wie

wir. 8. 222. Z. 10 v. o. ^i^ st qf». — 8. 234, Z. 8 v. o, «ig st

8. 235, Z. 12 V. u. iiPÜut st i^WiMt und osi^/ner st ... — 8. 248^

letste Zeile: i^ptvfM st iqftvytP, so auch 8. 266, Z. 10 v. u. sIk« stall

ttnw. — 8. 270. Z. 9 v. u. tov st. vei^. & 273» Z. 15 v. 0. Bim9

st JUWs^. — 8. 279, Z. 16 V. n; ^ott;;^^^^*' st ^
Diid nun suro Sohhifsurtbeil. Wenn tob auch t» diesem, wenn m

in Besiehung auf das Buch an sieh irgend gru&dhiltjg sein soll, vioht 4»

Dötbige Gelehrsamkeit auf spriehvergleiobender Basis habe , so i6hle iek
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mich doch tom St^^mlpuncte vieljähriger l.ehrerfahi unp Imufiu und bin

ich auch aufpcfordcrt worden, ül»er die Anw cndbarktil dieser Grammatik

iu der Schule ein \N ort /.u sa^en. ('nd hier oiufs ich, bei aller sonsligen

Vorlrefflichkeil dis Buches, f^eHlehen , dals dasselbe, wetzen mancher ohvn

erwähnter etytnoiogischer Binrichlung und unter den bislKiiciii l,< hioi-

und SohülciVerhältnissen an den östorr. Gymnasien in dt'U ctsUmi firuMln-

schtii Lolirjahren niinilich in der 3. und 4. Chisae weder jetzt srhoii, tiuch

vielleicht überhaupt in seiner joUifien Gestalt einzuführen wäre, dals es

\^oUl aber von der 5. Classe an vorliinfi'; blof^» der Syntax wegen Auf-

nahme verdiente, und unter der Voraussetzung , dafs mittlerweile eine be-

üomk re I onii« ii-l.ehre mit einer dem Buche des Hrn. Verf. adäijiiah n I tr-

cuinülü^ie in die 3. u. 4. Classe gebracht würde, auch in seinem eiymo-

logischen Tlieile von der 5. Classe an bei manc4ier erläuternden Zuthat

von Seile des f.ehrers mit grofsem unlierechenbarem .Nutzen konnte ge-

braucht werden. Denn das ist nicht zu läugnen . dafs von diesem Buche

an eine neue Aera in der griechischen Grammatik im Anzüge ist, die wie

alles Neue anfangs ihre gcwalligeo Widersacher tinden , die aber dennoch

nicht verfehlen wird , mit ihrem Geiste die alte Methode zu durchdrin-

gen. Wenn es unumslöCilich wahr sein mag, dafs auf unterster Lernstufe

eben nur Material stt flaniaieln sei, 80 kann es doeh auch nicht anders

als höchst ersprierslich stiio, wenn dieses SacDOieln ao der leitenden Hand

des Lehrers mit scbeiolHir sufilligeB DmUieke auf nahe liegende Anaio-

gieen sowohl der griecliiseben als auch anderer Sprachen betrieben wird,

wobei gerade das polygotte Oestreieh höchst günälig gestellt ist, indem,

was lob nur weils, im Slavisehen t. B. abuticha Versolxungen mit t sich

ergeben wie »«sv» oder eigentlieb mnf in nvtiiKo , (abgesehen von den

romanisehen Sprachen). Aber bei diesem Hinweisen auf fremde Analo-

gieen mulste ein schwer tu bestimmendes aber streng eimubaltendes Mab
gehalten und durchaus nichts^ 0 n griechisches geboten werden. Dieses

Uab aber ist in der vorliegenden Grammatik , waa auch bei einem ersten

Versuche auf ganx «neuer Bahn kaum möglich war, noch nicht gelroCTen.

Des Herrn Verfafsers Buch setst Lehrer voraus, die ganz e i g e u tl i e h

e

sprachvergleichende Studien gemacht haben mülsten, wenn sie, was sie

doch sollen, über ihrem Li^hrstoffe stehen und nicht linguistische Geeroni

sein wollen. Mit dem MofiMn Studium specieller Werke in dieser Beaie-

bung , wie B. 6. des vorlrefflichm: «Sprachvergieicbende Beitrfige auf'

griechischen und lateinischen Grammatik* von demselben Verlader, der

die vorliegende griechische Grammatik gesGhriri>en, und ähnlicher Bücher»

wie etwa «Das System der griecb. Declin. von Reimnils* könnte es durch-

aus nicht abgethan sein; es rnüfste uoabweialich an die Quelle selbst, an

Sanskrit u. s. w. gegangen werden. Ob aber diese Forderung zumal an

Elementar-Lehrer tliunüch, ob sie wob) selbst rüthlich ist, dürfte sehr in

Frage su stellen sein* Das Bewufstaein des Besitzes so reicher sprachen-

strahlender Lichtfülle im olympischen Haupte des Lehrers wird leicht tur

argen Verlockung, mit diesem Glanie auch die armen Griechen - Zöglinge,
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die noch tnf der Erde wallen eollen, cu philologischen SchaftenDiioaii

so doiQhblenden. Eine weitere Bedingung, die .vorliegende Grammatik

sitr Einführung in der 3. und 4. Cla^ su empfehlen« wäre die Mög^
lichkeit dieser Einführung an allen osterr. Oymnasien. An dieser all«

gemeinen Möglichkeit ist aber vor d«r Hand aus bekannten Gründen

ganz absonderlich zu zweifeln $ ist die Möglichkeit der Einführung aber

nur eine theilweise, so steht heim Wechsel der Gymnasien yoo Seite

der Schuler und beim Eintritt neuer Lehrer schon wegen der neueren

Terminologie die griulirhste Verwirrung zu befürchten.

Und 8omit scheide ich von dem Herrn Verfnrser mit der uberzeu-

gungsvollsten Anerkennung seiner hochverdienstlichen Arhcil in methodi-

scher Beziehung überhaupt und insbesondere auf sjrntaklischrm Gebiete,

und mit der sicheren Voraussicht, dafs ihm auch auf etymologischem

Felde seine neue Pflanzung dereinst die errreulicbsten Früchte tragen Ti ird,

wenn sich erst unser heimatlicher Boden und die neue l'flansung selbst

gegenseitig werden .icclimatisirt haben.

Prefsburg. A. Th. Wolf.

Einige Briefe des M. Tuliius Cicero, geschriel»en in ri^n .luhrtü

704— 706 n. R. E. beim Aiisbrncho und wnUvcml des Üiir-

g'erkrieges zwischen Caesar und INnüpejus. Mit dt ulschen An-

nurkungen zum Schulgebrauclie. Brunn, K. Winilter. |8d2.

Vlll. und 147 S. 8. — S6 kr. CM.
•

Der Organisationsentwurf für die österretchisehen Gymnasien bat

der sechsten Glesse in der lat Prosa eine Lecture zugewiesen , aus der

die Schuler Bom In der Zeit der Parteikimpfe zwischen Optimalen und

Ignobiles und im üebergange zur Monarchie genauer kennen lernen sollen.

Neben den vorzugsweise hierfür bestimmten Schriften sind einige die Zeit-

verhSItDiCra charakterisirende Briefe Cicero's zu lesen, deren zweekmifsige

Auswahl dem Lehrer flberlafsen bleibt. Der ungenannte Verfasser des vor-

liegenden Buches hat, wie er in dem Vorworte S. III sagt, daraus Ver-

anlafoun^ genommen, einige Briefe dieser Art zusammenzustellen, und hat,

«um die l'räparation zu erleichtern,* deutsche Anmerknn^rpn beigefügt*

Diese SammluTig, welcher Orelli's Text zu Grunde liegt, schliefst sich mit

ihren sochsunddreifsig Briefen eng an Cäsar's bellum cMie an. Die mei-

sten derselben fallen in die Zeit von Cicero's Rnckkehr aus Cilicien bis

SU der Ueberfahrl des Pompejus nach Griechenland und beziehen sieb also

auf die Ereignisse nur weniger Monate. Die übrigen Briefe sollen nnch

des Hrn. Vcrfs. Aeufseruug S. VII nur dazu dienen, über Cicero's Thoil-

nahme an den fcrnnreii Regebenheiten bis zu scitier Rückkehr nncl» Italien

zu belehren. IVatürlich koninicp Ihm dieser Auswahl hcsonders die Briefe

an Atticus in Betracht, welche Schritt für Scliiitt den Ereignissen foljeen

und in denen sich Cicero am olTenslen über die Begebenheiten, wie über

die liaudcludeu Persouea ausspricht. So sehr nun auch der angegebene
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Zeilr.ium und die demselben aogeböreodeo Briefe daiu eiokden mochten,

die vorliegende j^atnraiung in der von dem Hm« Verll befolgten Weise to

beschranken , so mufsle doch des Bedürfnis der Schule mafsgebend sein,

und es war noUiwendig, einen weiteren Kreit der dsmaligen Begebenhei-

ten und Verhältnifse sn berücksichtigen. Denn in der CUsse, für welclie

diese Sammlung bestimmt ist , wird Ja «nch noch Sallnst's Citiiint geie*

seu. Zwar sagt der Hr. Verf. in dem Yorworle» er sei, wenn dieses erste

Heft als brauchbar erkennt werden sollte, nicht abgeneigt, auch andere

Gruppen von Gicero's Briefen anf ihntiche Art itim Schulgehrsucbe zu-

sammenzustellen ; aber die Anscheffbng mehrerer Hefle, die ja erst susam-

men den fSr die Glesse erforderlichen Stoff bieten wurden, nimmt die

Geldmittel der Schüler alisu sehr in Anspruch, wfibrend gerade eine sol-

che Sammlung von Cicero*s Briefen, die, gegen die übrige Leetüre der

Classe gehalten, aar Nebensache sind, sich durch WoblfeUheit auszeichoen

sollte. Aber auch für den engen Zeitraum, den der Hr. Verf. charakteri-

siren will, bitten an die Stelle einzelner Briefe, die aufgenommen sind,

passendere gesellt werden können. Der dritte Brief der Samminug be-

spricht groCientheils Privatangelegenheiten von geringer Bedeutung und

auch diese nur in karten und nnsusammenbangenden Bemerkungen ; eben

80 sieht in Br. IX und XV nicht viel wichtiges. Aoch konnte hier und

da schon Cicero's eigene Aenfserung, dafs es ihm an Stoff lum schreiben

fehle, oder seine Entschuldigung, dafs er dem Atticus so vieles so oft

schreibe, Bedenken gegen die Aufnahme solcher Briefe erregen. Vgl. Er. III,

IV, XI und XXII. Es liegt in der Natur der Sache, dab sieh der Brie^

steller gerade in diesen Briefen mit seinen EmpBndungen und Gedanken

in den Vordergrand drängt, und es ist eben so natürlich, dals er unter

dem Einllulse derselben Verh£ltnifse hfiufig dieselben Betrachtungen an-

stellt; aber es war eben darum desto sorgfältiger daraaf su sehen, dals

die Sammlung nioht su einer Geschichte Gicero's für jene Zeit würde and

dafii sie nicht gar su sehr einen pathologischen Charakter erhielte. Wir

begegnen jedoch in den aufgcuommenen Briefen ofl denselben Klagen und

Aosdrüekes der Onschlüfsigkeit und Bathlosigkeit, demselben Tadel gegen

GSsär und Pompejus. Gleichwol war es nicht schwer, aus den Briefen

Gicero'i, welche in dem hier berücksichtigten Zeiträume geschrieben sind,

solche auaiuwahlen, weiche einen mannigfaltigeren Stoff enthalten und ein

allgemeineres Interesse haben. Die Schüler, die weder Cicero's Charakter»

noch die Schwierigkeit seiner damaligen Lage gehörig su würdigen im

Stande sind, werden sich aus den Briefen der vorliegenden Sammlung, in

denen seine Sdiwäcbe unversohleiert hervortritt, leicht eine üble Meinung

von ihrem Autor ^ilden ond dann su der darauf folgenden Lectfire der

Reden ein störendes Vomrtheil mitbringen. Der Herausgeber trSgt sogar

selbst durch eigene Bemerkungen dasu bei, indem er S. 41. 64, 129 Irr-

thümer Cicero's unbegreiflich und S. 96 sein schwanken in dem Vrlbeii

über einzelne Zeitgenossen aufserordentlich nennt, ohne die Umstände in
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Belraeht su tieheo , «os dcoen diete Krteheinangon ihr« Erklamag nod

Milderanj; «rlulten. '

Nach Welofaon OrundpfiUen und mit welcheo Hilfenitteto der Ca«

in«ular abgeMt sei , wird nirgends gettagt. E« beifst nur in den Vor.

Worte, die Erläuterungen aeion beigegeiien worden, um die PrSimratlon in

erleichtern. Ref. will an dicee beüeuklichtin Worte keine weitoron Bemer-

kungen anknöpfen, sondern sogleich zeigen, was der Hr. Verf. geleistet

hat Es wird m untersuolicn soin, oh er nuf {e»ter wiss^nscba Hl icher Ba-

sis Andeutungen und Ftngerxeige giht, welche eine gründliche Vorbcrei-

tiing m fördern verniügen, und ob er uberflöfsiges und allso sehr er*

leichterndes ausgeschlofsen hat.

Dem Vorworte folgt eine Einleilunct (S. V— Vfll), in welch^^r kun

von der Geschichte und Wichtigkeil der Cicoroninnischen Briefe und vou

den aligemoineu hisforj^rhon Verhfiltnisson gehandelt wird , deren Kenntnis

bei der Leclüre der voiiioüfMKlcn Sanimliinp nothwendig ist. Die Kinlei-

tung läfsl im Eingange hin^t htln h der (Jenaiiifzkcil manches zu wiinsriicn

übrig. So hat en unch der liaistellung des Ilm. VeiTs. den Ansrhrui, als

seien Cineros liiiefe i^rlion von der Zeit an, wo sie gesammelt worden

sind, nicht beachtet worden, lereier fällt Petrarca'» Entdeckung in daf

Jahr 1345, nicht 1375, wie fälschlich auch von Moser in der Eiulciluug zu

seiner (Jebersetzuog der Briefe an i^uiulus Cicero und Biuiu« 9 an-

gegeben ist.

läUt sich nicht läugnen, dafs das historische Material von dem

Brn. Verf. mit Fieifs zusauimeugetragcn worden ist; augenscheinlich hat

er diesem Theilc seiner Arbeit , in weichem er hauptsächlich den Anmer-

kungen Moser's folgt, die meiste Sorgfalt gewidmet. Doch i^it es Ihm nieh|

immer gelungen , das Uattrial kh bewältigen , und von den Mittolii , die

ihm Bugänglich gewesen sind» einen richtigen Gebrauch an machen. Ferner

hat er nicht genug (eslgehaUen, dafe hierbei die Tendena des Bunhea bo*

stimmte Oreoien fordeile, nnd dals nnr du sum Terstandoifse da« Teites

durchaus nothwendig» ««ftttnebmen war. Er teheinl mehr sein Yorrilhig«»

Haterial ansaasdiiitten, als es dem Beböler mit Bedacht nnd Aoswabl sn-

sumemen. Br bringt maucfaes bei, was wenig oder nichts sur GrkläroiB

beitragt 2. B. Ifibl er S. 47 sn den Worten eü 0itim tmmm PUmUi
0Ö§euriUi rier Stellen ans Cicero und Qufailiiian abdrucken, in denen der

Stil Plato'a gojwiesen wird. Die Erwihnong eines Landsitses bei Fednm

veranlabi 8. 115 die Nolit, daCi auch TIbull, der doch den moisten Schi*

lern onbckamit aeitt wird» bei dieser Stadt ein Landhaus besessen babe^

nnd diese Bemerkung wird sogar mit einem Gitnt ans Horas belegt. Bcr

Name der bekannton Insel Malta führt S. 134 zu der nicht «fnmal sicher

stehenden Angabe, dafs von dort die ScboofsbQndcben der Römerionea

gekommen seien, und damit wird in wenig aebicfclicher Weise eine No*

tit ans dem Leben dos Apostels Paulus tnsammengestellt. Die Cilate «oi

Horaz sind unnütz; denn aie geben unwesentliche Notizen, die der Sebü-

ter entweder nicht gehörig veratebt oder doch bald vergilat, weil er von
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dm INcbler noeh niehU geleien bat. Und was •ollen Talleyrand und

NapoiMD S. 4tl| was soll eine Verroulliung Ober das deiitsebe Wort «pa-

ohen* 8. 27 in einer Anegabe von Cicero's Briefen 9 Dergleieben Beiweri[

lenkt die Aafmerksamkekt des Sobalers von den «lebligeren Dingen ab.

Im allgemeinen ist die Pafstmg der Anmerkungen brell und weilscbweiflgi

hier und da verrilll die Darstellung in den Ton einer Abhandlung. Vgl.

8. 3, Anm. 7, 8. 7, A. 27 und 8. 10, A, 5. Bs aebeint nicbt , als hätte

der Hr. Verf. planmifsig naeh Kuno geatrebt Oleicbwohl ist dabei nicht

immer Voilstiodigkeit und Klarheit erreicht» wie 8. 36, A. 5^ wo su be-

merken war, dafk erat aus der Vergleiehung der besprochenen Stelle mit

den Briefen an Attieus die erwähnte Abeicfat Gieero*s hervorgehe.

Hinter den Anforderungen, die man an eine for die sechste €laase be-

stimmte Ausgabe stellen mnfs, bleibt die sprachliehe Erklärung suruck.

Bei der Ucture der alten Autoren soll sich ja der ScbQler nicht auf ein

oberflächliches Oeliersetaen beschränken, sondern er soll in den Organismus

der antiken Darstellung eindringen» um ein gröndliehes und aUseitigrs

Verständnis des Textes tu erreichen und sogleich sich in d^r praktischen

Anwendung der grammatischen Regeln zu befestigen. Aber hierf&r ist in

dem Buche fast nichts gethan. Es finden sich nicht viel über swanxig

Anmerkungen, die man etwa hierher rechnen kann, und von diesen be

treflien noch dasu mehrere die rhetorischen Figuren und enthalten auch

nicht mehr als die Namen derselben. Wir erwähnen einige Bemerkungen,

welche wirklich die Grammatik angehen. 8.30 wird die Bedeutung des obl

4iUol, statt dessen man ein constmirtes Parlicip erwartet, angegeben,

wenn auch weder aus der Ersehrinung an sieb, noch mit besonderer B«-

rücksiehtigung der erläuterten Stelle nachgewiesen. S. 101 heibt .es:

mfibUr, pfo eonere»,^ Als ob Cicero aus blofser Willkiir oder hocbstemi

der Abwechslung wegen auf das vorhergehende beüum emäek U exMo-
smm jetxt erudeiUa$ folgen liefse. S. 11t ist die Erklärung des söge*

nannlen dath. etMeui nicht erschöpfend und scharf. Da der Hr. Verf.

demselben eine elgenthumlicho Bedeutung suerkennt, so durfte er ihn

nicht pleonastisch nennen. 8. 121 wird in den Worten pottguam Cae-

sturem emnenerim sententUuiQUe ehu, qtuUU /teMr« tuet p&rta

rUit eognoMrim die Btrllong und Beseichnung des Acc. eementlämpu

als Hellfnismns beieichnet Aber damit wird unter einer sehtlnbar wis

Mnscbaftlichen Bemerkung die eigentliche Erklärung der Sache bei Seile

sesoboben. Nach welchen Declinationen eerperaetrum, eompiüm und

gßitmb flectirt werden, war 8. 9, 31 n. 49 Schülern der 6. Clane nicht tu

sagen. Nur ero ehisiges mal , und swar 8. 91 , ist Pulsche's Grammatik

eitirL

.Die Weise aber, in welcher dar Hr. Verf. selbst die Regeln der

Orammatik beobachtet, befriedigt noch weit weniger; denn es ist doch

befremdend, wenn man 8. M in einer Anmerkung kakeMr statt Mate

tefur liest. Ferner wird in einer indiroelen Frage S. 104 mmUant, nar-

roHt (mufs heifsen mmUafierHU) ergäut In der Phraie €H'cmmMiUii$oMMi

2riU«lirill l«r ihm Mt«rr. Oyma. Vllt. Hell. 4^
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iiruere, die S. tlO , A. 13.« als Erklirnog der Worte iUitc ire g«g^
wird, -durfle weder der Lexikograph du Snbtlantiv «oerkenneu, noch dtr

OraoiiBftUker den Dati? gant in der Ordnung finden. Cicero't veraiiMhl«

Briefe beifsen bei dem Uro. Verf. durebgSogig tpMoiae aä tUurmtM*

Nach der beträchtlichen Zahl gewifser Anmerkungen tu urtheUea^

hat der Hr. Verl eine andere Seite aeinet Commentars für weit wichtiger

und nothwendtger gehalten, aU grammaUache Dinge, und eine aolcbe Art

von Naebhilfe mubte ihm allerdings wesentlich scheinen > wenn er sieb

einnal vorgenomoaen hatte, dem Schüler «die Präparation zn erleichtern**

Das Verfahren besteht zum Theile darin, dafs der Hr. Verf. an mehreren

Stellen den im Texte gebrauchten Ausdrücken andere substiluirt oder

Worte zum leichteren Verständnis ergänzt, l^iese Anmerkungen setzen aber

bei einem Schüler der sechsten Cl-issc fiänti^ gar zu wenig Gewandtheit

in der Auffafsung lateinischer Sätze voraus und erlcirhlorn in ungdiür-

lichem Grade. Aufch sind sie nicht immer penau und nrliti- .So tiiii>t

S. 110, 14: Jmplorure fiikm i.e. auxiltum* al^ oö ftdes und auxiUum

gleichi)edeulend \*äreu. iu den Worleu qut no&tra Iradidit wird S. 67

ergänzt bona, das doch unmöglich aus^elnssen werden kann l>eii Genilif

in den NN orten etti (id) erat ütiibenuioms s. sä l^aiui sich der Hr. Vf.

nicht anders erklären, als durch Abhäugigkeit von dem hinzuzudenkenden

res. Bei einer solchen Weise zu erklären mufs luaa geradezu annehniJ^u,

üdis dtc aUun Auloit-a nur niicn Auszug von dem gegeben haben, was

siu eigeuthch hätten schreiben sollen. S. 13ti heilst es iu eiuem Briefe:

Scribendutn ad U existimati et pro nottra benetolentia peiendum^

iie QUO progredererU proclinata iam re^ quo iiüegra etiam progre-

ätenäum nen esisttmaueg. Daau wird bemerkt: ^ quo, d. i.

tmpore , quo km procHnMa re§ «H,» Die Worte des leitet sind »
deutlich t dafo man daa Versehen unerkUirlieh findet, wenn man niehi an*

nimmt» der Hr. Verf. aei durch Wieland'a oder Moaei^a Dehenetiung, die

beide dem Deutschen Rechnung gelragen haben, irre gef&hrt worden.

Weit häufiger noch gibt der Hr. Verf. fQr einzelne lateinische Auf-

drücke und ganae Phrasen die deutsche tleberselaung. So öbersetat er

i^ppUiuto, wemram faan» mupUkme oMMgut^ ja äedUa $pera an xwei

Stellen. Femer heifat es 8. 10 1 MflttentU rtUioMm kapere, den abw«>

senden beriicksiehligeo.* & 90« «MSfm admUi$8e 9ideorp ich glaub«

mir Schmach lugetogen lu haben,* wobei nicht einmal das nothwendigs

wttäi hinsogeaetst ist. 8. 137 s «ear fimert, anf dem Marsche.* Der

ficfa&ler wird glauben, ea müfsle eigentlich in itinere heif^en. 8. 4s «Irirfli-

^ 99ro Mlmui agi mn potest^ et de triuwpho ambUiose, et de repu-

biica tibere, beides aber, Defricdigung des bhrgeizes durch den Triumph,

und Erfüllung der l^flichl gegen den Staat durch unparteiisches Benehmen,

läfsl sich nicht erreichen/ was trotz aller Weitschweifigkeit den Sinn der

Stelle nicht überall trifiPl. Und so geht es durch das ganze Buch. Der

Hr. Verf. folgt hierbei oft den Debersetzungen \> ielaud's und Moser s, ja

er folgt seinen Führern so unbedingt, Uafa er sogar Worte aus dm Zu>
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snuimenhange, in weichem siu uei diesen itchi'ii, iciInI im i il.tiior die von

ihm aufuonominon«* Plirase unverständlich macht, /u den W orlen S. 27:

asu/s et ri'ipublicae copiis confldehai* bemerkt er: aSUis cnpHs , mit

«seinen Truppen,* weil VViflaiiil ühcrs^-l/t : nuiitl ^'lauhe ihm mit den I i up-

pen — gewachsei) zu seiir. " Aiulculun^t ii zu einer geschmaekvolh u und

den Silin des (hii(iiial.s durchaus ersrh«>f)fendeD üeberseUuug sind in einer

Schulausfzahe im allgemeinen nullt /u \erv\erfen? aher der Hr. Verf. hat

durch jene schrankenloge [Nachlullc, die wie S. 88 der AuNdtuck: «er

conuuaiulirle in Achajen* an weiland Em. Sincerus erinnert, sein buch

mit einer unbedingt schädlichen und geiährliclmn Beigabe versehen. Denn

solche Anmerkungen nnlerstülzen und nähren die Oherflaehliehkeil und

Gedankenlosipkeil de.s Schülers in hohem Grade j Wa.s sie bieten, da.s mufo

er aus dem VNorterhurbe holen oder durch eigenes iNachdenken linden.

Auf welcher Höhe sieh der Ur. Verf. die Kenntnisse der 6. Classe

im Griechischen gedacht habe, mac man daraus ahnehmen, dafs er durrli-

glingig zu den in den Briefen \ ot koninienden {?i ierhisrheu Wörtern und

Phrasen die deuläche Lebersefzung gibt und sogar prieehische Formen

erklärt. EsheistS. 15: «Tfxfiij^teädfs \{n\ zhv.ufiQiov, ein unlieslreilbarer, si-

cherer Beweis. " S. 2t : «/l^t<yt(f (laiipdvm) d *s \ehinen u. s, w.» S. 120:

nokixtvtiov adi, terb. von etc.» Es uberraseht aber, S. liT von einem

Verbum Xaßito zu lesen . das der Hr. Verf. wahrscheinlich dem Inflniliv

Xa.§Biv enliioiiiinrii hat. Zuweilen isl die üebersclxung nicht richtig, wie

8. 152 bei den Uorlen des Thucydides Juri nXtCatov,

Auch bei einer ^Schulausgabe isl uöthig, dafs der Herausgeber det

Textes völlig Herr sei, sich sellmt an den schwierigen Stellen eine be-

stuiiüile, V ohllx'gi iiudele Meinung bilde und diese dfinn dem Sriiüler als

festen Anhnitspunct gebe. Daneben die abweichenden Meinungen anderer

zu erwähnen, ist nicht rathsam, aufser etwa wo der Lehrer in der Schule

einen nulzlichcn Gehranch von denselben machen kann. In derselben

Weise isl auch die Kijiik fern zu hallen Man hegegnet alter in der vor-

liegenden Ausgabe zuweilen einem «eiilwedcr — oder," weil es den> Mm.

Verf. nicht gelungen ist, in den Sinn des Autors gründlich einzudringen.

So soll S. 32 die Apostrophe in Ciceros oder Fompejus oder eines ande-

ren redlichen Uiirgers Namen an C^äsar gerichtet sein. Eben so seh wan-

kend ist 42 die Anmerkung 13. Zurüekh.lit ml iikläH sich S. 62 der

Hr. Verf. über die Bedeutung von l ausa , nachdem er die Erklärung des

Blanulius, die Uebersetzung von\\ ielaml und Moser und zwei Conjecluien

mitgel heilt hat. Es durfte aber nach einigen Stellen der in die Sammlung

«elbst auftienonuiienen Briefe und nach Ernesti's Note, auf du auch Orelli
*

verweist, nicht zweifelhaft sein, was Cicero hier mit causa meine. Au

anderen Stellen erwähnt der Hr. Verf. ebenfalfs die Erklärungen anderer

oder Wieland s und Moser's üebersetzunfi, ohne selbst zu einem stichhal-

tigen Resultate zu gelangen. An mehreren Stellen, die zum iheile so heil-

los verdorben sind, dafs ein festes Lrtheil uimH>k'lich ist , hat der Hr. Vf,

kritisches Material aufj^eführt, ohue immer eine zweckmässige Auswahl zu

42
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tretfoo oder Genauigkeit in den Angaben zu erreieben. Die Kritik aelbet

wird von dem Unu Verf. in nnBuIinglicber Weiae gchandbabl. In den

ersten Briefe der Sammlang tu Anfange aagt Cicero, er aei an einentt ge-

wiesen Tage in einen Ort gelangt, der im ONf. Jfttf. AuuUmum^ in an*

deren Msa. Mercuiamm beibL Der Sinn der vom Hra. Verf. beigelQgteo

Anmerkung ist eigenUieb, data beides gleich neblig sei. In dem MC. e.

mf* «Alp mnta ßcere anuuM* S. 7 soll entweder daa Toibergefaende

pftleo erginzt oder nacb einigen Ausgaben ikeet (vielmebr comfenM

naob Lambin) oder Mtfuf b ins ugeda cht oder geaetit werden.

Die jedem Briefe TOrausgeachickten Summarien nebmen Bezug auf

die Eintheilung in Paragrapben» deren Angabe jedocb der Text niebt ent-

hält. Druckfehler finden aich mehrere, z. B. das Komma S. 4, Z. S, & 17

Laatrigonen und LaeUrtgimiaf nolU»»^ ^^ti* 9K»XX «m^» ^«''«o, S. 56

«ft^tv u. a. w. Senat verdient die Auaslatlung d«a Buehea Anerkennung.

Lemberg, im iuni 185S. W. E e r g e L

Job. Nep. Kelle vollständiges Lehrbuch der deutschen Sprache

mit Aufgaben. NameoUich zum Schulgehrauche bearbeitet.

Rer^ensbur^. G. J. Malis. IS51. SS. XIL SS4. 8. — i fl.

2 t kr. CM.
Dr, Adolf Zeising Gratnmalik der deuts< he?i Sprflche als Grund-

lage für den graniinalischen rnlcnu ht übtrliaupt. Zun» Ge-

bratiche für Gyninabien und iiöliere Bürgerschulen. Leipzig,

Gebauersche Buchhandlung (E, Schimmel). 1847. SS« AYL
143. 8. — 50 kr. CM.

— — Leilfadei) für den erbten graiunialipchen Unterriehl in der

deutschen Sprache in zwei slreng geschiedenen Cursen. Zum
Gebrauche für Volksschulen und die unleren Classen höherer

Lehranstalten. Bernhurg, F. W. Gröoing. 1852. SS. 2a. 8.

15 Icr. C.M.

Daa errie der Lerbüehcr, die nna beute zur Beurtheiiang vorliegen,

ift von Hm. Job. Nep. Belle in Manchen verfafst und bat fleh in Itoiem

einer rafeben und nicht geringen Tbeilname an erlreuen gehabt. Das

kgl. baierifebe Dttterrieblaminiflerium bat daCTelbe feiner Empfelung wert

gehalten y merere Gymnafien (i. B. EicbDidt, SebweinAirt) haben ee ein- ,

gefurt, und es ift In erfter Auflage rafcb vergriffen worden. Der Hr.

Verf. bat auoh beieila etoen Aufiiog daraufl veröffentlicht Wir werden

nach allem diefem mit gewiffen Erwartungen an das Buch geben, ans

dadurch aber in onferer Unbefangenheit nicht irren lallen.

Hr. Kelle bat fleh in der Vorrede über feine Gnindsilte auOge-

fprochen; daa ongenugende in den vorhandenen SchuMcbem IQr den

deotfchen Sprachunterricht, mögen diefelben der hiflorifchen oder der

philofopbiacben Schule entfpnmgen fein, bat ihn naturiich zur AbfaOung •

feinea Werfcea beftimt. Jene Bücher feien entweder den Pihigkeiten
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der 8«huler gar nicht augemeßen , oder He feien ein planlores Cooglome»

rat von Regeln, welches alle WiDenschaftlichkeit vermirTen lafl«. Wk
notwendig aber WiOenachafllichkeit in der Auofduoug fei, IGri uns der

Hr. Vf. in ziemlich unwißenrchaftlicber Weife or. Eine neue Methode

fei für den Unterricht im , deutfeheu erfoidert und er biete die/elbe.

Worin berteht diefef (higeo wir uro fo neugieriger als uns der Styl

der AuOeinandersetzung zu dem SelbftTertrauen des Hn. Vf. nicht rechl

zu paffen fcheint. Ur. Kelle Antwortet: erflens darin, daü er Tom Satze

als <\pm Kerne der Sprache auOgehend an ihm die Wortforroen entwiclieln

wolle, der Satz aber erkläre Pich bei dem Eigenfchaftsworte ; zweitens

darin daß er den Regeln die Beifpiele voranfleUe und euO diefen jene

ableite.

Was den erften Punkt betrift, fo ifl die AnHcht, daß die Sprache

vona Satze auß zu begreifen fei, längfl aufgeflelt und zum Tbeil anwif-

fonfchnftliGlMB Sprachlcren zu Grunde gelegt; auch die Meinung, am Ei-

genschaft« orte laße fich der Satz zuerfl begreifen, ift nicht neu Eine

irgend gründliche Betrachtung der Sprache muß ficb natürlich gegen

diefo Herforbebung des ßigenfcbaftswortes erklaren und meint, daß an

einem ganz anderen Redetheile der Satz zu erklären fei. Auch die Me-

thode halten wir nicht für neu, dem (ie ift fchon oft gebraucht und

wird in Volksfchulen fchr haußg angewendet Es fcheint mir überhaupt

daß Hr. Kelle mit dem heutigen Stande des Outerrichtes im deutfchen

nicbt vertraut fei; nicht überall fucht man am lateinifchen dai dentrehe

XU lernen und nicht überall folgt man einem irrationalen |«ergange.* Oe-

fchikte Lerer und auch manche Lerbacher wißeo fodann auch den von

Hni. K. viel getadelten Uebelftand zu vermeiden, daß fie bei Befprechung

fprachlicher Erfcheinungen Dinge alt den Sehuiem bekant voraußfetzen,

die erft fpäter erklärt werden. Sie verfallen dabei freilich nicht auf foU

gende Anordnung des fprachlichen Stoffes, die uns Hr. Kelle vorlegt und

die ich zur Selbflbeurtheilung des Buches hier auffüre : « Die Lere vom
Laute , von den Silben , vom Dingworte , Vom Eigenfchaftsworte , vom
Fürworte, Fortfet^sung und Schluß der Lere vom Eigenfchaftsworte, Fort-

fetzuog und Schluß der Lere vom Fürworte, Lere vom Zeitworte, vom
ZalWorte, vom Umftaadsworte , vom Yerhältnißwerte, vom BindeWorte,

vom Empfiudungsworte , vom Eigennamen , vom Fremdworte , von der

Eintheilung der Wörter, die Lere vom Satze, die Lere von den Beuge*

fallen, vom Nebensätze, von den verkürzten Nebenfatzen, von dem zu*

fam inengezogenen Sätzen , von dem merfach zufammengefetzten Satze,

die Lere von der Rechtfehreibung , die Lere von den Unterfcheidungszei-

chen. Kine tolche Durcheinanderfchüttelung des grammatifchen Stoffes

ift freilich neu, ift aber weder wißenfchaftlich noch praktifcb, fondem

verdient einen fcharfen Tadel. Diefer Tadel trift auch die Einzelheiten

des Ruches: man vergleiche, um nur einiges heraußzuheben , die kellefche

Erklärung der Diphthonge §. 14, des Cmlauls 15. 110— 115., der Beu-

^efüJk §, 118, die gani miffverCtandene Unterfcbeidung von grammati*
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fohem und natorliebem Oefobloebte f. 75, um lu bemeiltan wie unb*''

holfea Hr. R. die Sprache «nfaOt and wie tod WiOenfehftllliobkeit , von

der er fo viel Tpricht, keine Spur fich entdecken 8er enUdiiedeo

mnO übrigens die hiftorische Schule ^egen des Hrn. Vf. AuOfage fiflb

verwaren (S. Vül.), daß er mit ihr rtimme} die übermäßig milde Beur-

Iheilung (eines Buches durch Hrn. Bibliothekar Andr. Sehmeller (in den

Münobener gelerten Anzeigen 1851. N. 26.) halte Hr. K. nicht fo kün

machen follen. — So wenig wir das innere des Buches iolien können, fo

wenig fein äußeres: die Darflollunpr ifl fchlcppentl , fchleclil modern, und

wns der Hauptfeier ift, hbciift unbeltimt und nachläßig. fo (er Hr. R.

auch die l^räzifion des AuOdrnckes Inht OtJnr in das präzis , was er

S. 24 fchreibl: nal!e leiuMide Wefeii haljen ein doppeltes G*. Iclilt <tjt?*

Solcher Beilpiele ließen Tieh v^M lehitdene auifüreii ; mir genügt es noch

ilif Kikläruiif^ der l*artizi[»i.illuldung 353) fM erwähnen. Es lautet

dort wörtlich: ^Jodcs Zeitwort nimt im Mittelwort ftatt der Infinitiv-

endung — en, — I oder — et an, je nachdem es der Wortlaut erfordert.*

So fürt die Dngen.iuigkeii zu groben Feiern, welche die Meinung iu uns

hervorrufen lüuüeii^daC Ur. Kelle dem Unterrichte im deutfcbeu kein

Förderer geworden iH.

Der Verf. der anderen vorliegenden Grammatik , Ih . Dr. Adolf Zei-

fiug, Prof. an dem Karlsgymnafium zu Bernliurg, hat iu feinem Buche

fad entgegengefeste Grundfatse als Kr. Kelle befolgt. Er hat fein Buch

AuOdrficklich für Oymnaßen beflknt nnd „wUl dem Schfiler ein Sjflem

der Mutterrpracbe und der Sprache überhaupt geben , auO den fich ibv

die Einficbt in die befonderen Brfeheinungen der ton ibm tu eriemenden

fremden Sprachen , befonders der altklaflischen , mit natOrliclier Gonfe*

quens und ijleiobsam von selbfl ergebOi'' Aocb in der Bntwickelnng fei-

ner Leren folgt Hr. ZHÜng einem von Hm. Kelle verfchiedenen Wege,

indem er die Belfplele gana als Nebenfaebe belrachtend «die Regeln von

Sehfiler begriffen» nicbt erraten* haben will ; Hr. Kelle kann bieraull lie-

hen daO feine Methode, auO den Bei(|pieleo die R»gehi tu entwickeln,

nicht neu ift, da 1847 in Bemburg H. Zeifing Heb gegen diefe Methode

erkürte. Oebrigens dunken mich bei aller Veifobtedenbeit in OmndOllicn

und Darfteilung H. Kelle und H. Zeifing darin etwas gemeinCimes tu ha<

ben , daO ihre beiden Bfieher unpraktisch find.

Bin Uauptfeler der Zeifingfchen Grammatik ligt darin daO He für

den fiobuler su hoch gehalten ifl. Oer H. Vf. will die der Sprachbildung

tu Grunde liegenden phyliologifcben
,

pfycbologifchen imd iogifcb« Ge-

fetze die Schüler kennen leren , er hat alfo w eil mer eine allgemeine

als die drutfche Grammatik im Auge. DieG lieGe sich für die hÖchfle

OjrmnanalklafTe recht woi rechtfertigen
,

gefezt es gefchehe in verftüudi-

ger Weife; allein als Vorbereitung für die Erlernung fremder Sprachen,

alfo in den) unteren Gymnafiaiklaffen und den Vorfchulen der Gymn-^rien,

muß man folchen Unterricht für unzeitig und deshalb für fchadhch er-

klären. Legt mau aber einmal ein derartiges iMntip dem 0oterrichte tu
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1

Oiiiiid«, f» gefelielie dai nicht in docUnSrer aMnieltr Mothod«, foodtm

mit felUn AnrchliiDe an die wlrklieht Sprüh«. Htm Afebe ßUo nicht

die Sfinehe in die Pornehi ifftmA einet philolbphifelMn SyRens in fvfin-

gen, pBege nicht dei eltehi Bemühens, die Oedanlien, welohe frifeh enO

dem Geifte entCjpringen » lu Cehemalisifen nnd welgelrohnet in die logl*

fehen PSeher ehitafohachtelD , fondern Tergegenwirtige fieh deO die'

Spreehe Ton dem jengen Menfchengeiile encagt nicht einem eimehüii

Triebe fondem der PQIIe dee fehaffenden Dnngec ihr darein fCfdankt,

und Todann daO die Bigentbümliehkeit der V&lker lioh in ihrer Sprache

gelrea widerlj|»iegelt. Die philorophifchc Grammatik, wie lle hente viel

heliebt iCl und wie lie uns auch Hr. Zeifing TOrlQrt, ift ein Onding»

denn lie ift keine Grammatik und ift auch feiten philofophireh. Eine

Spraclie wird man damit nimmer iernen. Woiu dieO Pormelwefen furt»

hat Hr. 2. in den Aufgaben am SchioOe leinee Buchee bewiefen. Dieee

Oeheimfchrift, welche die Schuler lur Aoflöfnug und inr ZnCimmeniet-

suqg Yon Sailen, erlernen und gebrauchen foHen und die den SchlüOel

ihrer grammalifchen KennlniOe aofimacbt, ift eine tote Zeit und Geift

raubende Erflmlung, welche lielier unerfunden hille bleiben mögen.

Diere AuGftellungeii treffen aunichft die bereite 1847 erfcbiencne

Grammatik , und find für den Leitfaden tu itefcbranken. Zwar finden wir

darin daffelbe Gerippe, aber eben nur diefet und jene Mutkulatur ift

weggebiieben. H. Zeifing beftrabt lieh hier nur dat notwendigfte tu ge-

ben, der richtigen Anficht daß dem erften Onterricht jede Oeberladuttg

fcbade^ Br Aicht demnach nur fo viel , alt einen Lergang IliUen kann,

sufiumneaiufteUen und hat neben dem erileo f&r ehten tweilen dadurch

geftrgt daß er tu jedem Paragraphen unter dem Texte eriäutemde und

weiter auOfilreiide Zufittte gab. Wenn diele Gedringlheit und die Spar-

ÜMBikeit, ebenfo die BüdUIcliI auf die Volktfehuie ter ^elet von dem

fiUeheo Priniipe Yerdekt, fo tritt daflelbe immer noch ftorend genug

hervor. Die Zeriheüung der Bedearten, die vomemen Namen fSr die ver-

fohiedenen Begriffe und Wortgatluogen, find nat&rtich geblieben« und et

erfcheint dieO um fo feltfiimer alt die Mangel in der KenotniO der

Sprache felbft an dem ddrren Gerippe augenfcheinlicher werden. Der

gante Abfehnitt vou der Wortlere mnlte völlig umgearbeitet werden , eho

et den l>efeheidenen Anforderungen der gefchichtlichen Schule geufigeu

Wirde y deren Pröchte dar Hr. Vf. tu lienuticn bemuht war. H. Zeifing

gebraucht t. B. dat Wort Ablaut für maooberiei fpradiliehe Erfcheiouu-

gen, denen wir et nicht gel>en, fondem die wir Omiaut, Brechung, Be-

dapiikatimi nennen i üenfoh foU t. B, Ablaut von Mann feiu, Zu£ tu

f. 12, lief toll AMant von lanfen, rief von rufen tein, ZuC tu f. 23>. A3,

lieft Abitut tu ich leie, Zuf. tu ( 43. Die Eintheilung der DeklinaUon

Hl durchanfl Cilfch auBgefiirt, wie jedem gleich die Beftimmnng bewei-

foD kann, daß der Genitiv auf — et Kennteiclien der Aarfceii DekUnatioo

foL Hr. Zeifing kent demnach kein eintiget ftarket Pemiainumt Worte

wie die Hand gehören nach ihm tur gemifchten, Worte wie die Prau
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durdig^hood« xur fdiwadieii Porm. (Wir komen ualarlich hiir a«r J9m

iMtthoeMwilfobMi IpreoheD). OngeiMii and obsnlittB höehfl Mwliaft vm-

godrukt ift 38: Bi gilit feehs ArtoD voa GoBiii||ilioMfdniMso $ wai er

iiiia über die Zeitworte lagt, würde einer au0ffirüebereii Befpreehimg

noch manehe Seile dee AogriffBe gewiren.

Ad der Salxlefe ill die Kurse daa belte; die Begein waren hier

auch nicht felleo genaaer gefitfit sa wnnfohen. Einige Angaben bilden

den Sehlufi, bei denen wenigftent Jene ZeichenCßbrift den SchiUeni er*

fpart iat.

Orif, Inni t852. IL Weinhold.

I. VogeTs Nelza tlas zum K artenzeichnen für Schu-
len. 6 BI. auf Wachspapier : £uropa, Asien, Afrika, N.-Ame-
rika, S.-Amenlca, Deutschland. Leipzig» 1862 bei J. C iÜg-

rich». — 42 kr. C M.

2* E. V. Sydow's G r ml n e t za tl a«. 16 Gradnetze iiehst Mu-
slerblall und BemerkuiiL:' n über den Gebrauch der Gradnetze

mit heispieiweiser Beziehiin"' auf die Karte der britischen In-

seln. Gotha, 1847, bei J. Perthe s — 18 S^. == I fl. 6 kr. CM.
3. E, V. S y d 0 w's h y d ro g r a p h i > c h e r A 1 1 a s. 27 Fiulsnetze

über alle Theile der Erde nebst Musterblatt und Anweisung:

zu deren zweckinäfsiger Ausfüllung. Gotha, 1847, bei J.

Perthes. — 1 Thür. = 2 fl. 6 k. CJM.

Wie «ehr das Laodkartenieichnen bei den Sefafilem den geographi-

achen Unterricht fördere and erhöhe, iat in oft tohon erörtert tmd dturefa

die Erfahrung baet&tigt worden; aJa dab ea nothig achiene, da» ollge-

•agte zu widerholea. Die Ortaehen der geringen Verbreitung einea

tionellen Betriebes dieser CFebnng stiid sehr mannigfaltig, liegen aber nicht

sowohl in dem Mangel an Vorsehriflen und Instmetionen, als Tieiflsehr

darin, dafs die Lehrer und Candidaten des Lehrstandes noch immer die

Nothwendigkeit nicht gehörig würdigen, durch du Studiom eintohlagan-

der pädagogischer Werke sich die rechle Methodik eigen tu machen
die ISr diesen Gegenstand gewiss ebenso oSlhig ist, als IBr andere. Wo-
ses Selbstsfttdinm ist um ao weniger entbehrlich^ ala IMbntliehe Vortrage

fiber diesen apeciellen Onterrichtssweig nicht gehalten werden und die

an Zahl und an Gfite aehr venchiedenen Apparate der Lehranatalten jo*-

den Lehrer swiogen , einen mehr oder weniger eigenthümlichen Lehrgang

so befolgen. Geringere Hindernisse smd eine so grofse SchQlenahl und

Mangel an Vorbereitung derselben. Beide können durch Aendemngen in

der Methodik mSglichst umgangen werden, und immer bleibt es diess^

. welche dem Lehrer den Erfolg Tcrbürgt, und dorch Zweckmfisigkeit oder

Zweekwidrigkeit bewirkt , dab der Schüler im ersten PaHe ffirs Leben,

im tweilen nnr (dm Zengnis loml.

So wenig ein gelehrter vom Himmel (ilU, eben so wenig kann der
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Schüler aofii erstemal eine Landkarte seichnen, aber er kann, so wie

er heim geometrischen Anscbauurigsuuterrichtc successiva von den eia-

fachsten Figuren zu den zusammengesetzteren fortschreitet, von der pin-

r-irbfii Configuratiou einer Flufslinie, Küstenliiiie etc. aufsteigen zur cüm-

piicirlen Vereinigung aller karlographischeu ^Jlemente. Drei Stadien
sind es vorzugsweise, die er durchlaufen soll, deren jedes auf die Er-

I niLMina bewnderer Kenntnisse zu herecinien ist. Im ersten gilt es die

Meniorirung der Gestalten und Räumlichkeiten durch Oebung in i\acliah-

luung der Konturen, anfänglich allein, dann in Verbindung. Im zwei-

ten tritt die Ausfüllung des Kartenbildes hinzu , mit den Zeichen für die

(Juebenheiteii und die Hebung der localeii Orientierung durch zeichnen ohne

Vorbild. Im dritten henützl der Schüler halblertige Karlen zum eintra-

gen wan immer lür naturgeschichtlicher, physikalischer, historischer, sta-

tistischer Daten. Jedes Stadium erfordert andere Hilfsmittel.

Anfänger sind ungeschickt, wordeo viel Papier verderben» bif tie

im sUnde elnd der AalbewahruDg werlhee so liefern, ISr eie eignen äch
die Nelikarten aaf Waohspapier vm Hr. Vogel YOrzugsweiee.

Die ftontarmi werden mil weiieer Zeiehenkreide «ufgetragen, und bie

und da sind aiiber dem Nelie noch einige Anhattspunete gegeben, welche

den Schaler Iheils da« anfangen erieiehtem, theUs eine Controle aeiner

Arbeit gewahren, inaofem er im Verfolge der Umrifoe mil ihnen iiuam-

meotnffen mufa. Er erlShrt durch dieae Aoordoopg in nicht in grotaen

Zwiaehenranmen, wenn er einen Fehler gemacht hat, er wiieht mil ei-

nem Lappen die falsche Linie weg und seichnet sie neu, und besseK ao

lange, bis kein grobea Gebrechen mehr aichtbar ial. Die Karten aiad

klein, die Kreidespilie nülst aich bald ab , und gibt dann fcehM scharfe,

sondern eine immer breilere Linie; man diirf sonach die Anforderungen

nicht tu hoch spannen, und es ist genug, wenn die Kostenumrifse und

die grbfsten Flüfse auf einmal dargestellt werden. Da dieses Waohspa-

pier auch die ordinären gummirten Tuschfarben annimmt, und da sich

dieselben mit Wafser leicht wieder entfernen lafsen, so bietet sich eine

Erweiterung in der Art dar, daCi der Schaler die hydrographischen Kon*

turen, so bald sie geregelt sind, mit blauer, die orographisehen Ricb-

tungslinien mil brauner, die Orte mil rother, die Grenzen mit weifser

grüner, gelber Farbe nach und nach auftragen kann, und auf diese

Art die ganze Karte seiuem Gedächtnisse einprägt. IVur das zu viel ist

zu vermeiden, detm es geiahrdet die^ l>eatlichkeit und erschwert das

i»ehalten.
" *

Die Vogel'schen iVetzkaft<'n sin ! /.k inln h dauerhaft und würden

noch gewmnen , wenn es möglich wäre den Glanz des P'irnisses zu besei-

tigen, der bei ungünstigem Lichteinfalle, vor dem sich der Schüler nicht

immer schützen kaitu, hinderlich wird. Sic umtafsen vor der Uaud nur

die VVelttheile (in verschiedenen Mals.slaben) und Deutschland. Auf letz-

terer karte dürfte später die IMerkators|)ru]eciioii besser mit der Bonue hchea

oder Murdoch'scbeu vertauscht werden.
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Sydow'« Netskarten (17 St.) lind waf weiftem Papier abge-

draeit, gradiert und ohne OrientieruDgspuDcte.'8ie eignen aieli meiir I6r

Torgerficktere dehuler, welehe teboD mehr Delrang liaben, veriiiUielicfl«

Omrifte liefern und mit Bleiatift seichnen, der nacii Oatbeflnden mit
Tinle oder Farbe auegeiogeo werden kann. Wnnlen sie einige Orienli-

mngi|ranete entlialten und anf liehtbraunem Nsturpapier abgedniekl

sein, so vertrugen sie die Kieide so gut, wie die Waebskarten, und dio-

selbe liCit sieb aneh mit dem Sobnnpftuebe spurlos wegreiben , so dafc

eine Karte bei einiger Sebonung eben so oft gebranebt werden kann, nin

eine ihnKehe anf Waebspapier. Pfir sebwere robe Hlnde nnd bei sehleoh^

ten Zeiebenmateriale waren Vogel's Waobspspierfcarten jedenfiills vofxa*

sieben, gydow begleitet seina Netskarten mit einer Anleitung, worin er

naob der 8ehildemr.g des Nutsens dieser tJebnngen, nnd naeh der mm
vieler Erfabrung geecbopften Versiobening der üblen Folgen einer ffiam»

lidien VemaohlUsigang eine etwas weitlinflge Qebranobsanweisnng folgeii

Übt, die jedoeh l&r AnSnger niebt anwendbar ist Dieses serlegen der

Hanptform, soerst in geometrisehe Figuren, dann in genSberte Hauptrieh*

tongen, endlicb in die Details, dieeer dreifscbe Umweg bis nun eigent-

lieben 0mrilse ist su umstandlicb. Der Lebrer lehre die Sebdier sieli

snerst im Augenmabe üben, durch abscbiUen von Theilen einer gegelie»

neu Lange, dann werden sie sieb sehr leicht in die Anwendung auf d^s

Nets finden. Ferner je enger dae Nets, desto leichter die gebitsun^i

sn weite Netze bieten Schwierigkeit

In Beziehung auf Oekonomie enthfilt der Sydow'sehe Netzattss man-
cb«s nberflulsige durch den Zwang, den ihm die DetilRirang aogetbaB

bat. Ohne diese Bezifferung, die er an einem anderen Orte aus gute«

Gründen unterlafiwn hat , k&nnte ein und dieselbe Netz für mehrere län*

der verwendet wi rden, c. B. das von Spanien aooh für Italien und die

Türkei, das von Frankreich auch für die österr. Monarchie, das für Asiem

sugleich für Nordamerika, das für Ostindien sogleicb ,f&r Westindien

Mexiko ele. Nur ein Breitengrsd brauebte angegeben su sein (und die*

scr nur auf Karten, wo der Aequator nicht vorkömmt^ nur zu dem Ende,

um nicht durch tu gi ofse Veraehiebung einen Fehler su veranlassen. Leicht

leiBt der Schüler den Breitengrad erratben, sobald er auf sein Verhältnis

tum Längengrade in verschiedenen Breiten (Vj bei 60*, 1 bei 0* ete.>

aufmerksam gemacht worden ist. Sogar für die ganz gleichen Plaoiglo-

bieo sind besondere Netze gegeben, statt ein und dafsclbe zu wiederholen.

Für vorgerücktere SciAiler, welche sieb aus Privatfleib oder besoudent

Neigung für Projection mehrfachen a. o. Debungen unterziehen wollten,

würden Pianigiobien- Netze nach orlhographischor Projection, und Netze

naeh anderen Augenpuncten (z. B. Pol oder ein Punot swieoben Pol und

Aequalor) nützliche BeigalMo sein, ohne deswegen nosertrennliclie Be«

standtbeile des Atlas au werden. Selbst die jetzigen Planiglebien - Netze

können, wenn man ihre unnütze Aufsduift Iwi Seite setzt, zu vielen oöls-

iieben Oebongen benuut werden, indem man den mittleren Meridian ver-
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schieden annimmt, bald als Isteti Meridian, bald als IBOstcn, bald als

tSOslcu etc., nach belieben. Dadurch gewöhnen sicU die (vorgerückteren)

Schuler an die uiivermeidlichen Verziehuii^cn durch die Projeclion , und

keiue derlei abnorme Gestallung wird ihre Bogriff«? mehr verwirreu können.

In dem hydrograplüscben Atlas von Sydow, der bei-

nahe gleichzeitig mit dem Netzatla^ ans Licht trat, Liiuli ^ich der Hr.

Verf. ebenfafls auf ISjäbrige Erfahrungen über die iNülzlicbkeit dieser

Gattung Karten, deren Gebrauch er genügend erläutert. Sie uoifafsen nicht

nur die Wellthcile und Haupls'aalen , sondern auch die Oeeane, uiul ihre

Anordnung eignet sie vorzugsweise zum eintragen der Gebirgsketten, l'la-

tcaui u. s. \v., kurz der Unebenheiten der Oberflache. Ohne .Situa>

tiouszeichenkunst zu lehren . mufs so viel von dieser herbeigezogen wer-

den, dafs der Schüler sie verstehen und in einfachster MaiiRr nachahmen

mag. Der Gebrauch der Tusche und des Pinsels ist dabr.i dem Ge«

brauche der Feder und des BleisUries, ja auch des Wischers (der unge-

wöhnlichsten aller Manieren) vorzuzieheu, weil die Ausführung durch Fär-

bung {»ehneller, körperlicher und daher charaklerisliscber sich ergibt , als

durch SchrafQruDg , die erträglich zu trelTen am schwersten ist. Ein nä-

heres eingehen in das wie der Methodik wurde die Anzeige des Hilfs-

mittels zu einer Abhandlung über das Laudkartenzeichnen machen. Ich

füge daher hier nur noch hinzu, dafs mau sich von scheinbaren Schwie-

rigkeiten nicht schrecken iafsen darf; sie werden leichter überwunden,

als man glaubt, und maa enielt Jeichter die geschickte Führung des Pin-

sels, als des Griffels oder der Feder.

JMit diesen hydrographischen Karlen können vielfältige andere Lebun-

gcn vorgenommen werden, insbesondere wenn man Abdrücke (wie schon

vorerwähnt) auf Naturpapier haben könnte, wodurch die Verßiltigung der

Aufgaben ermöglicht wurde, ohne mehr Karten verwenden zu mülj>eu.

Das eintragen einmal von Grenzen, ein andermal das bezeichnen der Orts-

lagen, ein drittes mal der Lage von Berggipfeln, von Vulcanen u. s. w.

nimmt die Aufmerksamkeit der Schüler in höherem Grade in Anspruch,

besonders wenn die üarstellang aus dem Kopfe gefordert wird, was un-

bedenklich geschehen kann, wenn die Scbuler durch vorhergehende Debuo-

gen mit dem Karteubilde schon vertraut geworden sind. In höbereo Jahr-

gängen, wo die geographischen Elemente xerstreut in der Naturgeschichte,

^aturlehre, Staatenkunde u. a. vorkomoieo, wird es von gröfstem Nulxeu

sein, die Schüler zu veranlafseo, dieselbm in solche Karten einzutragen,

and »ich so mit eigener Band einen Atlas tu schaffen, der ihnen noch

über die Schule hinaus Dienste leisten kanu. Was so erworben wird,

das haftet dauernd, blofse Durchsicht schon fertiger pbysUiaJiseher,

liuiiorischer u. a. Atlanten hat nicht entfernt solchen firfolg.

Diese Sydow'schen Oewässerkarten sind durch Hm. Hplflk Slfilp-

n a g e 1 sehr nett ausgeführt und zeichnen sich durch ftichligkeit aus. Die Ver-

Ut^aiiaudlung wird auch für ihre Haimonie ndi dem ttaius quo dcrgeograph.
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Wtfwnaehaft sorgen, m wie sie diese (Sorge bei atleD anderD VeMagswer-

ken bethätigt.

Der Hr. Vf. gibt ferner Voftcbfiften über das bescIireibeB der

Karten. Niehl annuüt, wenn man sie beschrieben haben will. 2nm Omnd-

satxe moehle ich jedoch dieses besehreiben nie erheben, da ee In all den

Fallen uberflübig ist, wo der vorgesteckte Zweck bereits ohne dasselbe

erreicht worden ist

Noch fehlt jedoeh ein Uilfinnittel , wenn dtf Landkartenseicbnen

seines anerkannten grofsen Nutzens wegen einen Seitensweig des geogm-

phiJtchen Fnterrichtes bilden soll, wenn es daher nicht dem Uoben Pri-

vaifleifse der Schüler auf gut Gluck Gberlaben , sondern unter Anbicbt

und Leitung der Lehrer gestellt werden solL Dieses Rillimittel sind —
pafsende Wandnetskarten tum roneichnen durch den Lehrer. Hr. t. 8y-

dow erkennt die Nolhwendigkeit dieses vorseichnens, mutbet jedoeh dem

Lehrer zu, sich vor der Stunde des Dnterriehtes das Netz auf der Schul-

tafel selbst zu entwerfen. Das ist jedenliills sehr zeitraubend, um so mehr«

weun es halbwegs genau ausfallen soll. Die ersten Oebnngen sollten

immer in der Schule vorgenommen werden, später nur mehr repetie-

rende Ueliuugen durch die Schuler allein auf der Schultafel. Man scheint

noch nicht den rechten technischen Weg gefuiulen zu haben , um solche

Netzkarten wohlfeil herstellen zu können, allein unsere Technik ist so

vorgeschritten
, dafs es eigentlich nur der ernsten Aufforderung bedürfte,

dafH sie etiLstt'hen sollen. Warum sollten so rohe Linien, wie sie der

wuiieu Sichtbarkeit wejieu sein müfsen, auf grofsen Tischplatten einge-

schnitten, auf tiips und Metall übertrni,'pn inf einer Monstrepresse unserer

Tage, auf geflrniste Leinwand nicht abgedruckt werden können? Genug,

sie existieren nicht, und bei uns, wo das Landkartetizeichnen gar nicht

unter den Anforderungen der Schulpläne (an l ehrer sowohl als an

Schuler) steht, wo daher das l^ilürfuis nur bei jenen dunn gesäten Leh-

rern dieses Gef^eiistandes sich gellend macht, dio mit Eifer alles ergreifen,

wa^i dtiu Unterricht zu fordern im Staude ist und griiudliche kennt-

ninse erwerben hilft, bei uns, sage ich uicht ohne Leidwesen, wo die

besten so gerne die llandc in den Schofs legen, werden sie — am spä-

loston erscheinen! In den Wiener HuchhanJluiigen findet man alt

Seltenheit ein Exemtdar von Sydow's Netzatlas, das ist genug gesagt. Es

wird wohl dabin kommen, dafs man auch der Geographie gerecht werden

wird, die keine einseitige Realwifsensch&fl , sondern eine Grundwif-
tenschaft ist, deren Kenntnis jedem n&tit, nicht blolkdem relsendeut

dem Kaufmanne, dem MililSr and dem Slaatsmannei aber gnt Ding, lau*

tet das Sprichwort, hat Welle! Bis dahin trSste ans der alte Satat Ae*

cUU 1» ^ßuneio, gumi um ^aUir im mmt8t

Wien. Anton Steinhauser.
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Aslrmioniich« Geographie und populäre Uimmekkunde. Zum Schul-

gebnoeb und Selbeliiiiterricbl von Ad. I> i e e terw eg. 4. verm.

o. verb. Aallage. HU Figuren und Sternkarten* Berlin, ISfiS,

Bnalin. 848 S. 8. 2 fl. 49 kr. CM.

D i e s t e r w c g ' s astronomische Geographie und p o p ii •>

Järe H i in m e I i k II n (i e (soll wohl heilen: poptiihrc llimmel*:kunde und

astronomische Gcogra[)hie , da die Erdeheschreihunp nur einen pnnz klei-

nen Theil des Huctii'S ausmacht) ist eiiu^ pt nu inf.i Wir lir I)arstolhiiif( des

wifsenswertho.st»'n in den iitMiannten Fächern „zum Schulgehrauche und

Sclbslunt( rrirhi. " und enthält alles, was die Jugend heim ersten Tiiter-

richle d.iraus entnehmen soll , mit lohensw erlher Klarheit auseinaiulrrf^e-

setzt , wenn gleicti in der Art des \ ortraties manche Formen niul \Veii-

duiigen auffallen, die /.war für einen, den Jahren der früheren ingendhil-

dung bereits entwachsenen Leserkreis von ganz untergeordneler Betleutung

sind, für Schüler aber, deren eine Ilauptaufgahe in der Gewinming iles

passenden und ahuerundeten Ausdruckes für die Ideeo besteht, uichl als

XUläfsii^ angesehen werden dürfiMt
^

Der llr. Vf. hat sich t)etnulit, den S. M ausgetprochenen Gruiulsatz

durchzuführen: „mit der unmiltelhai en Anschauung, niciit mit Mod»'ilen

Ull i /eicl)tuiiii:' II zu Legihiien, und alle«. Tihrige an die Anschauung anzn-

kiiüplrii," wt lelier al»er in den hehandellen Fachern sehr vielen Ausnahmt n

Raum gebcu dürfte. Die wirkliche Anschauung gewahrt ohne Zweifel das

hieibenriste Bild eines Ii« lm ustandes; wo e» sich aber, wie in d'-r Astro-

nomie, nicht um einen dauernden Zustand, sondern mei^ifens um Bewe-
gung handeil, mufs entweder die Anschauung so oft wiederholt werden,

dafs sie langweilig und zeitraubend wird, oder man Diufs zu wortlielier

Auseinaritiersetzuiifi dn fn|f:rnden Zustände greifen. Im letzten Falle, der

fast immer cinlirliii ^ird, dürfte es doch geraihea seiu, den Vortrag also-

gjpich durch eme Zeichnung oder eui Modell zu versinnlichen, nicht

wie der iir. Verf. will, «erst Wirklichkeit, dann Modell, dann Zeich-

nung" CS. 12), denn es ist mit Grund zu besorgen, d. N ili in Schüler der

erste Vortrag ohne Modell schwerer verständlich sein würde, als der

zweite am Modell oder an der Zeiehnunii; woraus natürlich folgen mufs,

dafs er sich um diesen \ortrag auch wenig k imni rt. sonderu den deut-

licheren, durch .Modell und Zeichnung untervtui/.len aliwarlet. Dafs diefs

der Wirkliche Vorgang sein werde, 4ia\un hat der Hr. Verf. selbst eine

dunkle Ahnung, wenn er S. 40, wo von der Anwendung eines Modells

zur Erläuterung der >> ihk niij w egung ges[)roeheii wird, sagt: „VNem bis

üatim die Sache nicht klar wurde, dem mufs sie nun klar werden.*

Wenn also das Modell im stände ist
,

irgend einen weniger anschauliehen

Gegenstand jedem S« hüler, auch dem nnniler Ite-ahtt ii, klar zu machen, un um
«oll man dieses Mittel nicht gleich von vorne herein iu Anw i luluiijL: I rn gen?

Ein zweiter l'unct, den wir rügen mochten, ist d<r zu irmrge

Grad von Scharfe, mit welcher manche astronomische Wahihtiliii ausge-

»prochen sind ; und wenn es gleicii nicht in Abrede gestellt werden darf,
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dali SU grobe Oenauigkeil beim «rtlen Dnlerriehle Sb^rflofaig itt, so dar^

die Naebtieht mil der AufftiftuDgsgabe dea Sobolera doeb nicbt lo weit

geben , dib aie offenbare Unwahrbeiten einfiihrlp welche der Lebrer bei

spiterer Oelegenbeit selbsl bericbligen nub, wie i. B. 8. 33, wo die

Mondbabn in die Ekliptik verlegt^ und erst S. 127 von ibr getrennt wird,

oder 8. 113, wo die 8ebiefe der Ekliptik fQr unTeranderlicb (cbettindig»)

angegeben wird u. a. f. Durch ein paar beigefügte Worte kann dioThat-

Sache naturgetreu berichtet, und der Oelst des Schülers gleich anf de^

geborigen Standpotact gesetst werden.

Außerdem kann man, einige Einselnheiten abgerechnet, den eigenl^

lieb astronomischen Tbeil des Buches nur lobenswertb finden i man siebt,

dafs der Br. Verf. von der Oroltortigkeit des Oegenstandes dnrchdnnigeo,

fiut bingerilsen wurde. Dieb ist suro Tbeil auch der Grund, warum er

die in den ersten Abschnitten esngeflocbtene katechisirende Form (in Fra-

gen und Antworten) apater terlafst und die rein didaktische oder bo-

schreibende wfiblt

Onter den oben genannten Einselnlieiten mülsen wir eine S. 137

gegebene Einibeilong der Planeten in untere, mittlere und obere
aofiihren, welche unseres Wifeens in der Astronomie nicht Eingang ge-

funden hat, und in den jungen Köpfen nur Verwirrung berforbringeo

würde. Nach dieser Eintheiluiig gehört Mars au den unteren Planeten,

walirend er doch allgemein, auch vom Um. Verf. (8. 196). den oberen
beigesihlt wird.

Eben so können wir nicht dem vom Hrn. Verf. S. 150 aufgestellten

Satae beipflichten: «Wo eine krummlinige Bewegung ist, da wirken qu-
ausgeaetst wenigstens swei Kräfte auf den Körper,* denn bekanallidi

ist die Antiehnngskraft allein hinreichend, mit der Trägheit des Körpers

die Bewegung hervofsubringen, eine Ansicht, auf welche auch der Ur.Vt
8. 200 lurückkömmt.

Weniger glücklich scheint uns der flr. Vf. tu sein, wenn er kleina

Streilkuge unternimmt in das Gebiet der benachbarten WiCiwnschnften

;

wenn er a. B. seine Schfiler fragt, in welchen Erdgegenden nur Nord>,

in welchen nur Südwinde weben (S. 79); wir mOfsen gesteben, date wir

auch im allgenleinen die Antwort hierauf schuldig bleiben würden (wenn
nicht etwa der Hr. Vf. die Nordost > und Sudost -Passate im Sinne hnt)-

oder wenn er die noch so wenig ausgebildete Theorie der Winde tu einem

Beweise für die Axendrehong der Erde verwenilen will (S.92), wenn er den

Oolfslrom von den westindischen Inseln aus entstehen Hfst (S. 1 70),

oder wenn er (S. 183) sagt, dals dicGescIiwindigkeit des Lichtes «durcb^ die

Expansivkrafl (Wellenbewegung, Dndulalion) des Lichtes oder durch die AIk

stobungskrafk des leuchtenden Körpers hervorgebracht tu werden scheino,*

was in den uneriabrenen Köpfen leicht die Meinung begründen könnte, dab

Eipansivkraft gleichbedeutend mit Wellenbewegung sei, wogegen wir sie

warnen möchten.

Wien. R. Kreil.

j
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Verordnungen für die österreichischen Gym-
nasien; Statistik«

7. I^rlafs der k. k. schlesiscben Laiidesscliulbebördc.

9. iuli 1853*

Aus dem orgelegten Conferrasprotoeolle Ist enicbüich» dalk die

If. 61 and 6% der SchulordnuDg *) noeh immer nielit ricblig rafgefalft

wordea aind. Auf die voa dem Direel«r vor den Mitoehfilem dt« Scbul'

digeo aosf^esprochrneu Rugo bei in erster 8tufe die Strafe der Degn
dalioD >u folgen. Eiiie Crmaitiiung durch den Direclor vor den Lebrefti

der Glesse ist nicht vorgescbrieben und lafst sich auch in die dureb die

§^ 61 und 62 vorgezeichneten Abstufungen nicht emscbieben. Der Direo*

tor kann in dieser StufenTolge nur einmal rügen oder ermahnen; bleibt

diese Ernaabnuug fruchtlos, mnh Strafe eintreten, denn Wiederholung

der Ermahnung würde das Wort des Directors schwächen } wie ülwrhaupt

Ragen and Strafen durch Zersplitterung in zu viele Abstufungen an Kraft

verlieren und d< in LJnfleirse mehr Zeit, als heflsam, gestatten würden.

Diese Andeutung wird genügen, um den Lehrkörper su uberzeugen,

wie wiciitig es sei, die vorgeschriebenen Abstufungen streng einzuhalten;

und die fcäuhaltting ist auch darum wichtig , weil die 8rhülnr die Schul"

Ordnung in dieser wie in jeder Beziehung als ihr Gesetzbuch nneusehSD

sich gewöhnen, und ihr Verhallen darnach einzurichten sich bestreben sol-

len. Hiernach kenn denn auch unter der im Protocolle mcbrtiial ange-

führten aBerufung vor die Lehrerconferenz'' nur die im $ 62, 2 aiisge^

aprocbene Strafe zu verstehen sein , die jedoch nach dem zu benennen

war, übrigens nicht verhängt werden soll, wenn nicht die Degradation

vorbergitgangen ist

*) Vgl. die Beilage zum 3. Hcn« dieses Jahrg. der ZIsehr. f. Sat. 6;m«.
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Wird bei den Rogen und Strafen genau Dach den vorgeieicliDetai

Abetufungen und mit jener Ruhe und GemeCMnlieit Torgegangeo , welche

der Würde der Schule siemt, und die entepreobende Belehrung zur Wek-

kaog der beCseren Eineicbt und Geshmung dabei niebt onterlafno, le

wird in deu meisten Fallen die Wirliung nicht fehlen ; und erfolgt sie

dennoch nicht» so liat der Lehrkörper, vorausgesetzt, dafo sehen bei der

gweiten oder spätestens bei der dritten Stuf« der Rüge die Elten dei

schuldigen SehGlers von dem vorgefallenen iu Kenntnis geeetst wardn»

die Beruhigung , dats er seine Pflicht gethau hat und etwaige Beiehwer

den der Eltern über schlechte GlassiOcirung ihrer Sohne durch HiDweinsg

auf den f. 149 der Schulordnong erledigen kann.

Personal - und Srhalnotizen.

(Ernennungen und Beförderungen.) Die am k. Ii. the-

resianischen Gymnasium zu Wien erledigte Lehrstelle für Naturgeschidite

und Physik ist dem Lehrer dieser Fächer am katholischen Gyuinssittni ts

Leu tschau, Hm. Dr. Gustav Bosdech, verliehen worden.

Der bisherige Supplent am k. k. Gymnasium au Innsbruck, Hr.

Johann von Kripp» ist aum wirklichen Gymnasiallehrer dortsslbit er-

nannt worden.

Der bisherige Supplent am k. k. Gymnasium tu Zara CDalmaties),

Hr. Marco Scarante» wurde cum Gynuasiallehrer daselbst ernannt.

Der bisherige Supplent am k. k. Gymnasium su Egar, Br. Ved.

Dr. Gustav Lorioser, ist sum wirklichen Gymnasiallehrer dortseUMt

ernannt worden.

( A u s s e i c h n u D g. ) Se. k. k. apostolische MigestSt haben dem

Consistorialbeisilser und Religionslehrer am k. k. Gymnasium su Tin*

kovese. Hm. Frans Sebastianovi^, die Titularabtei S. Nicolai de

Gaeka allergnädigst su verleihen geruhet

(Todesfälle.) Der derzeitige Direclor des evang. F.yceums zu Oe deo-

bürg, Hr. Matth. Mülliier hat, im iNaineu der Herren Professoren dieisr

Lehraustilt, die Rcdaclion um Aufnahme des nachstehenden Nekrologes e^

sucht: «Am 13. Juli starb auf seinem Landgute zu Közcp-Buk, wo er

die Ferien zuzubringen gedachte, im 64. Lebensjahre in Folge eines Schlag-

flufses einer der Veteranen des ungarisch-protestantischen Schulwesens, Hr.

Ladislaus H e t y e s y. Am evangelischen Lyceum su Oedeoburg und saf

der Universität zu Jena gebildet , wirkte er seit dem Jahre 1810 als Öf-

fentlicher Lehrer zuerst in den'Orammaticalclassen, seit 1824 im LycM
zu Oedenbnrg mit unermudetem Pleilse, und mit Hecht kann man behaap-

ten, mit gesegnetem Erfolge. Hastlose Thitigk^t und Ausdauer, wemit

er die Schwierigkeiten, die sieh aus den bisherigen Einrichtungen dsr

protestantischen Lehranstalten in (Jngani leider so reichlich ergaben, glück'

lieh beswang, männlicher, doch nicht suriickschreckender Emst, wemil
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er als rrofi-^sor üborh.iuj>t und, wenn tlie Ueihe an Ihn gelangte, als Di-

reclor die Disciplin adfrecht tu hallen wufijlc, ein von allen Seilen unla-

(l<lliafle.s Leben war es, was ihm die Achtung nicht nur seiner Schüler

ujkI seiner nüchdlca L'mi:cbuug eiwaib, sondern seinen Nanun lai ganzen

evang. Kirchendislricte jenseits der Donau zum gefeierten machte, i^chmcrz-

lich berührte ihn in letzter Zeit das Sehieksal unserer Lehranstalt, did

ihm so sehr am Herzen lag , und sein sehnlichster Wunsch , dieselbe den

Bedfirfnimeii der Neuxeit geDüfs reorganisirt and wieder in die Reibe der

dffentlieheii Lehranstalten zuruciigeslelU tu sehen, konnte ihm leider

nieht mehr errQllt werden; nur die Aussteht in eine schönere Zukunft er-

heiterte ihm den umwölkten Abendhimmel seines pSdag^gischen Lebens.

Sanft ruhe er, der volle 42 lafare der Kirche und dem Staate redlich gp*

dient, der des Tages LasI und Hitse mSnnllch ortragen hat, und dessen Le-

ben, wenn es köstlich gewesen. Muhe und Arbeit gewesen ist.

Oedenb'urg, den 23. Juli 1852. M.*

Am 23. Juli L J. starb su Wien der hocbwurdige Capitular des

Benedietinersitifles tu den Schotten, Hr. Berlhold Sengsehmitt, Pro-

fessor am k. k. Obergymnasium daselbst, und Archivar des Stiftes (geb.

am 19. September 1801 zu Wien) , ein als Mensch , Priester und Lehrer

prTciVli ausgezeichneter Mann, durch ^gründliche Kenntnis, pädagogische

Tüchtigkeit und wahre Liebe zur Jugend wie geschaffen für seinen Beruf,

dessen schworen Pflichten er durch Qbermifsige Anstrengung, bei schon

erschütterter Gesundlieit, erlag.

Am 27. Juli i. J. starb zu München der kön. Bibliothekar und Dni

versitätsprofcssor, Dr. Johann Andreas Schmcllcr (geb. am 6. August

1785 zu Tirschcnreul in der Oberpfalz), Ritter des Verdienstordens vom

heil. Michael, wirkl. Mitglied der bayer. Akademie der Wissenschaften zu

München und corrc«ip. IVItt-lirfl der kais. Aknf'emic d. \\. zu Wien, ein

um die deutsche Sprarhlorschung hoctiverdientcr Mann. Aligeschen von

der llfrausgalie mehrerer aller Sprachdenkmäler (lleliand, Muspilli u. 8. W.)

hat er votziiglich durch sein „Bayrisrlus Wiirterbuch* (Stuttgart u. Tü-

bingen, 1S27— 1836, 4 Bde.), das zuirleich Idiotikon der lebenden Volks-

8{n iche, so wie Glossar der älteren Spiaciie des Landes ist, ein trefilicbes

Muälcr für Arbeilen ähnlicher Art gegeben.

ZmltcKrift Air 4t« 8M«rr. Oymn. tSSt. Till. Hcfl 43
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Vierte Abtheilung.

Miscellen.

Schnlprogramnie ü s t e r r e i c h i sc h e r G y ul n as ie n am
iSchiafäe des Schuljahres lA^Vst'

(FortseUaug und Sefalufs von Befi Ul, S. 262 ff. *)

Die Rrweiterunp , welche der Unlerrlrht in der r i cc Ii i s c Ii eti

Sprache dnicli die neueren G ynvtiasialeiiinilitnii:;(.n erfahren hit isl

die Veraul.ü^uu^ gewesen, dalü in den At)banüluiigeu mehrerer Pru^ramuie

dieB«r Uiitcrrichtsgegenstaod, theils im allgometnen, theits von besonderen

Gesichtsputiclen aus, sur Sprache gebracht wurde. Es wird /.tir leichteren

l'ehersichl dienen , wenn Rer. die hierauf besugUohen Abhandlungen in

eiueo kurzen Bericht zusammenfafst.

^Ueöer das StudUm der griech'Bcken Sfiraehe an den k. k, tHer^
rHekisekeH Ggmmoaten* handelt Joh. Neöäsek, Direclor des (iyuin.i-

siums zu Ki^or , in dem Jaliresherichto seines Gymnasiums (8 S. 4). In-

dem der Mr. Vf. in gedrängten Worten die w eseiitlirlisten VerborMenuiseii

des GyinurisLiiuntcrricbles bezeichnet, welche in den letzten Jahren an

d#n otterreiohisehen fiymnaaieo ins Leben getreten sind, hebt er besoo'

decs die gröfscre Bedeutung hervor, welche der llnlerricht in der gricrhi-

schfMi Sprache und Ii ' fv ( t ir" griechischer Schriflsfeller erhallen hat;

und ;;egeniiher dem VViderspruclie , welcher gegen diese Erweiterung des

griechischen linlerrichles besonders aus Rücksichten des äufserltchen «cheia*

barsten Nutxens erliobes worden, legi er dis GrOade dar, um derentwil-

len ein grundliches Studium des Grierhisclien an Gymnasien eine unrib

weisliche Nothwendigkeit isl. Von dem aligemeinen Zwecke der Gymiia-

sieo ausgehend tiiulet der ilr. YS. diese Grunde einerseits in dem VVeseu

der griechischen Sprache und Literatur an sieb, in dem bildenden Ein*

flufse, welchen dieselbe durch Inhalt und Form »u üben vorzüglich geeig-

net ist; anderseits zieht er den wichtigen Zusammenhani: in Pcfriclit, in

welchem grieehische Sj>rriclie nnd Literatur zum Ohrt.stentuau' steht , und

weist auf die Törderung hin, welche mittelbar die griechische Sprache

•nderan StudicD if^ reichsten Habe bringt. Es würde schwer sein, über

Die nachfolgenden Anzeigen über die noch übrigen Programme des

origen Schuljahres lagen grofsentheils schon seit llngerer 2eil lum
Abdrucke vor ; der beschränkte Raum der Zellschrift machte ss bis

jstsi nicht wohl möglich, dieselben aolsuDchmeQ.
A. d. asd.
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eiiion (iegen&laml, UcMen Bedeutung tür den Gytnu.'usialuiitcrricht liäuUg

fingebend begpi'ocheo ist, wesentlich neues vorsabringen; es ist nicht
* Wol möglich, dcü Rcichlhum desselben auf so engfni K^uine zu er-

%chü[if<'n. Weder das eine noch das andere koimle die Aiifgal)f dieser

Uem Jahresberichte hcigegebeucu kurzen Abhandlung sein, sondern es kam
dem Uro. Vf. darauf an , in den weiteren Kreisen , weicbe sieh für die

Gymnaslaleinrichtungcn interessiren , «Iber diesen Geg< nslnnd aufzuklaren,

und cfitge^engesetzte Aiisichleii darülier durch (Jruiidc auf ihr«» w.ilii o IJe-

dLMituitu' zurückzuführen. Die Abhandlung des Hrn. Vf^i., der in boHonne-

uer \Vei:^e tlie Uiuptgesicbtüpuncle klar hcrausitellt, ist gewiss wohl geeig-

net, die Deberzeugung, aus welcher sie selbst hervorgegangen ixt, aueh

unter denjeni^eti aus7.ul)rcilen, wolrho ihr zunächst noch widerstreben, und

die nicht immer vollkonunen gewürdigte Bedeutung der gi iecbiscbeii

Sprache und Lituralur für das Christentum in dis richiige flicht zu stel-

len. Mit follem Rechte leitet der Hr. Vf. das *wiUerslrebni gegen das
Studium des Grieehisclien aus der Stellung ab, welch; der Unterricht

tin riu nach den früheren Sludieneiuriehtungen einnahm. Zwei Stunden

wöcheiitlicU griechise!icr ünterriehl in «I<m vier ol)er'n Clas^eii des G3'ra-

iiasiums, ertheiU vou dem Ül isienlehrct, d^'r mit Ausna'ime des Aeligiona-

anterrichtes alle Uegen^lamle au lehren hatte, «ine Lecture« beseliränfct

auf eine aus wenigen, vereinzeltei) Fragmenten zusammengesct/.te Chresfo-

milhie, dazu die Vernachläfsigung de> Griechischen an den m-'islen philo-

i^ophischen LchrauslaUeu : die^ie Cm<itiin.lir, we'che der llr. Vf. 8. 8 dar-

legt, konnten nicht dasu dienen, in eine wirkliche Konnlnis der griechi-

schen Spraobe einxuTuhren, und in einer bilileii lcit LectGre sich der Krilchl«

der crworjjcnen Kfnnliiisse zu erfrou n. Ks ist daher nicht /u verwuti-

dem, daf» für .M.iniier, welche il n griochisciieu üntcirielit in der bezeich-

neten Beeugun.^ erfahren liab -ii, die Er o ieruug an ihn nur die Erinnerung

an eine leidige, fruchtlose Mühe ist, von der sie jeden, dar ihnen wertli

ist, gern befreit sehen möchten; denn in der That war dieser Unterricht,

da er nicht bis zu einem Ziele führte, welches ein »n wesejillichen fJfjtrag

zu allgemeiner Bildung gibt, in sehr vielen Fallen nur als eine Zeitver-

schwendung zu betrachten. Nur so'lte der Widerwille, welcher sich aus

den früheren Einrichtungen henchreibt, nicht eben gegen diejenigen

unter den neuen KinrichluiTgen gekehrt werden, welche den Mängeln
der früheren Weise ab^uneifen und den griechischen Ui?le.rirht zu einem
wahrhaft fruchtbringenden zu machen suchen. Uafs nicht in der Sache

ielbst ein Grund tnm widerstreben liegt, davon geben die bereits gesani>

melteil und g»!sicherlen Erfahrungen unserer Gymnasien das (inwidei.sprech-

lichc Zeuir»ii<. In derjenigen ('.lasse, i i w^^Iclicr der griechisch«* Ihiterricht

bei^iniil, wird er von den Schülern bei der mm dargebotenen Möglichkeit,

sich in dur Sprache wirklich einheimisch /.u machen , fas! ausnahmslos

mit dem lebhaftesten Eifpr ergriffen. Dafs in den obersten tllassen nicht

Gberall die gleiche Lust sich zeigt, ist eben nur die Folse des Maugels

an elementaren Kenntnissen, welche nun zu einer Ziil na h c lolt werden
roüfsen, wo man zu bodeutjuderem und erfreuendei eni reif sein sollte;

und doch selgen sich bereits an der Universität die günstig n Erfolge der

letalen lahre nicht nur in befseren Kenntnissen, sondern auch im regeren

Interesse, welches von den Gymnasien mil^'ebraehl wird. — An ein -r Stelle

der Abliaii'lluug S. 8 kommt der Hr. Vf. auf die Frage zu .sprechen , oh

mau an Gymnasien die giiechischen Schriftsteller in das Lateinische oder

in die Muttersiirache übersetzen solle« er entscheidet sich mit Recht I3r

das letztere. Nur vermisst Ref. hierbei die Brwihnung eines Grundes, der

ihm nicht unwichtig scheint. Bei llebertrngung aus einer fremden Sprache
in eine andere fremde Sprache, und zwar in eine andere antike, nicht in

eine andere lebende Sprache, bleibt dum Schüler der Schrirt>.leller, uut
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welchem ei* libcrsctzt, jideurulls ferner und fremder, und Lann niehC diirefc

Intialt und Form den Cindruck pcu-iiutt n, wie durch den Vrrsucli, ihn iii

der iMutterspr.irhe anfzufafisen und wulei /ugehen ; ein rnistami , der für

den Lindul:^ de.s gtiecltihchcn (Jnterrichles auf die allgeojeine Uildung g> -

wiss von gröfoler Bedeutung ist. Katuriieh ist bierdureli niebt «usgc*

ehlor$en, dnfs zuweilen auch gelesene Stellen aus griechischen Sehrift-

sfcllern als Aüf;:al)c zum nl'fMv.-Jzen ins Lateinische heim Iriit'ifiigchen Un-

terrichte benutzt werden kuiiiiin ; aber es handelt Mch dann t l>t-n vielmehr

am den lateinischen Aasdruclc» als um die eindringende AufTarsHng des

Griechischen ; will man beides zugleich erreichen , so wird mau In der

Regel beides hcelnträchtigen.

Witt die so eben erwähnte Abhandlung des Hrn. Dir's. Nr^äsek sich

auf die veränderte «Stellung bezieht, welche der gricrh'sciie l nterriclit lür

die Gymnasialbildang nach dem neuen Lehrplane einoimmt, so betrilFI die

Abhdndlung des Hrn. Piof's. II. r.. Pö&chl in Czemowiii einen specielle-

rcM J'uiirt im gricchisrlirn l'nlei;richte, wtlclier nenerdifgs eine wesenl*

liehe Viränderung erfcihren hat. Die sonst nn den österreirliischrn Gym-
nasien eingeführten Schulbücher für den griechischen Unterriehl, dieCbre»

stomathie sowohl 'aIm die (irammitili, warrn ohne A c c e n l aeirbeo go<

druckt. Oi)ue irgeiui eine Betonung die gri einsehen \^ülk•r zu les.n,

war nirht möglich; das unmittelbare Ih wufstsein der richlig«n nt-loiHn r.

welches nur bei der Muitersprachc sich findet, konnte nicht vorbanden

sein^ und ebenso Tehile die in den Aceentseieben gegebene fjcberlieferung

der bei den üriechen selbst im Gebrauche gewesenen Betonung; man ha
dnhcr — so wonisstcns ^x!.iuIjI fU»f. aus seinen Eifahrmmsen schliefseo

zu miiisen — die g r i e c h i !»c h en Wörter nach denjenigen Hegeln über

Accentuation, welche für die lateinische Sprache gelten, noch data

mit den beiden Gewöhnungen, welche sich leider beim lesen des Lateini'

sehen so Iväufig linden, dafs man nändich die betonte Sylbe als eine

der Quantität nach lan«;e Sylbe liest, mul die Kfirzc o«ler Lfingc der

End »y Iben in der Au.ssprachc nicht unterseheid'ft. Es ist gewiss

scliwer, eine fest gewordene falsche Gewöhnung aufzugeben , und wie es

der neue Lehrplan fordert, beim lesen des Griechischen Accent und Quan-

tität in ihr Itechl w ieder ein7nx( tzrn. »nid dieser Schwierigkeit ist gebüh-

rende Rephnun*? zu Iraiit 11 ; ober iiiicnd li.illb.ire fii-rmdc «l.ifür, drds man»

wie es sonut geschehen , d.isi (iiieeiiiüchu iiiil iuteiiiiselK in Aceeule zu

lesen habe, gibt es eben so wenig, als etwa dafür, das Praniösische mit

englischen Accente zu haen oder sonst beliebig den Aceert einer Spracini

auf eine andere Sprnrlie zu üherf ragen. Die Abhandhnii; des Hrn. rrof:*.

Pose hl im Cinnowitzer Programme: ^Amfevtungen, l^etielJeuä äie Be-

kandHmg des gnechUcken Accente» an den h. k, (kterreichticken epm-
nasien'* (ö. S. 4) zeigt uns, dafs für eine völlig onhallb.irc Behauptung
dnrh lucli (Irüiidj voigfltracht sinff. Die W iilerU rrung dt rsellirn konnte

dem ih n. Vf. keine iJchw iorigkeit Itietri»; ,il»pr (Inrch ti LlTcnde Klnrheit

und iiAtürlichu Lebhaftigkeit iu gedrängter üc-hanüluug des Gegenstandes

weil« der Hr. Vf. den Leser xu ioteressiren . und knüpft an die Widerle-
* gung jenes nichtigen Widerspruches manche eingehende Bemerkung über

die »Sache seihst , z K üher das Verhältnis von Arcent und Qn?mlit;lt,

welche den prakli.schen Schulmann bekundet. Mamenliich i.st der Abchnitt

«Andeutungen, wie der Accent in unseren Schulen zu behandeln ist,*

(S. 7) sehr beachlenswertfa. Der iir. Vf. Iiat unzweifelhaft recht, wenn
er die f i In «' über den Accent heim Beginne des Tnlerrichtes auf das all-

gemeinste nnd nolhweinligs'tc hrsrhränkl wifsen Will (wenn Ref. die Worte
des Um. Vf». recht vertileht, würde er sogar sich noch enger beschränken,

alt der Hr. Vf. andeultl), und du weseatliofae darin Andel, dalk keine

DeclingUoi^ leine Gei^ogalioa ohne die slrengste Beaeblung des AcecBtei

Digitized by Google



ausgeführt , kein Wort jemals anders als nach dem Aeccule gelesen und
gesproeheDy keines je obm AoMat gascbri«beii wird. Der Aecent Iii ja

eben iiielit etwas neLen der Form dea Wortes selbslfiodig bcsiehciuK s,

sondern ein nothwendiges Moment der lehemli^'cn Form selbst. M.iii darf

mit Zuversicht piwirtcu, d-ifs an die Schwierigkeit, welche '\n fUachlung

iles Acceutes im üriechtschea liegen soile, man bald nicht mehr wird

glauben wollen ; eine solclie Zoversiebt erfiilU auch diesen kurzen Aufsats.

Auch die Aueepraobe des Griechischen , namentlieh der Voeate

und Diphthonge, ist auf Grund <!fs lebbarteren Betreibens diost-s Unter-

richtes von neuem in Betracht ^leiogetx, und hat zu ein par Aufsätzen

ia den SchulprograoHoea des vorigen Jahrea Antafs gegeben. Die eben so

besonnenen als praktisehen Bemerkungen, welche Hr. Direclor A. Th.

Wolf in dem zweiten seiner nrammatischen Briefe* hierüber gibt

(Programm des k. k. Slaat!*gymuasiums zu l'refsburg. Ibjl. S. 13— 19>,

liabeu scImd früher in dieser Zeitscbiift 1852, I., S. 1 und 17 die ver^

diente Anerkennung gefunden. Ausföbriicber behaiidelt diesen Gegenstand

Hr. Prof. Fiz. Kontors «Mer die Auitpracke 4e§ eriechischen*
23 — 27 des Programmes vom SlanislAwower Gymnasium. Bef. glaubt

auf den Inhalt dieser Abhandlung nicht ausführlicher eingehen zu sollen,

da erst vor kurzem in dieser Zeilsebrift (1. S. 1 -~ 21) diese eben.so in-

teressante als schwierige Frage eingehend behandelt wurde. In den ety-

mologischen Zusammenskllungcn, welche sich hier und da finden, hatte

der Hr. M ii:»'r sfin sollen; z. B. die «lüilslehuiig des lateinischen

wita von pios;, vis von ^la,^ welche wir S. 25 als sicher angeführt le-

ocn, ist eine ungegrundete Behauptung.

Die Behandlung einer ganz speciellen Frage auf dem Gebiete des
jiri*»rh!srhen Cnterrichtes iüfst der Titel der Ahhandinnjs: erwarten, welche
Hr. Direclor AI. CapellmanD dem Prognimme dfs tlieresinnischen Gyro-
oasiums in Wien voransgesehickl hat; sie ist nämlich Qbersehriehcn : Soli

fite Leetüre des Börner auf egmnaeieH mit der Odyseee oder mit der
HUtde hfginnen? (S. 3 — ir>.) Der Organisalionsenlwurf für die öster-

reichischen Gymnasien, deren Lebreinri^^htung natfirürM in der vorliegen-

den Abhandlung iu Betracht gezogen wird, gibt im dieser Frage unmittel-

bar keinen Anlafs, denn der Organiaationseutworf hat nur die eine der
beiden homerischen Dichtungen als bestimmte Lehraufgabe den Gjrmnasien
vorijczeiehn' t, \ on der anderen datregen nur einig:e Partieen zu einer et-

wanigen cui.sorischen Leclüre empfohlen. Die iieschränkung auf eine
der beiden Dichtungen wird im Organisalionsentwurfe durch den geringen

Omfang der Zeit motivirt, welche diesem Gegenstande sogewiesen wer*
den könne, und e.« handelt sich also dann um die Wahl uider zweien,

von denen sich eben tuir eines wählen läfst, nicht um die zeitliche Auf-
einanderfolge unter zweien, welche gleiche Berücksichtigung finden,

konnten. Cs scheint dem Ref. wenigstens xweifelbafl, ob man aus dea
im Kntworfe enthaltenen Aeufscrungen mit dem Hrn. Vf. sehliefsen dQrfe,

dafs der Entwurf auch überhaupt die llias der Odyssee wolle vorange-
hen lafsen, nicht blofs für den Tal! (It-r nothwendigen Iieschränkung auf

eine vun beiden Dichlungen die liias der Odyi»see vorzieht^n (S 4). In-

dessen lafsen wir die Stellung der Frage und ihre Hlolivirong unberObrt \ sie ist

für den vielseitigen Inhalt der Abhandlung uberdiefs nur Nebensache, da
der Hr. Vf. auf Anlifs jener Frage die gesammle Anordnung der grieehi-

ftcben Leclüre in Betracht zieht, und der Heihe nach folgende vier Puncto

besprieht; 1) Wird der Schüler am Anfang der 5. Glasse zur Leetore der

llias gehörig gerüstet .sein? — %) Kann überhaupt mit dem vorge.<?chrie»

benen Zeitaufwandc das vorgesteckte Ziel (!«s L'viechischen (]ntenirh?f^":

in den obersten (blassen, d. h. das leichte und sich re \ rrsländnis der lur

«lie obersten Classen vorgeschriebenen Schriflslclier un aiiginieincn eirciclit
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werilcu'/ - J) Süll mclil tler mit dir Lcclüic tlis [loim-r Itcihsichliglc

Zweck in einer aitiicni Weise erreicht, und namentlich ilitbc Leclüre durch

atlo Classen de« Obergymnaftlums ausgedebnl und die im Entwürfe vor>

^es<:hriebene anderweitige Lecture beschränkt werden? * 4) Soll endlich

die llias oder die Odyssee in der Leclur»' dir homerischen Dichtungen

vornngohenV' Die erste Frage, bei dereü 1-
1 oi tri uiti: der Ilr- Vf. Veran-

iKfüung ündct, auf «Ahrens griechisches i^leiuctitarbuch au^ Homer" näher

eintugehen« beantwortet der Ilr. Vf. verneinend; et kdnne allerdings in

der dritten Glaste des griechischen Lnterrichlet» d. h. in der 5. Gymna-
sialclasse, die l.ecture Homers eintreten, aber nur neben der Lecture eines

Attikers, und nicht die IHas, welche für den GesichLskreis der Schükr
dieser Classe zu hoch sei, sondern die in sprachlicher und sachlicher Hitt-

•icht ihnen leirhier xugüngliche Odyssee. Was die sweite Frage aobe*

triSI| so hält der Ilr Vf. wenigstens fiir die dritte Clause des griechisrhto

Unterrichtes die Erhöhung der Sttitulcnxahi von 4 auf 5 für drirgend wTiii-

Kchenswcrlh (S. 12). Es läfsL sich mm iznr nicht in Al rede stellen, d;ifs

der Ürgauisalionseutw urf dem giicchi&chen Liilcmchle keineswegs einen

^(rofiien Dmfang an Standen angewendet b«t$ femer, dab es cweifelbalt

ist , ob sich in der bemefsenen Zeit das vorgezeichnete Ziel erreichen

lalse, und dnfs diefs erreirhen erleichtert oder pcsirhrit w ürde durrh eine

l'j'huhung der Stundenr.ahl. Dennm-h kann lief, einen solchen Vorschlag

nicht lür angt'mefsen halten. Die Zahl der Obligalstunden au den ö»ter-

reiclij$clien Gymnasien mag im Verhältnis lu den in Gbrigen Deulsch«

lande üblichen als mäfsig erscheinen ; aber man darf doch nie aufser acht

lafscn , dafs di(' cicrrnlhütTiIirhrn Verhällnisse des österreichischen Sfnatp»

einem jeden, der nach höherer Bildung strebt, die geläufige Kenntnis c-

nigslens zweier Sprachen des Keiches zur i'tlicht machen, und dafs

die hiezu fuhrende ftesebafligung, wenngleich nicht in die Zahl der Ohli-

galstonden eingerechnet , nothwendig die Zeit der Gymnaaialschüler in

Anspruch nimmt. Die Rücksicht hierauf läfst jede Vermehrung der Slun-

denznhl a!s eine sehr w ich! 11:0 Frage erscheinen, deren nrjnljuiig durrhnus

nicht j4KUt genommen werden darf. Dazu kommt, durch den Orgauisa-

tionsentwurf ist dem griechischen Cnlerriehte gegen flniber eine durch-

greifende Erweilemng der Stundenzahl zu theil geworden Die gSosligm
Folgen hiervon erweisen sich bereits darin, dafs der sonst öfters bemerkte

Widerwille gegen diesen l'nterricht hei den Srhühni verschwindet, drifs

der Gegenstand von ihnen grofsentheils mit unverkennbarer Lust, ja hier

und da mit Vorliebe betrieben wird. Da durfte es wohl das natürlichste und

goralhenste sein, erst dcrch Rrlahmng za erprolien, wie weit sich durrh

gewirsenhafle Henütrung der zugewiesenen Zeit innerhalb der sechs Jnhre

des griechischen (Jntrrrir hles gelangen lafse, und erst d.uin, weim Schider

von der 3. Class«' an his zur 8. nach dem erweiterten l'lane den gnechischcii

L'uterricht genofsen haben, sich die Frage vorzulegen, ob nach den ge-

machten Erfahrungen die Stondeniabt für Inhalt mid Umfang des Ontri^

richtes ausreiche, und ob, falls diese Frage verneint werden mufste, eioe

Crmäfsigung des Zieh s 'u\ Iirdie oder Weile zu w ünschen , oder eine Tr-

höhung der Stundenznhl möglich sei. t^nter «gewifsenhafler Benützung

der zugewiesenen Zeil^ aber ist nicht nur verslanden, dafs kein Augen«

blick der Lehratunden verloren gehen soll, sondern ebenso sehr, dals man
nicht einen Gegenstand vornehme, zu dessen gründlichem f^elreiben

die SchCder durch ihre \orausgf>pr?i!iie!H n Studien noch nicht wirklich hcfä-

higt sind. Nur iiideni dte letztere liedingung erfTillt wird , lafseu sich

sichere Erfahrungen über das wirklich erreichbare machen; auf diesen

PüHOt mit besonderem Nachdruck hinzuweisen, findet sich Bef. dadurch

veranlafst, dafs jetzt nicht selten mit Schülern, mit welchen kaum seit cm par

fahren das Griechische in der erweiterten Stundenzahl betrieben worden
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Ist, ein Schriftsteller gelesen wird, dessen Lectun- pcwi-^s den erweiterten

griecbiscbeo Dnlerricht von dm «mteu Blemenlen au vorau««etxt. — 2ur
B«anlworlan§ der drill« 0 and Tierteo Frage cmpfleMC der Hr. Vf., al»ge>

sehen von den gelegentlichen Rcioerkungen über den grammalitcben Un-
terricht

,
folgende Anordnung drs griechischen Lesesh^fTt im Obergyrnnt

-

sium: lu alleit vier Classeo werde ungefähr die Hallte der Lehniluodeu

der tlomerleetüre gewidmet, nämlich in 5. und 6. der 0d>8see. in 7. und
9. der IMas; ungefSbr die andere Halfle werde in der 5. und im enlcn
Semester der 6. auf Lecture ausgewählter ALschnitte aus Xenophon und
aus Lucian verwendet; im zweiten Semeser könne an deren Stelle Herodol

tretAo; in der 7. Glasae folgen dann erst kleinere Dialoge i'latos und
bei anereiehender Zeil In iweiien Senetler einer der gröfsercn, in der 8.

Demoathenes kleine philippiscben Reden und Sophokles ; auch könne man naeh
halbjähriger Leotüre des T.icifu?? im «weiten S< nusti r i itimnl dfii Thucy-
dides folgen Uilsen. Indem Hef. bittet, das einzelne iluKer gedrängten,

einen Auszug nicht wohl geslaltendeit Erörterung lu dem Programme
aelbet naehtaleaen, erlaubt er sich nur Ober ein paar Pnnele eine Bemer*
kung hinzuzufügen. Auf den grammatischen Unterricht in den beiden er-

sten griechischen Classeo nirht unnailtelhar die Homerleclüre folgen zn
laUeu, sondern zunächst an einem leichten attischen Prosaiker die erwor^

bene Formkenntnia su aicbem und tur Leetfire tu Terwerthen» hatte BeF.

bereits frQhiff als ralhsam bezeichnet, im Jahrg. 1850 dieser 2eitschrifl

S. 713, und war gleifhreitig mit dem vorliegenden Froprammc auf diesen

Vorschlatr zuruckgekomii.en 1851, S. 807; dafs dieser Gedanke in weite«

ren Klethen Beistimmung Ürdet, dürfte sich nach den unabhängig hiervon

dargelegten Ansichten von Sdiulminnem in Böhmen 1951 , 8. 845 IT. er-

warten lafsen.— Ob man es für gerathener halle, die griechischen Lehr*

stunden für zweierlei Leclüre zu theilen, oder lieber die gesammten Stun*

den, abgesehen von den grammatischen Lebungen, der Leoture eines ein*

zigen Schriflstellers nixuwendeo, darüber wird nidit leidit eine Einhellig-

keit der Meinungen erreicht werden ; Ref. ist durch die Erinnerung darao,

dafs er im griprhi«;rhen Gymnasialunterricht o immer
,
wo ihm die ge*

Setzlichen BesUu)uiunf;en nicht verboten, sich auf die ^'k iclizeitiizc f.ec-

türe nur eiues griechischen bchriftslcllers coucenlricrie und dabei gute

Erfolge sah , so wie durch den Hinblick auf die alltugeringe , eine Inten-

sive Beschäftigung sehr erschwerende Zahl von Stunden, welche bei einer

Theilung der griechischen Ijectionen sich ergibt, dem coucentriereu mehr
zugeneigt , aber gesteht gern , dafs jede der beiden Weisen au sich ihre

t;ebclslaiide mit ildl bringt, welche Ausgleichung erfordern , und es sich

also um die tweifirihafle Entscheidung zwischen zweierlei Schwierigkeiten

handelt. — Ehenso ^^nü^ \^ \n] sich darüber, ob die kleinen Slaatsreden des

Demosthenes, wie der Org. Kntw. es vorzeichnet, oder ob die leich-

teren Dialoge Pia tos, wie der Hr. Vf. verlaugt, früher mit den Schü-

lern gelesen werden sollen, eine objeeliv und unbedingt gillige Entsebei*

dung geben lafsen. Dafs das eine und das andere in der siebenten TJass^
(lie gehörige Vorbereitung durch den vorhrr^re^inpenen rnlerriehl voraus-

gesetzt , mit gutem Erfolge auszuführen ist , hat für den Hef. durch wie-

derholte Erfahrungen mit Classeo von dem Alter und dem Bildungsstande

der siebenten Classe subjeclive Oewissbeit; die sprachliehen Schwierig-

keiten bei dem einen und dem anderen Schriftsteller sind so verschiedener

Natur, dafs sich schwerlich ein ohjectiv sicherer Mafsstab für das mehr
oder weniicer dieser Schwierigkeiten linden la/st ; dem Interesse der Schü
ler dSrften im allgemeinen Reden, welch« in welthhilorisebe Entwiekelun-

gen wirklich eingegriffen haben, nSher liegen, als philosophische Ge-
spräche; nlifr gerade in dieser Beziehnni? wird die Individualität dos Leh-

rers und der Schüler immer (Joterschiede zeigen, weiche sich einem allgemein
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gütigen Maise entziehen. HaU es, wie der Hr. Vf. audiulet, «sciiun au »icji

unpassend erscheioen rnüfee* (S. 13). Reden des Demosthenes gleichseitig

mit denen des Cicero zu lesen» und schon deshalb die LectQre demostbe-
nischer Reden erst nacli tlcr von Ucdon Cicero's, also in die 8. Classe zu

verlegen sei, gesieht Ref. nicht rechl einzusehen. Sollte dabei die Besorg-

nis zu Grunde liegeu, dafs Ciceronische Reden durch diese GleichzeiÜglieit

der Leclure an Interesse verlieren, so würde diefs nicht ganz ohne Schuld
der betrelTcndcn Lehrer geschehen; die Verdienste beider grofsen Itediier

sind so eigenthümtirher Natur, dafs es nicht nöthig , und für die Schule

gewiss nicht am Urle ist, einen an dem andern melsen zu wollen. Wenn
ein solcher Gedanke den Hrn. Vf. zu dieser unbedingten Entscheidung ge-

führt bsi, so miifste ja eoosequent auch die Homerleclfire so lange aus-

gesetzt Ideiben, bis die Aeneide bereits gelesen wäre, woran man doch
gar nirht denken kann. Und wenn \u \ «ler in die 7. Classe verlegten Lcc-

türe piaionischer Dialogo der Hr. \L die Anforderung stellt, «dem Schüler

f&r ihn geeignete Aodeutongeo su macheD über das verscbiedeoe
Verhältnis des Xenophon und des Plalo zu der sokralischen L^hre, ohne
aber damit schon in die Tiefen der sokralischen und der f)lalonischen

Philosophie selbst ihn einführen zu wollen* (S. 11), so rnuls gegen die

wirkliche Ausführung dieses Gedankens Ref. das uumafsgebliche Bedenken
erbeben , dafs über den beteichneten Punct sich Andeutungen schwerlich

so geben Infsen, dafs sie wahr oder ib?r wahren Auffassung wenig-
stens nicht geradezu hinderlich, und doch zugleich für Srhulor die-

ser Bitdungsstufe geeignet sind. Kaiui man sich nicht auf denjenigen

Standpunct philosophischer Speculation Terscizcn, auf welchem ein emster
Forscher sich gedrungen Duden konnte, den allgemeinen BegrilTeu absoiu*

tes sein beizulegen, in ihnen das allein :ni iiitd für siel» seiende . in allein

wirklichen nur einen Schein, ein schwankemies Miilelding zwischen seiu

und uichlsein zu finden — und diefs wird man Schülern der 7. oder b,

ClassA schwerlich zumothen — so entbehren alle Bemerkungen über das

Verhältnis des Plato zur sokralischen Lehre des inneren Halles, und wer-
den eher von der Sache abführen , als ihr späteres Verständnis anbahnen.

Ref. kann es daher nur billigen, dafs der Orgauisalionfientwuif aus den

platonischen Dialogen fast ausscbiiefsHch solche snr Leclure empfiehlt,

welche zu einer Unterscheidung platonischer und sokratischer Lehre gar

keinen direrten Anlafs geben. DiiTs gilt nicht nur von der Apologie und
dem krilon, sondern rnu-h von l'rota^'oras nnd Gorgias; der l'liädun

allerdings ohne Einsicht ui die pialonische Ideenlehre nicht zu versUtuu,

doch bat jeder Lehrer, der etwa diesen Dialog zur Leetüre wählen sollte,

gewiss nur die siltlich erbebenden, nicht die philosophisch specitlaliven

RIomenle dieses Dialogs im Aupe, und wird daher die in letalere Richtung

geliorigen Abschnitte entweder übergehen oder über sie leicht hinwegzu-
kommen suchen. — Von der Aufnahme des Thucydides iu die Gym-
nasiallecture kann natürlich zunächst nicht die Bede sein; auch geht

der Vorschlag des Hrn. Vfs. erst auf diejenige Zeit, wo sich in der obersten

Classe die FrfolL'e des erweiterten rnterrichUs aller vorhergehenden nas-

sen zeigen werden; dann aber wurde, sagt der Hr. Vf., «kein Kenner und
Freund des Alterthumes behaupten, dafs die Lectüro des Thucydides nach

der von mir geforderten und ganz leicht zu bewirkenden Vorbereitung für

den jungen Mann auf der höchsten Stufe des Gymnasiums zu schwer sein

würde'' (S. 13^ Der Hr. Vf. denkt gewiss nicht daran, von der Leclüre

des Thucydides die Reden auszuschliefsen, denn diefs hiefse ja doch die

Seele des Werkes herauslösen wollen. Diefs vorausgesetzt, kann Ref. die

fieberzeugung des Hrn. Vf's. nicht theilen. Ref. hat selbst als Schüler in

der obersten Classe den ThiieN'dides tjelesen , und zwar an einem Gvm-
nasium, an dem das Griechische damals mit besonderer Vorliebe Lc-
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trieben wurde, und man voo jedem tüchtigen Schüler vorauisetxen durfte'

dafs er prifaUm den Homer und den Sophokles vollständig, von lierodol

einen grofsen Theil gelesm h.ihc u. s. w. , und dennoch , trotz solcher

Vorhereilting , \y<>\7 der Voi tr* iTilichkcil des Lehrer-? w nr Tfnirydides fac-

tisch im DurchscIiuiUe zu schw er, und gab Anlafs zu Benutzung von llilfs-

uiitteln, welche in allen übrigen Fällen zu gehrauchen die befseren Schu-
ler anter ihrer Wurde hielten. DieM» sehr bestimmte Erinnerung von einem
Gymnasium , an dem der griechische Unterricht durch bcsondert' Vm-
stände überwiegend I cgunsligcl war, hat den R**f. aljgehallen, di(i I.rctiiie

dieses ihm so weilht-ii SchrirtsteWers jemals nis Lehrer an einem (iyninn-

sium zu versuchen, weil ihm nichts gefährlicher scheint» als durch For*

dernogeii, welche das Mafs der Kräfte übersteigen, auch die thätigen und
eifrigen Schüler zur ßenulzung unrechter llilfsmiltel zu verfuhren ; Ref.

mufü sich dnlier allerdings bescheiden, dafs die Bedenken, welche er

gegen die Leclüre des Thucydides ausspricht, nicht aus den Erfahrungen

entlehnt sind, die er selbst als Gymnasiallehrer gesammelt hat — Itef.

darf voraossetsen, dab die meisten Le«er dieser Anzeige die vielseitig in*

teressante Abhandlung selbst gelesen haben, und untcrläfsl es daher, noch
auf andere Pnncle einzugehen, welche lluils zur rU'iNlimnuinL', (heils zum
Widerspruche Anlafs gehen würden. Üals sich auf dem xoin Hin. Vf. be-

handelten Gebiete mannigfach differcnte Ansichten mit Grund aufstellen

laf«eii, liegt ja in der Natur der Sache. Für einen erziehenden und allgS'

nieiii bildenden Onterricht , w ie die Gymnasien ihn zu vermitteln haben»
lafsen sich, ist man iihtr d.is Ziel einvorslanden , die allgemeine»
Grund s it/e mil unbedingter Sicherheit aufstellen und über sie muls
man zur Liuigkeit gelangt sein, soll überhaupt durch die Schule tüchtiges

erreicht werden ; und diese allgemeinen Grundsätze fuhren allerdings dazu»

entschiedene Fehler in der Einrichtung un<l Anordnung des Unterrichtes

rnrückziiweisen ; aber gar n»anohe< in der speriellt u Hcjiränzung nach

hohe und Imrang , in der Wahl und Anordnung der Leclüre wird sieh

ni« aus allgemeuien Grundsätzen mit unbedingter Sicherheit ableiten las-

sen, sondern die speciellen Vorhältnisse der Cnterrichtsanstallen werden
für das, was die Natur der Sache allein i. < h nicM enlsehieden h it ils wich-
tige Factoren hinzn/tj/trhen sein, tnul selbst die Individualilal der Lehrer

verdient innerhalb gevvis>ei- Gitn/en im Interesse des Unterrichtes ihre

ßerücksichtigung. lief, hall es daher für sehr wichtig, in didaktischen

Fragen zwischen dem Gebiete objectiver Gewissheit uiul dem subjeetiver

Uehtrzeugung, Meinung, Ansicht, die Grenzen mit gröbter Selbstbeschei-

dmig einzuhalten *).

^) Diese Bemerkungen waren schon lange geschrieben, und der Abdruck
durch anderes, dringenderes verschoben, als dem ReL in den Jahn'-

sehen Jahrl»üclieni L\V, I. S. 83 — 85 eine Anzeige der in Ilecfe

stehenden Ahhandhinfz zukam, der derselben ebenfalls die ver-

diente Anerkennung zollt. Wir b(?beu aus ihr eine Stelle heraus:

«Gegen die Zahl der von dem Ilm. Tf. empfohlenen Scitrinsteller

haben wir nichts einzuwenden, obgleich uns ohne Yergröfserung der

Stundenzahl eine Beschränkung fast nothwendig erscheint Auch gel-

ten uns tlie kleineren hialoge des Plalo für die 7. Classe zu schwer.

Was die von dem Urn. Vf. nach dem Titel als Hauptfrage hinge-

stellte Frage betrifft, so bleiben wir mit dem Organisationsentwurfe
einverstanden, indem wir unler der Voraussetzung, dafs nur ein Ho-
merisches Gedicht in einiger Vollständigkeit gelesen werden kann,

die Ifra«, da sie ja unhcslritten das vollendetere Epos ist, der<><l\«;-

sec vorziehen, dagegen, wo die Leclüre sich über beide Gedichte
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IfiederStterreieh.
4. M¥ien, Thercsianische&Gymaasium. Jakre$b€ricki

a^r äoi Citmimiim an der ü. ikere$Umi9ckem Akademie währemd
des Sckuäakree fS*\^ , mm dem Director Dr, Aiote CupeUmatm. Wiem^
i85t. 30 S. 4. — lieber die ticu Srliuluachiicliten vor.iusgchfiMle AbhaoU-
Jung des Hrn. Dirert Ca|)ellaiai)u siehe oben S. 655—659 L>t'ij luterricht

ia den obligaten Lebrgegeosländeo ertbeilUn die ordeothcheu Lehren Ur.

AI. Gapellmann (Director, am 7. Oet 1850 io leia Anl •iagefnbrl)^

Heliod. Philipp, Ür. Uerm. Suttner, J. Bened. Albrecht^ CnrisL
Siegl, Joh. R. I.obpreis (Akademie Dircclions-Adjunct), Dr. Marc. Je-
nisch (Religioiisitliier) , Dr. Georg Bill (am Schluf&e des ersten Seme-
sters an dtiä Johanueum in Gralz berufen), Ign. Uradii^ ^ab. lUathia^
Joh. Nep. Nenfaer, und die Supplcnten» ioa. Rrumhaar, fif. Eogelb.
Prangner (vom Beginne des 2. Semesters an)» Fn. SlaAak, AL
Moriwilz. Den Unlerrichl in den niclit nbligifcn LohrE^egeriständen

ertheilten, und zwar im Böhmischen t Ign. Ilradil, im Ingariseben:
Emer. Uonioky, im Polnischen: Joh. üofstelter, im iiaUeniscfaeQ

t

Laar. Fornaaari Bdier vonVerce, im Franiösiaohen Louis La«oaibo
und in den unleren Abtheilungen Blattb. Stix, im zeichnen, (ir dit Zög-
linge der theres. Akademie : l.udw. Steiner und Joh. Nep. Mayer, fSr
die Externen: Frz. Sauer, in der Gymnastik: Rud. Slrphany. — Am
Scblufse des Semesters betrug die Anzahl der dem Gymua&ium Ange-
hörigen akademiachen Zögling« 84, die Zahl dar Bztanien 310.^ AulSer
den sonst üblichen Naehrichten enilifill das vorliegende Pfogramn audi
eine detaillirte Nachweisung der recht reichhaltigen Vermehrung der Gym-
nasi'ilhibliolhek. Dem Lccl ionsplane 'M eine l eher^sichl beigegf-l»«!» üh'T

die in den beiden obersten Clausen gestcllteu Aufgaben zu deutschen Auf-
tStzen; man wird unter ihnen, was in hohem Grade anzuerkennen ial»

keine Aufgabe finden, welche nicht das Interwie der Schüler xu felSi«la

und ihr nachdenken zu wecken geeignet wäre. Aber zu hoch tur den
^>l^ndpu^cl der Schuler dürften nach des Ref. Ansicht einige darunter ge-
grtireu sein, z. B. die Frage: «War das römische kuustleben f^ahrhafl

originell?' u. a. , worüber ja doch Schüler der 7. Classe, denen diese

Frage gestelU ist, ecbwerlich anderea geben können, ala waa ihnen bei

aprechuag des Aufsatsea mllgetheill bl.

erstreckt, mit der Odyssee den Anfang zu raAcben und die Ilia»^ fol-

gen zu lafsen rathen , <l ihi i aber ein späteres norhinaligos lurück-
gehen auf di»' üdyss« t ( n wünschenswerth eraclilen.*

Dafs man die lUas der Odyssee vorzuziehen habe, wenn eben uur

eine der beiden homerischen Dicbtongen in einikcr VoiWindigkeit
gelesen werden kann, hält Ref. nicht allein dadurch b^prundet, dafs

dit' lüas das vollendetere Kpos isl ; wenigstens ebenJso gewichtig

dürfte der Umstand sein, dafs die llias, selbst wenn die noch lang-

samer vorschreileode Leclüre auf einzelne Gesäuge sich beachränkeu

mub, tcbon imierbalb fast eines jeden dereelbei] eis abgerundetes

Bild eines wahrhaft männlichen, heldenmalkigen Charaklen in klarer

Anschaulichkeit darstellt, während die Odyssee, wenn man unl<T

chcn Bedingungen nur langsam lesen kann, in ihren einzehi bclr.ich-

teten Fartieen um so leichter in einen blofs märciienhatlen Cbarakicr

barabsinkt. Auch trifft man in der Odyssee merklieb biullffer auf

oinaelne Stellen, welche mit den Schülern tu teste man mehr oder

weniger Bedenken tragen wird. Dafs «der Stoff der llindc der äl-

tere, der der Odyssee der jüngere ist* (vgl. S. 13), kann an aicb

für diese rein didaktische Frage nicht in Betracht kommen.
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'i Wiremsm Erstes Programm fies vereinigten Is. k. Cymmt-
tlu»u zu hreiM am Sci^ufße des ScAu^a/trei 18Si, 20 i». 4. — Den
Ijehulnachriehteii geht voraus eine Abhandlung «Mr äa9 Studhm 4tr
EiUomoiogie^ voo Dr. Beils, Lohior der Phys. und Naturg. am Obergs
Der Ilr. Vf. scheint diesem umfangreichen und interessanten Zweige d<'r

Zoologie mit bt-soaderer iJebe zugethan zu sein, und ihm eine vorrage?)de

Steile im ualuriiistorischeu Unterricht« am üymnaüium zuweisen zu wol-

len, naeh meiner Ansieht mit oUem Rechte. Auf 4V> Quartaeilen ilellt

er mehrere allgemein bekannte Angaiien über Schaden und Nutsen der Iih

sectcn zusammen, und versucht damit die Wichligkeil ihres Studiums,

besonders am Gymnasium, zu bevv*'is:(n. Irh nicht diese prakli-

acbeu iiücksichteu siud es allein und hauptsächlich, weiche hier angeführt

Sil werden Terdienen, obwol auch ihre Wichtigkeit nickt in Abiede ge-
stellt wird, sondern noch mehr durfte der Reichtbum und die Mamiigfat*

ligkeit von merk wnrdicen Formen und anziehenden Lebcnserscheinungeii,

und die leichti Zu^'änglichkeit der Gegenslände selbst zum selbslandigeti

htitracbteu und beobachten in Betracht kommen. Es raubt dieses immer-
wShiende stark betonte henrorhehen TOR den nnmitteibaran Betiebungen
auf unser materielles Wolsein der Wifsenscbaft mehr oder weniger jene

Würde, die .luf der Uneigennulzigkeit beruht, und d.is Gymnasium ist je-

denfalls der Ort, wo der keim 7ur Achtung' und Verehrung derselben in

fiie jungen Gemütber gepflanzt, und die otuuhin nur zu sehr verbreitete

Ansieht ausgerottet werden soll, man müfee lediglieb «m1 aileitt
deshalb etwas lernen, uro das gelernte spAter in Zwantlger «wmGnsen su
können. Ich schlierte in vollkommener l'ebereinslimmung mit dem Hrn.

Verf. mit dem ^^ unsche, den ich srhoo früher einmal mit nnsführlicherer

Begründung in diesen Blättern äuUerte, «es sollte den lusectea durchaus

ciii ganzes Semester (und twar im Sommer) am Untergymnasium gegdiwl

ein.*
Lemberg. Dr. U. II. Schmidt.

Die Scbulnachnciiteu enthalten zuerst die kurze Notiz , dab das

Gymnasium tu Krems seit 1616 mit Mitgliedern der Oeseltachaft Ics«,

«iJiim nach Aufhebung derselben mit fixjesuiten besetzt, hierauf 1776
Piarislen-Ordensprieslern übergeben wurde, welche noch gegcnwnrtig den

Liilerricht an diesem (iymnasiifm ertheilen. Hierauf folgt eine r(d)rrsicht

der Frequenz des Gymnasiuui^ \on 1777 — 1849, der phitosophiscbeQ

Lehranstalt von 1803 — 1849, uud des vereinigten Gymnasiums sos deft

beiden letzten Schuljahren. Den Lehrkörper bildeten wahrend des Scbul-

j;ihres 18*7,,: Ferdin. Bruckner (Direcfor), Theol. Dr. Nep. Ehr-
lich (im, November 1850 n\s Prof. der Mor.illheologio nn die (Iratzer

(uiversität berufen), Dr. K. B c i I z, K. Penkner (starb 10. iMarz 1851,

an seine Stelle trat Leop. Ueldenmuth vom Josephülädter Gymo. in

Wien), Jos. Futs, Jos. Wois, Gr. Z5brer, S. Piehna, Fri. X.

.kora, Leop. Wagner, Andr. Spiegl, Job. Ev. Port, Frz. Baum-
gartner, Leop. Lixl (Kalligr "), I.udw. Fataky (ital. Sprache), sämmt-
lich, mit Ausnahme des zuletzt geuaunten, i'iarislen- Ordenspriester, lu dem
l^ectionsplane werden öfters für denselben Lebrgcgcnstand in dersellien

Classe zwei LehrbQeher erwibot, so dab man nicht enelien lumn, wel-

ches von beiden , oder ob überhaupt eines derselben sich in den Händen
der Schüler beßndet. Die bereits zreralirh reichliche naturhistorische

Sammlung vordankt d?)s ftyranasium groisenliteils dem Hrn. Dr. Ehrlich
und dem Stifte Lilienfeld (vgl. in dieser Zeitschr. Jahrg. 1851. VL S.504>.

6. M0nt. Jakretbertckt de» k, k, 9^§9mmaHum» m Meik^
mit am Sekttifte des Schuljahree i89i Htdßdet Th. Mayer , Director.

21 S. 4. Die den Schaloaohricbten maiisgebende Abbamllung «it*ir



äte Urwandischaß der deuUcAen Sprache mit der lateinischen^* winl,

da di«8e« Programa der B«d. ent vor kvrsem zugiong, zugleich mil Ab-

haotiluRgen irerwandleD luhaltes vom folgenden Sebuljahre betpreebeu wf^
den. In den Schuhncliriclilen wird zuerst eine kurze hisloriscbe ^oli2

über das Melker Gymnasium ge^clion (S. 13, 1 U. Kiiut Lehranstalt, m
wie die Zeit sie gab, bestand in Melk gewiss schon seit Einführung der

Benedietioer im 11. Jahrhundert; über die Omwaudlungen derselben in

der Folgeseit fehlen gennuere Naehrieblen % Im 18. Jahrb. feilen aie im

wesentlichen mil den allgemeinen Aenderungen zusammen, die d.is liitcr-

rirlilswesen Oi ülerreichs erfuhr; die in neuester Zeit geschehene, durch II

Miui!»lerialerlafs vom 28. April 1850 genehmigte l^rgänzuag des GyinuA»

siums za einem vollständigen Ohcrgymnasium verdankt die Anstalt dfm

lebhaften Interesse und der aufopfernden Thütigkeit für das Sebulwewn,
welche der hochwürdige Herr Prälat des Stiftes, Herr Wilhelm Ii d e r,

Präses des Praiatenstandes etc., bewiesen hat. — Hierauf folgt S. 14— 1!1

in übersichtlicher Ordnung der Bericht über den gegenwärtigen Zuslami

des Gymnasium«. Den (Juterricht in den obligateu Lchrgegeostäudeo er

theilten wahrend des Schuljahres 18**/», die Profeaioren t Theod. Mayer
(Director, Inhaber der grofsen Verdienstmedaille, l^hrenmitglied des histo-

rischen Vereins in Kärnthen), Leop. von Seyfrid (Stiflsprior), Peter

Lenne, lingelb. Leitet, L. Polly, Placid. II eliu reich, Andr. Ott,

Bened. lieilroaun, Alex. Karl, Jgu. keibl Inger (corresp. Mitglied

der kais. Akad. der Wilsensch., Ehreomilglied des historischen Vereins in

Eimihen), Norb. Ilaberl, Max. Sukup, Aain. Leyrer, Fricdr. Ilcil-

raann. Vinc. St auf er, Aut. S c h w c gl e r ; in den nicht obligaten Mir-

gegensläuden: Cd. Freih. v. Sie her (fr.tnz. Sp.) , Bened. lleilmaou
(ital.), K. Brioschi (zeichnen, ital.), Jus. Jokl (Musik, Lohm.). Die

Professoren der obHgaten Gegenstlnde sind gewiss, obgleioh es nicht aus-

drücklich angegeben ist, sämmtlich Capitularen des Benedictinerstiflcs.

Der Lectionsplan weist die Leetüre des Sny>hokle8 schon in der 7. und

8. Classe nach; Ref. zweifelt, daf<i Schiller, welche erst seit zwei

Jahren den erweiterten griechischen Unterricht genufsen hatten , dazu gv
hörig* orbereilet gewesen seien. — Die Angabe der Lehrbücher iMschräofcl

sich im übrigen auf die iil den Händen der Schüler beOndlicbeo;
nur bei der l'hysik im Obergymnasium ist dazu noch eine weitere, der

Benül/iJDg des Lehrers angehörende Literatur beigefügt; dfuühor Recheii-

schafi zu geben, ist nicht Sache des Programmes. — Als eigetilliümlich«

Einriehtung bemerkt Ref., dafs mit dem Gymnasium su Melk eine Verbe-

reitungsschule vorbunden ist, «welche mit den !l< ( !iten uiul VerpflichtuD-

ßon «'imT ,1. Clause einer (b'iitschon llauptschule die Zwcclve di'S Tivriirn-

siuras 7,um ^'orÄijgliehcn Aimmtnerke macht.* — Der Verdienste, welch«

sich der hochw. Herr Prälat des .Stiftes, Hr. Wilhelm K.ler, um Krwei*

teruog der Lehrmittelsammlungen erworben hat (das physikalische Cabiset

z. B. ist im Laufe eines Jahres mit einem Aufwände von 2000 tl. gegrün-

det und in enlsprccheiider Weise sind die anderen S.immhm'rcn den Be-

dürfnissen der Gegenwart angepasst), ist bereits in dieser Zoitschr. l^r>f.

VI, S. 504 gedacht worden. [II. B.j

G a 1 i s i e n.

4. R^e.r^oH^ .1. Miorhnia. 4. Sandee^ Die Programme der

k. k. Gymnasien in üochnia , Rzeszow und Sandec bringen wifsenscbaft-

liehe Abhandlungen ond die leixteren swei auch den Zustandsberiebt in

polnise her Sprache. Die Abhandlung des Bzesxo w c r G y m nas i ums
ist Trfif i-schriehen : «Aufklärung; des Zweifels, als ob das SchnabellhitT

iOrnUhorAffnckUi) nicht su den Säugethiereu , sondern zu den rierle-
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peiiUeu gebürc; von Krnst Wtdmatnt, rrofes^or der iMalutgcücliiciite utiU

Physik am Rsessower GjrmiHfiaitiQiD.' Sie ist im gunieii eine wortgetreue
(jehersetz litig niis Okcn's allgcineintT Nnturgeschichle für alle Stände.

7. Baiiil. 2. Alitli. S. SU — 842; der .illgfiiieii» verbreiteten löliHrhen

üUle, die ^^iicllc 7.u liezcichueu , aus welcin r eiiiu Abbaudlung ganz oder
theilweiso «nllelint ist , liütle sicli der llr. Vf. dieser AiilMiiidlang oiebt

entschlafen sollen. Wenn übrigens der fir. Vf. im lilingange seiner Ab-
handlung erwälnit , spIp?) ihm „ncnrsle Werke" nl ' i \ l urjjeschichle

vorgckotnin(Mi. wlIcIio irrlliiiniliclie Aiisicliteii üher das ^ichualiellhier ent-

liiclten, hO darf man wohl behaupkn, es mür>teü diefs neueste Werke sein,

deren Beröolisiehligung und Reriebt igung niclit Aufgatie der wirsensehafl*

liehen Aiillicilung der Programme ist ; Oken hat ja die Darlegung dee
wahren SachverhnIfrM. u» lrh.' der Hr. Vf. ins polnische übersetzt iial, in

dem oben angeführten Wcikc livrciis im J. 183S gegeben.

Auch das Programm des Gymnasiiims in Bochnia bringt eine

dem (i ( biete der Maturwirsenschafien wenigstens zum Theil angeliörige

Ahhandlung, dorr-u Titel Jaulet: «teber den Zweck des tlnterriflU< in

dir Nitnrpfsrhiciile. ^oii J. (Izajkowski, lleliuionsprofossor nii<l Leh-

rer der iNaturgeschiriilu in den liuiieren Classcn." Das iiieiua dieser Ab-
bandlung ist nicht neu, sondern im Gegenthoile so viellaltig durcbge-
sprorheu. dafs sich ihm beinahe keine n* ti< Si ite abgewmncn läfst. Allein

der flr Vf Iint das Ziel. ^Mlches er sieh bei <ler NNahl dieses Theman
steckt, in seiner Abhanillung vollkommen erreicht. Vun dem Salze, dafs

bei der Erxiebung SchnJe* nnd Haus xusammenwirlien mufseD, und von
der leider nicht ^^i llt th-n Thatsachc ausgehend , dafs sich der neuen Ein-

richtung der Srimle die Vorurlheile und der NN iderwille des flauses slö-

rend in den Weg steMiii, will er tlie Hileni, Verwandten u. s. \v. der von
der Schule heimkehrenden auf die X\iehligkeil des seil dem Jahre 1819
vemaehlfirsigten und neuerdings wider in seine Rechte eingesetzten Stu-

diums der iNalurgeschichlo aiiftiK rksam m.u lien. Etwas weit ausholend
sagt der Hr. Vf., in dem .•nif;iii;.'licli*'ii Zustnnilc der (''"^'"llsehafl seien sn\\ ohl

wif&en und thun, als auch die einzelnen \Vifseiii>richluugen uiigeschie-

den, der erste im wifscn, auch der beste im wollen und als Priester

oder König, Dichter oder Arzt der naturliclte Vorstand der Gemeinde ge-
Wesen, (nsrliöpl h.ilu« er aber diese seine Vorzüge aus der Erkenntnis

der i\alur, die er „wie das Kind seine Mutler ver<*tnnden habe," und zu
welchem Quell der erste .^iensch von tiott selbst geleitel wordcu sei durch
die Aufforderung, die sammtlichen Thiere zu benennen und damit auch
ihr verschiedenes Wesen /u erkennen. Die ursprüoglicbe Einheit und
Einfnc'hheil des Wifsens sei aber später der Ausbildung und Vervielfälti-

gung gewichen, und der Mensch kaum mehr im stände, den ursprüng-

lichen Wifsensquell, die iNaUu', zu ergründen, geschweige die simmllichcii

Wifsensrichtungen zu umfiifscD. Doch könne man aus dem grändiichen
eindringen ins einzelne zum richtigen iiitheilen über das ganze gelangen,

und in diesem Snnie möge man die uns umgebenden Existenzen der Reihe

nach in Betr.icbluug ziehen. Der llr. VI. ricldet nun den blick zuerst auf

die allgemeinen EigenRchaOen der Materie , auf das an den IMinmlien in

die Augen springeuflc, nif (Jestalten und Farben und macht dann auf die
mancherlei Mlierraschendt n f ii'r-i«ihiimlichkeiten des l'flanzenreiches und
die oft erslaunlirhen Triebe und Eigenschaften der Thiere aufmerksam.
Er zieht »odann das lksultal, dafs die lieschäfligung mit der Nalur den
Sinn und Geist scharfe, dem Aberglauben und Vorurlheile entgegenwirke,
und nn die Stelle einer gedankenlosen Schicksals- oder Zufnilsannahme
den Glauben «^an die Allgegenwart, Weisheit und AÜmnrht »'in< s höchsten
schafTendea Wesens, und die Abhängigkeit alles daseienden von demsell>en*

erweeke. 8o werde sslettt auf dieser religiösen NaluriiiflaliQng die Ein*



Iiell^ FnÜgk«il ttnd SellitUhStigkeU das Gharakiers iMgrunJel, und «tidii

«ei der Zweck des nalurhistoriscbeii ünlcrrichtes. Wenn mau aber (i.ii

(»ymMastum ankligc, d.ifs es zu vielsi'iti'-^»» bloCse Theorie gebe, und ili-

her mancties, wie etwa die Naturwifseuschaftea, mit den iiüiirtigen Lebt-ui-

Xwecken in keineriei Verbinilung stehe , so beruhe dieU auf einar irrigen

Ansieht der Gymna^iaUtudien. Denn dieae haben nicht auf eine uncaillel'

bar zu ergreifen Ir^ Pi fnnzu irheiten, f?on lern vi'^lmehr dem austreten-

den Jiin;;lingc- die versciiicdLiien Lobensrichtuiigcu erfafslir'h zu machen,

wa:» Uli!» durch allseitige bildun^ möglich gemacht wird. — Wir könucu

dem Hrn. Verf. nnr beitUminen, dab er die Studien des Gymuasiums de»

weiteren Kreisen der angeburii;eu der studierenden von eioem böhcn'ii

Standpunete aus zeigt, als von dem nur zu 2;ewohnlichen , von welchem
mau sie biofs als eiu Mittel zum Erwerbe betrachtet. Auch die mituoUT
etwas zu rhetorisiremle Sprache ist dem PnhliRum ganz angemer^eu, dan

vor allem durch Wuckung der Phantasie für eine Sache bcslioiait wird.

Kinzelne kleine UngetW(uigk<Mtcn , uok-tn! sich aus dur Abhandlung anfuh-

ren iiefsen, vcrsrliwindfri unter dem guten Kindrurko des ginzen.

Das Programm des 8 a nd ec e r Gyuin tsiums mit dem iMolio: m.Sh i

eutmgue ad 9ingnl09 maia, ad amaes cmniwn ^mut pertineiu, PUu
pWi, SS'* bringt von dem Katecheten Ludw. Le wartowski ciHc .rpadt-

gogische Ahh indhing üi>er die i\othwendigkett, bei dr>n GymnasialKchülc n

die Bildung ilcs üerzeus gleiclueilig mit der l^nlwickcJung des Verstand s

KU verbinden* mit dem Motto: «Sdbst der Philosoph int ohne Gefühl nur

ein Halhmeaseh. Trenlow^tki.* D.is Thema ist oIdmi kein neues, und de<n

liihilte n ich neues und w.ihres liefs sich schwi rlicli über tli- sn Ge^ 'ii-

stand sagen. fJm so mehr hil, wer ihn zur li('^|)f cchuiig bringt, tlie An-

forderung an sich zu stellen, durch die Furin der Ausführung seiner Ab'

handlang einen eigenlhumliehen Werth au gelten. Rer. findet diese An-
forrferungon in dem vorliegender. Aufsatxe nicht erfüllt ; die psyehoiogi-

schen An^!>hl'*n , von welchen der Hr. Vf. aii^iiclil , fei Icn an l uklirli- iJ,

und die Aaorduung isi nicht angemefsen, denn m ui beiladet sicti aiu

Sohlnfsa auf demselben Puoete der beabsichtigten BeweisfShrung f ir den

nnsweiislhaften Satr. wie am Anfange.

Wenn wir nun zu der geschäftlichen Siitc dies r drei Programme
ubergehen, so linden wir in deiu Rzeszower n.ich dem, wohl nur ar-

chivarisch interessanten vuilsUudigen Abdruck des Slilisbriefes über ein

von dem Adel des Rzessower Kreises begründetes Slipoudium , einen Ans*

weis des ßibliothekstandes : 157 Werke in 515 Bänden waren aus d««ro

gewöhnlichen Fonde angekatiH worden . luezu keimen 187 Werke in OTT

Bäuden, die aus Geldgeschenken beschallt wurden , und Uüchcrgesclienke,

durch welche sich die Zahl auf tl67 Werke in 3215 RSndpn Rtetgerte.

Unter den speciell angeführten Gebern Qnden wir auch die dortige (lyni-

nasialjugend mit einer Summe von 54 fl. ; ob diefs ein (ieschenk o.ler die

Aufnahmstnxe sei, wofür wir es der Wahrscheinlichkeit nach lialteü, isl

nicht augegeben. Darauf folgt die Angabe der oaturblütoriscüen, physika«

lischen und geographischen Lehrmittel, — die Veronlnungen etc., die An-
gabe der Srh il erzähl in den sechs Glasten, so wie die Classificationsrtsul-

tate und am ^chlufae eine Auffordernna an die Eltern, die veraiitwurt-

liehen Aufseber betreffend. Der Pcr>oiiaistand des Gymnasiums ist der

Abhandlnng des Herrn Widmann vorangesehickl nnd am Eingange des
Programmes steht eine speeifioirte Angabe über das Verhällnis der poInt'

sehen, deutschen und ruthenischen Sprache im Interrielite des ri\mna-

siums. Darauf folgt die Angabe der UalerriclitsgegeiHstaiide, w ciler die der

Lehrer, ohne dafs man erOhrt, in wie weit jeder Gegenstand in jeder

Classc behandelt wurde. Ihiterrioht eriheilten demnach der (im Laufe des

tweiten Scmsatcn vom Sandecer Gymnasium hierher ubersettte) Diicdor
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iobano UaszkieXvicz, der Katechet Johann Z w o i i h t» k i und Ui» Lehrer

(ob wirkikta« oder Suppienleo, ist nicht ubendl angegeben) T. HrdiDa,
G. LOiiÄaki, S. TimiAtki, F. Pohoreckl, M. Baranowski,
Widmann, Sl. Olszcwski, A. S o tl i k i e w j c z. Als an fsorord ent-

licher tiegenstan«! i r>^' liciijl das zeicliiuMj, worin der supplicieuUe Ueligions-

lebrer Zwolinski Inlerricht crlheille. Oer wirkliche Heligiooslebrer 8.

Dobi0cki, so wie der Lehrer K. Wodak werden ala beariaubte kranke
angel&hrt« und ata Veriodrriingeii des Personalstandee die Pensionierung

des Directors Jo<>cph ßictcc/ky und die ( i'bor.qetzuag des Lehren C.

Loaihaki an d.is Tarnopoler <iymnasinni angpgeijen.

Das Sandecer Prograimu UiUi den Personahtand, den Unterrichts-

gang and die PerwMiahrerfinderuiigen der Abhandlung folgen. Demgoinala
H»hrten dort (ob aJs wirkliehe oder supplierendo Lehrer, iat nicht tu ersc-

lieii) <ler nircrtor J. Sirt\\ n ski, der hatechet L. Lewartowski, J.

Z u r «i vv s k i , Ii. K r u c 2 k o w s k i , C. T y m i n s k i , J. I> u t k i e \v i c /,

U. Panek, S. Miiski. Als aufscrordentliche Gegenstände wurden die

fimntöaiaehe Sprache toq G. Rrnetkowaki, daa seichnen von V. J ü 1 1>

Der, Geaang und Instrumentalunterriehl von A. Brabletz gelehrt. Die

l,ehrg«^2enstande sind nach den Classen spceHirirl. Als IV'r>ünalveräud( rutT-

gen Urminen vor: L. Siele cki wurde vom S.nidertr ni» ilas Krakauer

Oymiiaüiuai übersetzt ; an seine Stelle kam II. Panek; L. Lder wurde
vom Sandecer an das Brfezaoer tiyoinagiuin und von diesem Tb. Glo-
waeki an das Sandecer üliersetzt; 1. Bare wies wurde als 9. Lehrer

des Snndecer (lymnasiiirns beslellt; an die Stelle des nach Sambor übcr-

selztfn J. Kleuiscli kau» S. Miiski vnm H/.e«5zow'er Gymnasium; der

Director des Sandecer Gymnasiums kam lu gleicher Eigenschaft nachllzo-

atow und der Lehrer und sapplivrende Oirector am Lemberger Dominikaner*

gymnasinm, J. Stawarski als Uireclor nach Sandte. — Darauf folgen

die an dieses GyronaHium im l^iufo des Iet/:ten Selmljahres erflofsenen h.

Ministerialvet Ordnungen ; diu An^^abc der Hüclier , um wclelie die Biblio-

thek ilurch Ankauf aus den Aufnaiimstaxen und durch beschenke (deren

Geher genannt werden) von 17f» Werken in 583 Bindeben auf die Zahl von
2(KI Werken in 724 Banden im Laufe des Scbuljahrea vermehrt wurde,
wobei wir unter den .iDiCekaufleu zu viele btofse Mlcmentnrbucher ßmlen;

die Vermehnniusantrahe des mineralo^isehen ("ahineltes (711 ?>'21 kamen im
Laafe des Jahres 250 lixemplare und 5ö hölzerne hrystaiimodelle) ; die

Naehricbt von der an das liehe Ministerium von der Sandecer Rurger-

achaft um Vervollständigung des Gymna<«ium8 goricbteten Bitte and ihren

desfalls gestellten Anlrä-jcn; endlieh ein Verzeichnis sämmllicher Schüler

der 6 Clns^en nach di*n l.ocalion-»nuinm<'rn, wobei noch tHe vorzüglichsten

durch ausgezeichneten Druck sichtlich werden. Die naiuenllicbe Angabe
oinea mit einem Stipendiam betbeillen Sch&lera war weginlafaen ; nur die

Zahl angäbe üi>or die vorliandenen oder vertbeilten Stipendien, so wie
über die Scbulgoldbefreiungeo gehört in den atatistiaehen Tbeil des Pro-

gramm es

Das Programm des Gymnasiums inBochnia ist, wie es die beste

Abhandlung unter den dreien gebracht hat, auch im geschaflUcheu ihcile

am sweekmafiMgaten beatellL An diesem Gymnaaium lehrten im Studien-
jähre 1851 der Direclor V. Keidosch, der Katechet J. Ritter von Czaj*
k o w k i , der wirkliche Lehrer W, S e h m i d t , die Snpplenlf fi r J. Rit-

ter V. iloJ^ynski« L. Buczkowski, J. Sarnecki, A. Auwicki
(geistlich), C. Ritter von ftodecki, F. Gondek (geistlich), Ritter von
StudiiAaki, dann die Nebenlehrer t R. Raatner daa teiehnen und
die Kalligraphie, J. Wygrzywalski den Gesang. PersonalVeränderungen
erf??jben sich folgende: der Oberlehrer L. Hrtudsrhuh wurde proviso-

rischer Direclor des laruower Gyauiasiums, zu Suppleuten wurden be-



stellt 1^ o il e c k i, 0 o n U 6 k uud S t u d z i h s k i. Die Angabe der io den

verschiedenen Classen behandelton ParUeen der Lehrgogcnstande, dar kwh

wcid Uber die Sohulemihl, über die Vermehrung der Lehrmittel, tind die

tal)ellarisch und ins Detail ersichtlich dar^relc^'t. Zuletzt folgt ein Ter*

xeiehQts der wichtigeren h. Minisleriaiverorduungen.

Krakau. Tb. F. Bratranek.

6. Vtßrnom?, Jahresbericht des Tarnower k. Ar. vollstdndigen

Gymnasiums für das Schnfjahr fS5f. 2 i s 4 — I>ic wifsenschaftliche

Ahhandliinj? (S 1 — 11) lictriin • . fh'e geographischen, mefenrolt^isehen

und erdiiuignetiscken ionsimUen Juruow's.^ Für die Lotersuchuiigtu,

welche Uef. im Auftrage der hohen Regiemng in den Jahren 1846—48

über die V«rthei}ung des Erdmagnetisnius und zugleich uhtr ( inige an-

dere meteorologische Fragen in verschiedenen Gecemlcn des öslrrreichi-

«clien Kaiserstaales anzustellen hntle, wnr r.iiiiow eine de r Beobachlungs-

stalioiten. Die Ergebnisse der dort am 2 und 3. Oct. 184b angestelUeD

Hcohachtungen , wie sich dieseiben im 3. Bande der «Magnetiecben rad

geographi^ehen Ortsbestimmungen etc.* finden, hat der Hr. Vf. nu Be-

rechnung der meteorologischen und erdmagnetischen Conslaulen fin- T.u-

now henutzl; zugleieh !i t» pr nus sonst schon festgestellten Grundlage«

die Länge des Secundeiipoudtis und die Dauer des läugsten und kürzesten

Tages für Tarnow bestimmt. Die einzelnen fQr die eraleren Reebnuagrs

benutzten Data sind dem vom Ret erstatteten Berichte genau «utlehnt;

die daran geknfipften Rechnungen hat Uef. nirtit im einzeloen dorebga-

gangen, da an ihrer richtigen Ausführung nicht zu zweifeln ist.

Wien. K. Kreil.

Den Lehrkörper des TamoXver Gymnasium bildeten am Schlufse des

Schuljahres 1851 die ordentlichen Lehrer: Laur. II a n d sc hu h fDircctor),

Or. WeJiz. S ach er, Dr. Frz. Nowotny, Im Ludw. Kl emens iew icx.

Ludw. Fe tri, Bronisl. Hilter v. Trzaskowski. Audr. Üskardjui'il

die Supplcnten: V. Jos. Chowaniec, P. Victor Ritler v. Jbubiewtlii

^^lanisl. Sobieski, Atez. Ko^miAaki, Theoph. Bayli, Marc. Lnis-

zewski, Ign. Kulisseky. Unterricht in freien Gegenstanden findet sieb

nn dem Tnrnower Gymnasium nicht. Cnterrieh!»i>*f>raehe ist seit dem 1. Nov.

lsr>o die polnische Sprache o«nil einigen zur Lebung im Deutschen »üdi-

wendigen Ausnahmen;* worin diese bestehen, ist indes« aue dem lee*

tionsplane niebt sieher zu erkennen; die deutsche Sprache ist, uiv die

unerlafsliche Sicherheit in ihr zu erwerhen , als obligater I.ehrgcgfn«fii

«

mit einer bedeutenden SUiiulenzahl bedacht , nämlich 6, 6, 5, .">, 4, 4, -^.^

In dem Lcctionsplane sind, was sehr zu hilligen ist, die Tlumeii zu de»

im Obergymnasium bearbeiletcu Aufsätzen in der Muttersprache beigefügt»

einige darunter scheinen dem Ref. nicht' ganz glöeklich gewählt. «Vie

hat der Jüngling vorzugehen, um gelehrt zu werden,» liegt

nnrsei hall) d'"? wirk liehen Gednnkcnkreisps von Sehulern der r.U'^so.

un 1 dif setiwieri^e, gewiss nicht mit einfacher Bejahung oder U'riKiuuj't^

7,u beantwortende I rage : «Welche Erziehung verdient den Vorzug, die ef-

fentliehe oder private* (sie ist in der 7. CI. bearbeitet worden), sollte m n

wol denen nicht vorlegen , welche selbst eben erst erzogen werden

eine piivnte Erziehung, öffentlich aber 7wnr Ihiferrirht und Zucht, d^x-h

nicht Krziehung im vollen Sinne dieses Wortes geuiel'sen. — Der Aus-

weis über die Lehrniillel zeigt für die naturwifsenscbaftlichen Saromlwigcei

so wio für die Bibliothek einen merklichen Zuwachs; auffallend ist, dais

bei den neuen Anschaffungen für die Ribliothek die elassische ?hüolop^

gar keine Berucksicbfi'-'m^g gcfundf-n hnf

6. mrmemmm^ ErUes Programm des It. k, Siaatsdymnasiums m
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Br%e%an am ScUufte de$ Seäu&oMret iSSi, 26 S. 4. — Auf ein deut-

idies Gedicht in «leaiMliain Venoube (8. 3, 4), durch weichet der Oi-

reclor A. Liscbka das erste Programm seiner Anstalt einer freundliclieQ

Aufnahme empfiehlt, folgt eine Abhandlung ^Veäer den haiisiichen Ein-

üufi auf die Schuie^ von Prof. Prok. Schutt. Man kann nur bil-

ligen, dafs der Hr. Yerf. die allgemeineD Oesichtspuncte dieser Frage

nur so weit, elf ee ttneriSblieh ist, im Eingänge berührt, und dann m
die eigenthomlicljen Verbältnisse des Gymnasiums übergeht, an dem er

st'llisl wirkt. Er InMiutzt die Herausgabe einfs t-rslcn fiymnasialprogram-

nies da/.u, um sieh unl dem zunächst betbeiligteu Publicum, uiit den El-

tern der Gymaaäialscliüler, darüber zu verständigen, was die i>ciiuJe ib-

nen oad was sie dagegen der Schale la leisten haben , wenn ein erf^eu-

lieher Erfolg xu erwarten sein soll; diesen Gegenstand, welchen man
namenliich für ein erstes Programm nach so eben vorgegangenen A en-

derangen im Unterrichtswesen als höchst ^roeignet betrachten mufs,

fuhrt der Ur. Verf. iu solcher klatheit, mit ciuer äo genauen Berücksich-

tigung der Torhandenen Oehelstäode und mit solchem sittlichen Ernste

aus, dafs man hoffen darf, dies«) Worte werden in dem oSchsten Leser-

kreise nicht ganj wirkunj^slos verhallt s<^in
.

sondern etwas dazu bei-

f4;etragen habeu, verbreitete Vorurtheiic zu 1 ^i iin,'cn. Fiir einen ferner

stehenden Leserkreis aber bat diese Abhanüiun^ liai» Inleresüe, dafs man
in ihr mittelbar ein Bild der dortigen Onterrichtssuslande erhält, an des-

sen Wahrheit und Trene die Darstellung selbst keinen Zweifel läfst , das

nbcr freilich wenig erfreulich ist. Mit Hecht erinnert indessen der Hr. Vf.

(1.11,111. die Erkenntnis des üebels der erste Schritt 7\\ seiner Hebe-

buug ist; hoU'en wir, dafs seine ernsten, aber von jeder Üitlerkeit freien

Worte diese segensreiche Wirkung gehabt haben. — Den Lebricdrper des
Gymnasiums Itildeten im Schuljahre 1851 die ordentlichen Lehrer: Ant.

Lischka (Dircctor), Prok. Schult, Th. Dr. Ludw. Jurkowski (Re-

iigionslchrer iat. H., nach dessen Berufung an das bochw, Lemb. iat. j^let.

Consisloriam trat als öuppleut bd. Will o mit zer, Weltpriester, ein),

Mich. Bieleeki, Ifart Horn (nach dessen Erkrankung trat als Snpplent
Perd. Tabeau em). Frz. Kantaki, Tbadd. Glowacki (nach dessen
Versetzung an dos Sandeccr Gymnasium derSuppIent Jos. Cipser), Theoph.
Pawlikow, Mich, J a r y m o w i c z (Religionslehrer gr. II.); und der Sup-
plent: Tim. Mandybur; in nicht ubligaien Lehrgegeustäudeu ertheilten

Coterricht: Ant Guuiewicz (Gesang) und der Normalhauptschullebrer

Tbadd. Glowacki (Kalligraphie). — Onterriefatssprache ist die deutsche

i

eis obligater Lehrgegenstand wird die ruthenische , als freier Gegenstand
die polnische Sprache yelehrl. Aus den Angaben über den bisherigen Be-
stand der Gymnasialbibiiotbek und über die neuen Anschaflungen für

dieselbe läfst sich mit Sicherheit schliefsen, dafs sie einer Lirweiterung

dringend bedarf wenn die Lehrer in ihr die nnedfilUiehen fiilbmittel för

ihren Onlerrtcht finden sollen.

7. StMistatvatv. JahreBbericht des k. h, Obergymnatiums Ht
Stmislairnw für das Schuljahr 1S5f. 31 S. 4. — riebpr die wifsen-

schaflliche Anhandlung dieses Programme» vgl. oben S. 655. Ausser der-

selben ist noch eine lateinische Liebersetzung des Schiller'schen Gedichtes

«Die Kraniche des Ibykns* im Versmafse des Originales von Prof. F^.

Kon zer beigefügt. Es labt sich nicht verkennen , dafs sich der Hr. Vf.

in dieser Handhabung der lateinischen Sprache (Hebung erworben haben
mufs; doch ist einigomale dem Uhythmns, ja auch dem lateinischen

Spracbgebraucbe Gewalt angethan auch bal die Uebersetzung nicht überall

die Kraft, welche die unwillkürliche Ernmerung an das treffliehe Original

Dodi snr Erschwerung der Aufgabe des Ueberselxers wünschen ISfirt.

2«it««hrm für rfi* Saten. Oyrna. t8S2- Vitt. Hl», 44
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Den ODterrieht tu den olilig. •^enständeo erheiKen die oidentüdMO Ldhicr:

Job. Piftkowaki (Dircclor), Erasm. Strsetelski, Ant. Bieliko-
v:\cz (Reiigionsl. lat. R.) ,

Jpn / ?i w r\ 1 k i c w i c z , Frz. R o n z e r (ver-

setzt an das Tarnopoler Gymuasiuiii) , Const. v. Stupnicki; und di<?

Supplenten : Basil. v. 11 o i c k i (Ueligiouäl. gr. Rit. , nach dessen Lrkraii-

kung Aot Depatowics), Sleph. Waremeki, Jos. SehmettsTier,
Clcm. Haupt man II, Joh. Noiro; in den freien Lchrgegenatanden : ios.

ScUmetlauer (poln.), Jos. Mfirkl (rresring), AI, Krug (Knllicrr), J.

Pf ist er (zeichnen). — Die Knveitcrung zu einem vollständigen Uber-

tymnasium verdankt diese AnstitU dem tbätigen Interesse, welches der

reisvonteher Herr Jos. Di« »ob Ritter Yon Majewtki dal8r bew^wn,
und dem Eifer der Stanislawewer BSrgersiihaft, welche ausser der Be-

Schaffung der für die neuen Classcn nothwemligon T'inrirlitunppii jitirli Ii

einen Roilmtr von f>00 fl. CM. zur Vermehrung der Lehrmittel zu gcbeu

übernommen hat. Uolerricht^ptuche des Gymnasiums ist die deutsch^

als obligater Gegenstand wird die ftttheoiecbe, ats freier die potaiisebe ge*

lebrt Snier den Themen für deutsche und ifttcinische AuCsatze finden

sich mehrere, welche wegen tu profser All^jcnv inhoit sirh gewiss nicht

zur Bearbeitung eigneten ; hei manchen auderu lülst sich nicht sicher hier-

über urtbeilen , weil die Glasseu nicht bezeichnet sind , in welchen die

einzelnen Aufgaben gestallt wurden. Wenn, naeh dtfT Angabe des ht^

tionsplanes , in der 7. Glesse aOedipus Tyrannus, naeh Inhalt und form

vollslandig erklärt* wurde, so dürfle diefs bei der nur mangelhaften Tor-

bereilung der jetzigen Schüler dieser Ciasse schwerlich einen reebteo

Erfolg gehabt haben ; und ein akurzer Oeberblick der griechischen Lite-

raturgeschichte* gehört niebt in den grieebisehen Dnterrieht, sondern ant

der erfofilerUeben Bescbrinknng in die griecbisehe Oesebichte.— Bei der

namhaften Vermehrung der Gymnasialbibliothek um 112 Werke würde es

erwünscht gewesen sein, wenigstens die bedeutendsten namentlich anfge-

führt zu finden.

Bukowina.
Cwetmotvtfz» Erster JahresberieM des h. ft. Obergynomr

siitms SU CzernüicUi mn Scäiufte des Srhuljnhres 18Si. 18 S. 4. —
(Jeher die wifsen^chaflliche Abhandlung s. oben 8. 654. — Den (Jotenriclit

erthoilten im Schuljahre 1851 die ordentlichen Lehrer: Dr. Jos. Nah«
lowsky (üirsotor), Max. Mayssl, Stanisl. Oilewski, lob. Worob-
kiewicz, Dr. Ad. Pick er, P. Joh. Traglauer, Jos. Kolbe, Br* l>

6* B. Wagner, Hnr. E. Pöschl, P. Ant. Cz y/ c wski ,
Benj. Ilnitz,

Joh. Szczurowski, Joh. Wolfg. Scholz j die Supplenten: P. llor.

Lewinski, E. Hud. Neubauer, Dr. Ant. Schmid, und die Nebeu-

lebrer : Aar. P u m n n I (roman.), loh. W e
i
g 1 (frans.), le«. Barzcynskt

(zei( iinen), Jos. Zwoniczek (Gesang). — Unterrichtssprache ist (üe

deulsclic, fpl.jtiv - obligat wcnfon prelchrt die rom.mische and die rutheni-

sehe Spr.%che; aJs freie Lehrgt treust iiule : die französische, die ilalipiiische

Sprache, Zcichneik, Gesang, Pädagogik, Oekouomie. — In dem LecüoDS*

plane ist es erfreulieli sn sahen , dafa msn sieh im Orieohlseben bei den
unverkennbaren Eifer, der diesem Gegenstände gewidmet wird, in den

beiden obersten Classen auf tlic Lectiire derjenigen Schriftsteller

schränkt hat, welch« nach dem früheren rnterrichte den Schülern wirk-

lich zugänglich sind, m den unteren Uassen dagegen vollständig (ien

Bestimmuni^en des Organlsationsenlwurfes nachgekommen Ist Di& hii

Vertbeilung des deutschen (Jnicrrichtes einem Lehrer fünf GtsüMi

7uirev.'icsen sind, zwei im t'G und drei im GG., mag wohl durch spp-

cielie liüsUuide vollständig molivirt sein, aber Ideibt ein grolser Lebd-

fltand; au einem ganz frequcnten Gymnasium (die Gesamiutzahl der Schüler
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betrug zu Anr?^!)?e des Schuljahres 420, zu Eode 364) i\h' Correctur der

deutschen Aufwalze imt der (jewissenhafligkeit und Genauigkeit, ohoe die

kein Erfolg xu erreichen ist, iu fünf Clasflen ausfuhren, das kann kern

Lebrtr auf die Draer anwhaiton, mag er auch wa» dem lebhalleaten Eifer

für den Onterricht beseelt» sein und mag die Arbeit ihm rasch von statten

gehen; bei längerer Fortdauer solchtT Ceberltürdun«; \\ h-<\ stlhvt. oder

der von ihm vertretene liuterrtchiBgegcü^laiid ii-iden mut^^cu. — Üie (iyni«

nasialbibliothek hat durch die Verwendung der Aufnahmslaxeo, durch
eiaea anllMrordeollieheo ZiaeelMfo vom b. OnterrieblvDinislerium uod daroli
reicbiicti /uflitrsendc Böeher und Geldgeeehenke Toa Privaten einen sebc
beträchllichen Zuw.ichs erhallen. — Auf sehr angcmirs»'!!»« Weise hat der
Ur. Uiieclor die Ilerausgahe des Prograoinics dazu beimUt , um S. 14 f.

einige den Eltern besonders wichtige Besliuimuugeu des Orgauisationseot-

wirfBS Sur allgeneiiMO Kenntnii tu bringen. Iß. B.]

B. d h m e n.

7. Mjeifmerif», Programm des Oderf^mnasiums sti Leitmerit%

In Bßäsnen. Am Schiitfie de» srhnfJahres ts-H heransgegehen ton An-
ton Kotafik, prov. Dfrecfor der Anstalt. Leitmeritz, Medau. 11 S. 4.

—

Die erste Uälfle dieses I'rograuimes besteht (i>. 3 bis 6) in einem Aufsatze

«über DecIanelionBlehre und De elamirobungen anOyrn-
naiien,* von dem Hrn. Herausgeber. Wohl mag ea, wie derselbe im
Eingänge s.igt. an der Zeit sein, fiir den seither wenig gewürdigten Oe-
genstanil das Wort zu nehmen, und niemand darf diefs mit mehr Recht,

als wer auf dem sicheren Boden vieljähriger besonnen und Ihuüg benutz-

ler Erfahrung atehL Dafa richtig geieilete Deetamationauhungen ata einea

der von dem GcsAuimlgymnasialzwecke geforderten BUdungsmitlel der
Jugend auch in den Kreis des ordentlichen rntcrrirhtcs gehören, kanu
nicht mehr in Krage gestellt werden. l>&s Wort nOeclamalion" hatte zwar
für die (iymuasien, aus was immer für Gründen, gewissermafsen einen

üblen Klang bekommen, 'und wird auch im Organiaationaentwnrfe nieht

genannt; wenn indessen schon TOn der ersten CI isso angefangen Cebungen
im mündlichen Vortrage und endlich für <li( ,irhtc rinsse Rede-
Übungen vorgeschrieben werden, so ist diefs deutlich genug gesprochen^

und es bedarf nicht erst der ausdrücklichen Mahnung, dais die Schüler

durch fortaehreitende Leitung bia tur oratoriaehen Beclamalion tn Ifihreo

sind. Mmi kanu aber bei den Oebungen im Vortrage tu wenig und zu
viel thun : zu wenig, wenn man mitanbrin ii drs Vorfri^cs sirh hrpTinj^t

und das fehlerhafte gemn tu verbessern unlcrläfst, vielleicht am ii bei der

Wahl der Stücke die Individualität der SohiUer nicht berücksichtigt, oder
Wohl gar ohne heatimmten Lehrgang verfiRirt ; in viel, wenn man diUMH
tischen Vortrag verlangt. Tritt auf ungeeigneter Stufe noch die Benennung
cDeclamation'' vorzeitig hinzu, so führt die unbegrifTene Vorstellung zur

Ironie der Declamation in den mannigfaltigsten Gestalten. Eh kann (hher-

nicht genug hervorgehoben werden, dafs die üebungeo im Vortrage, wenn
aie vorwirts fuhren und nicht schädlicher Zeitverderb aein aollen, nach
einem wohl uberiegten Plane lo leiten aind und auch dann , wenn Stoff

und Lehrgang den Bedürfnissen der Schüler entsprechend gewählt isl, die

besonnenste AufmerksTtnkeit erfordern, damit sie nieht, was so nahf 'i''??t,

als vermeiulliche Kriioiung in zwecklose und unwürdige Spielerei ausar>

ten. Strenge Benutzung der Zeit ist kaum bei irgend einem Gegenatande
schwieriger, als gerade bei dieaemt deaaen dnrcbana freie Behandtnng an
vielfache Rücksichten wahrzunehmen und so mannigfaltigen Fehlern aus-

7nw*'irhen hat; und doch eüt Tuel) für diesen wie fnr jeden Unterricht

die strenge Vorschrift: ohne Stilbtand vorwärts! Dem stniienden Lehrer

U *
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kann daher ein stcbarer Wegweiser in dem uocb wenig betreteuco Gebiete

Dur sehr willkoramcn sein, und (üp«*'»! findet fr in dcui vorliegenden Auf-

Mtze. Der tir. Vf. spricht 1. über die Bediuguiäsc eines gtideihlicheu de-

clamatorischen (iuterrichtes in Gymnasien , dann Ii. über die Vertheiluug

desselben nach den dessen und- eodlieh IIL über den Nutten gesaeinsamer

l>eclamation8ubQng. Dnter I. verlangt er: Einschränkung des Begriffes der

Declamrttion durch AusschlicfsuDg von Personenrollen , Wah! <!f^r Siucke

durch den Lehrer , Angemelsenheit der Stücke (in Bezug auf i- arsuugs-

kraft und Gemäth der Sebüler, auf objectiren Werth, auf Lange, auf

Schwierigkeit des Vortrages), Wahl der geeigneten Schüler, Tücliligkeit

de> Leluers, strenge Correclur uml Wachsamkeit auch für die häuslichen

Hebungen. Was II. den Linterriehl selbst betrifl't, so soll derselbe in den

drei untersten Classen xur Declamation nur erst den Weg anbahnen , nur

sorgen für die Elemente eines regelreebten Vortrages, nindicbs für ridi*

tige und reine Aussprache einzelner Buchstaben, Sylben, Wörter und ein-

facher Sätze, fortschreitend dann f"ir das laute, verständliche, richtig und

gefällig bclunlc Le^eu einzelner lejcliter Stücke in Prosa, später in Versen.

So sehr diese nolhwendige Vorbereitung, wodurch zugleich Ausbildung
der Stimme bewirkt wird, von seltkst sieh versteht, so dringend mufs

sie doch der genauesten Beachtung bis auf die fJuchstaben empfohlen

werden, weil eben das anschiinend unbedeutende leicht als wirklich un-

bedeutend übersehen wird. Wenn der Hr. Vf. hier nicht über das ie^eu

hinausgeht, so kann man .diels nur orsichtigo Beschränkung der Oebungen

auf das richtige Hab nennen; zudem wird das vortragen als Uebung
durcli das lesen vollkommen ersetzt. Dn jrdoch das memorieren aneh ans

anderen Gründen einen unabwcisüchen llieil des Unterrichtes austnachl,

übcrdiefs wiederholtes lesen leicht von selbst dazu führte so kaim dem

vortragen aus dem Gedfiehlnilse schon auf dieser Stufe nichts entgegen-

stehen, doch müfsen ausgiebige Leseübungen vorhergehen, dann die Vor-

tragsubungen nur allmählich und als Zugabc zu den fortzusetzenden
Leseübungen mit einzelnen dazu geeigneten Schülern versucht,

nicht aber sogleich als Haaptsache und einzige Aufgabe mit mebreren

Schülern oder gar mit allen ohne Wah] vorgenommen werden. Da he*

kanntlich die Schuler zu diesen ütfbungcn sich zu drängen pflogen, so

wird der Lehrer sich sehr zu hüten haben, dafs er dem Verlangen der-

selben nicht leichthin nachgehe. Vor/.eiliges vortragen führt in anderer

Riehtuog fu gleichen Cebehi, wie vorseiti^ freie AubSlie. ledenfails bat

demnach der Hr. Vf. Aufgabe und Ziel für die drei ersten lahre richtig

bezeichnet, ob man nun die Uebungen auf dis lesen (vortragen aus dem
Küche) zu beschränken oder auf das vortragen aus dem Gedächtnisse aus-

zudehnen angemefsen findet. Erst in der vierten Classe hat nach dem Hm*
Vf. das deelamienm (das streng kunstgerechte vortragen) xu beginnen, und

zwar nur auf rein praktischem Wege Cnatürlich aus dem Gedächtnisse,

weil das declamicren aus dem Buche wegen der durch Richtmi? auf den

Inhalt gelheilten Aufmerksamkeit schwieriger ist}; in der funlten Classe

ahld die Hauptregeln der Deelamalion in entsprechender Weise beisubrin-

gen, jedoch mit BesohrSokung des Unterrichtes auf die Gedankcndeclama«

tion; in den zwei folgenden Cfassen soll die Gefühlsdcciamalion hinzutre-

ten , und in der letzteu Classe mit der oratorischt n Deelamalion abge-

schlofsen werden. Wie der Leixrer vorzugehen , was er zu Ihun und »tt

meiden hat, deutet der Hr. Vf. in gedrängter Karze mit jener Genauigkeit

an, wie solche von einem durch Studium und Beobachtung auf diesem

Gebiete heimischen Schulmanne sich erwarten läfsl. l idcr IIL wird die

Nützlichkeit gemeinsamer Declamatioosübungen nachgewiesen und in Be-

zug auf die Abhaltung derselben das nothwandigstc erwihot.
* Auch ohne die ansdruokltche Versicherung des Hrn. Vfs. , dafs er
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sich seit mehreren Decennien sclbstlliäli^ milDuclanHoi Übungen stiiiLiMiym-

liasialschüler nichl ohne Vorlieljc beschäftiget habe, ihm daher die ver-

schtedenarti^oii Erfolge dieses üaterrichtcs aus eigeuer Anschauung be-
kiumt MieD, wurden wir dieses nicht nar, sondere auch die erreichtsD
günstigen Erfolge seines selir anerkennenswerlben Strebens schon aus dem
Auf^nfze entnehmen. Dafs er sein« Frfahrungen durch oCffnllicho Mitlhei-

Jung gemciiniiilEig mr^rhfe, verdient urjsercn aufrichtigen Dank. Die Dar-
stellung hat, wenn man ihr auch zuweilen gröbere Leichtigkeit wünschen
ItdDnte, jene Bestimmtheit und PrScision, welche das Ergebnis gründ-
licher Einsicht und gereifter Erfahrung ist. Indem ich daher den treff-

liehen Aüfsatx allen Lehrern, ninlit den Sprachlehrern allein, auf das an-

gelegenllichstc empfehlen möchte , iiäUc ich nur noch beizufügen , dafs

der bezeichnete l^ehrgang dort, wo er nicht bereits in ähnlicher Wciso
geregelt ist, nach dem Stande dieses Oolerrichtes tu modiBcteren, und dafi

auch sonst das fortschreiten ja nicht sn übereilnn, und insbesondere für

iVw höheren Stufen das Ziel lieber zu niedrig als zu hoch zu stecken
sein wird , weil unterlafsen weniger schaden kann als übergreifen ohne
Vorbedingung; wiewohl es für den, der den Aufsatz nach seinem vollen

lohalto würdigt , der Wanung gar nicht bedarf. ~ Auf 5. 7 bis 9 folgen

die SohnloaehriehtOD. Nach diesen ertbeilten den Unterricht in den ohli*

gaten Lehrgegenstanden mit Einschlufs der böhmischen Sprache aufser den
sEwei Religionfilchrfrn Franz Pfeifer (Prof. d. Theologie, Religion zeit-

weilig suppliereud in der 7. u 8. Ci.) und Kranz Demi (15 woch. Stund.),

9 weltliche Lehrer, und zwar die ordentlichen Lehrer Ant Kolatik, zu-
gleich proT. Direetor (9 woch. St.), Leopold Schmidt (23), Ant. Hans-
girg (22), Heinr. Klutschak (19), Dr. Jos. Nacke (17), Johann
Brdi6k a ("22) , und die Supplenten Hob. K 1 u t s c b ak (21) , Adara

Wolf (20) niifl Dr. Jos. Parlhe (20); in den nicht obligaten Franz

Marian (Kaiii^iiraphie, 2 St.), Veit Möldner (zeichnen, 2), Jos. Mau-
ser (Gesang in der 1. CL 1 St.)» Med. Dr. Jos. Qooika (tonoD für

die 4. bis 8. Cl. im Sommer 3 St) Die Gesammtzahl der Schaler war 243.

IJntei den I phrmitteln werden angeführt: eine Bibliothek von mehr als

6000 Büchern, Landkarten u. s. w. ; eine noch unvollständige Sammlung
physikalischer Apparate; eine orykto-geoguostische Sammlung, durch Schen-

tcoDgen bereichert von Prof. P. Jos. Hackel, von dem Lotos- Vereine,

dem Apotheker Laube und dem k. k. Staatsrathe und Probste AI. J ü -

stel, dem die Sammlung ihr Prachtstück, einr sehr reichhaltige Gold-

stufe verdankt; eine Pflanzensammlung, gegründet vom Direetor, ver-

mehrt von Dr. Job. Beuesch und dem Lotus-Vereine; eine zoologische

Sammlung, vermehrt durch Beitrage des Pftffrers W. Karl, des Diree-
tor s, des Supplenten R. Klutschak und durch eine Sendung des Profs.

Mt'd. Dr. Bochdalek. Am Schlufse sind die Vorschriften über die Auf-

nahme der Schüler in das Gymnasium aus dem Organisationsentwurfe

beigegeben.

Troppau. A. Wilhelm.

8 Kfatfau. Erster Jahresbericht über das h. k. Gymnasitm
zu Klattn» fiir das Studienjahr fSSO— 51. 37 S. 4. — «.Ein Blick auf
den Gifmnasial9ustand Böhmens in der Gegenwart'* betitelt der Hr. Di-

reetor, M. J. Ruiidka (Capitular des Benedictinerstifles Montserrat-Emaos

in Prag), die dem Programm« seines Gymnasiums vorausgeschickte Ab-

handlung (S. 3— 17V 1*1 gibt in derselben einen klaren Ueberblick über

(Ii»' wesentlichen Verämlerungen , welche durch die neue Organisation der

i^fyoinasien eingetreten sind, weist auf den Werth des griechischen Unter'

richles bin, den nur die bisherige VernachläTsigung hatte können verken'*

non lafsen, legt die Bedeutung dar, welche der Unterricht in der Mutter
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gpnchc und iu der für alle ant^chnngen des Österreichiscben Kaiserataatcs

uneriäläiichea dmitscbeu bprache bat, und weist den livicbtigen EiDfiub
'

Meh, den das wider in seine Reebte eingesetite Stadiim In den Nativ-

wirseuscbafleii auf allgemehi menscbliche Bildung ausübt; voD den nencB

administrativen Einrichtungen bezeichiicl er besonders di** Strllung nnd

den Wirkungskreis der k. k. Landesschulbehörde, des Directors, dr^ Tlas-

seuordmarius, und die Bedeutung der jeUt tsingeführten Art der Clas^utica-

tion. Hiermit vetbindet er sogiciob die weteotliobsten Aqgaben über die

administratiTe Eintbeilung Böhmens in Betreff des Sobnlwesei». Der flr.

Vf. verfolgt in seiner Abhandlung den für einen ersten Jahresbericht ge-

wiss sehr angemefseueo Zweck, erstens eine richtige Eenntni»« der neuen

Einricbtung^Q unter den Eitern der Schüler za verbreiten, welche, ao

wifibtig für iia solche Kennliiit tat, dieselbe doch oft nur aus unsiehenn
flerfiebte aehopfen . und zugleich zweitens ein Zaugiis dal&r «biidegMi,

was durch ernstliche Hingabe an die Reform des Oymnasialwesens bereits

erreicht ist, und v.olche Hoffnungen für die Zukunft sich dar.^n linünfeo.

Mau kann nicht zweifeln, dab der Hr. Vf. hierin ein richtiges und wür-

diges Mittel gewählt hat, das Vertrauaii des Pablicums zu dem Gymnasium
SU sichere und zu erhöheo. la ein iptut eioielDeB Punetan würde ftet

mit dem Hm. Vf. nicht übereinstimmen, so in dem beiläufig gemacbteo

Vorschlage der Erhöhung der Stundenzahl für die philosophisch*' {Propä-

deutik von 2 auf 4, und besonders in dem rein arithntetisrhen Verfahren,

welches er für die Auaf&brung der Location empfiehlt; eiue eingehende

Bespreehang dieser Oagenaliiida würde Jedocb i« weit ISbren imd nSge
daher einer andern Gelegenheit vorbehalten bleiben. — DÖi Sduttaaeb-
richten geht eme kurze historische Notiz über das Klattaner Gymnafium
voraus; gegründet von Jesuiten im Jahre 1661 bestand es unter deu Lei-

tung auch nach geschehener Aufhebung des Jesuitenordens bis 1780, wo
M naeb PiMk ferlogt wurde. Der b«ld wieder eDtatebenda Wonaeb der

Klattauer Bürgerschaft, ein .Oyrnnasiulii iu Ibfer Stadt ra haben, wortb
erst 1812 erfüllt; den Unterricht h*»<;orgen «eit dif<?pr zweiten, ^us deo

Mitteln der Stadt gejicheheiun (iriiiulung Capitularen des k. RerKMÜcluier-

Stiftes Moutserrat - Emaus iu L-rag. Die Erweiterung des Gymnasiums zu

flinam voUatladigin ObargymoaaiuiD ist naob den on der Stadl -aod dso
Stifte geleisteten Garantieen durch das h. Unterrichtsministerium genehmixt
und bereits im Scbuljnhre 1851 verwirkürht D( n rnterricht in "den obli-

gaten Lehrgegenständen ertheilten die ordontlichen Lehrer: M. J. Ru-
iieka (Director), VVzi. öobanda, Marl. Zbonek, Ena. Hrdiicka,
Com. Regner, Max. Phans, Aug. Weinfafter, los. Poldk, Mor.

L Ö b 1, und die Supplenten : Otbm. J c k I i n, Cot 'S t i n g e 1, Job. Z ova-
dil, mit Ausnahme des zuietzt angeführten <?ämmtlinh CapitularcTi des

nannten Beuedictmerslifles; in den nicht oliliir.iten Gegenständen die ^e-

beulehrer : Job. Plön er (franz.), Matth. S p o de k (Kalligr.), Jos. C e c h n ra

(teieb[\en), lot. Procbdslta (Gesang). In Betreff des Leetionsplaties

iH inerkU Eel» dafs einigemale solche Hilfsbücher angeführt sind, welche
olTcubar n^ir von drrn Lehrer gebraucht wurden, nicht in den Händen der

Schuir! Ii( fiinjju h waren, wodurch die Bedeutung auch der uhrigen An-

gaben über Letirbücber «weifelbaft wird. Die f^ctüre des Supbokles in

.der 8* Glaaao bitte wol am ao beatirnnter auf ekie ^apSlare , besser
bereitete Generation tlar Schüler verschobeo woidOB aoUou , da oboabto
nur die kleinere erste Hälfte einer Tragödie gelesen, also nioht einmal zu

dem bei einem Drama so besonders nöthigcn Absohlunie gelangt werden

liionnte. Die Lehrmittelsammlungen des Gymnasiums, besonders die für

den natorwifsenschaftlichen Ünterricbl , haben dem thatigen Interesse des

PublkoBii an der Anstalt viele wertbvoUe Oeaebonlto au vordaiikeii.
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9. MteHmmiscM. Erstes Programm des k, h. 0öer9ifmna$hur»
im leitomhchl am Schluße des Schuljahres fSSi. 17 S. — In der
voraujsf^eschickten Alihaiullung 8. > — 9 bes|)richt Prof. J. V, Mattel
^den Vorzug der öffentlichen LehtamiaUen tor dem Fricalsiudium.^

Ml Hauptgesiobtepouttt , auf wdobe es bei Vergleiohung dieser beiden
Stadieawege ankommt , sind klar und in leicht übersieh (lioher OrdotRig
btteicbnet und iusofLm vortiii'nl der kurze Aufsatz alle Ancrkennun^r. Die

Wirkung dcsstlbeu auf den Leserkreis, für welchen er offenbar zui»a«'hst

bestimmt ist, würde um vieiei» et hohl iieiu , wenn der Hr. Vf. die i>iois

allfnMiae BehaodlnQH dar Siehe aufgegeben und die speciellen Verhilb-

aiaae bestiminter barQckaiebtigl hilte. lief, denkt hierbei besonders an
zwei Momente ; der Vorzug? , welcher örfäntiichen Lehranstalten in diesem

Aufsatze ganz aligenuin viTHÜrirl werden soll, hängt, selbst weun wir bei

Lahraasloiteu ausaehlieijiiicb an iMittcIschulcn, ja ganz »peciel au Gymna-
sieii denken, ton gewiieea Bedingungen al>, «elebe diese Lehranstalten

theils selbst erf&llen, tbeils von andera Seiten erfüllt Qnden müfsen; und
das Privalsludium anderseits hat so mannigfaltig« , in ihrer Geltung für

die vorliegeude Frage so unleracbicdeiie fjesi.iHen dar?^ es driitgi'nd zu

wünsebeo war, der ttr. Vf. habe sich aui«irucklich darüber erklärt, wie
•r sich das nll de» dllantliehen Lehittnetillen in Vergleich gesteMle M-
vatstudinm denke. Eine selche, auf die iadividnellen VerfaüUniaee *u»>

drücklieh und ernstlicb eingehende ßehandlung raufst e freilich manche
wunde Stelle berühren, sie würde aber in einer für die EnLschliefsungen der

Eltern überaus wichtigen Frage viel mehr überieugende Krall haben , ata

das bloCie verweilea bei den allgemeinen Orunden.— Das Gymnasium zu

LsiMMiiBehl ist in 4. 1043 dursh Pebronia Preiin fon Pemalebi,. Herrin

««tf Leilomischl , unter Beihilfe der Stadtgeweinde gestiftet , und der Un-

terricht Mitgliedern des Piaristenordetis übertrage«; 1733 kam dazu auch

rill |>liiiosophi8cbes lustilut, 1849 ist das letztere uiit dem Gymnasium
zu uioem vollstüadigea Obergymnasium voreinigt. Don Unterricht in den

obligaten Oegenettnden erUieilten die ordentlichen Lehren t Dr. Ror. Sta-
echek (Dircctor), Hipp. Du pal, VaL Kaltel OfitgL der geL Oesell-

schaft zu Görlitz), Cam. Winklor, Quir. Mensch ik, AI. Mullor, Ren.

Trawnicek, Gabr. Marlinu, l'er. Fritsch, Jul. Bai gar, Alpli.

Uoiey, Leop. Müller, bingelb. Schoffer, sämmllich iUitglieder des

Piartotenordens, imd der SumiImU ios. Tesaf ; in den freien Gegen-
»tünden: Aiit. Hnatek (franz., ital.), AnU Uwofak Cieichoeo). — Dsb
S(i(>h(»kli's für die jetzigca Schüler der obersten Glasscn , din nur we-

il J ihn iiiudurcli den erweiterton Unterricht im Griechischen geuosseu

tiaheu, ui der Hegel noch niobi z.ur Leclüro geeignet sein dürfte, hat lief,

wiederholt bemerkt; der vorliegende Lehrplan liefert mittelbar eine BestS-

tiguim für diese Ansicht; denn wenn in einem Semester bei 4 Stunden
wöchentlich nur die ersten 12 Capitel des Platonischen Gorgias gelesen

werden kontUen (statt de.ssen unter solchen Umständen wol lieber der

Kriton oder die Apologie zu wählen war) , i^t es schwerlich wohlgetbao,

im anderen Semester das erste- Osittel einer sophokleischen Tragödie inr

Lcctüre zu bringen. — In den neuon Anschaffungen für die Gymnasial-

bibliothek ist mit sehr angmestsner Wahl das philologisebe Gebiet be-

rücksichtiget

10. Summ, Programm des sechsclässigen ö(fenUicäen GpmHasiuuu
m der krstoü SmiLmm Schlugt dg» suidie^jakr$» I96i. 36 a i.--»

In der Toransgesehiekten Abhandlung gibt der Hr. Director AI. Job. Do-
stal «liislorischo MacbweiSungen über den Bestand und die Verfafsung

der einst so berühmten Schule zu Saaz.* lieber die älteste Zeil dieser

vielleicht in das 14. Jahrh. zurückreichenden Bilduug&aiiätall fehlt es an

sicheren Urkunden, ähnliches gilt von dem 17. Jahrb. , indem die betraf-
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iMcn üfliimden doreh die PMeitbmiwt im J. 1768 eniditol itad. Qi»

glänzendste Zeit für das Saazer Gymnasium, die SckOlQ Zaiecentit, ifX

das 16 Jahrhundert ,
ülinr das der Herr Verf. dankenswtTilie Mitlheilun-

j

gen macht. Besonders interessant isJ dor Aus/ug, den der Hr. Verf.

aus dem Ton dem gelehrten Jaiiob Strabo lür die Saizer Schule im Jahre

1575 6DtworfeDeD Lelir- and Schnlplane mitlbeilt; man erhalt dadurch di
ganz gpeoielles Bild über die yoo Strabo getfoffene, mittelbar auf die

übrigen Schulen Böhmens segensreich fortwirkende Lehreinrichlung. über

ünlerrichtsgegenslände
,
Tmfang und gegenseitiges Verhältnis ihres Sla-

diums, Sluudeuplan; zu \\ünscheu wäre, dafs der Hr. Vf., wenn er dar-

über in seinen Quellen Aufklärung finden konnte, auch AuskunA gegebeo

hätte t anf eine wie lange darehechniUIicbe Dauer dee AufeDtbaltee in je*

der der fünf Clanen der Anstalt gerechnet wurde, die mit den ersten Ele-

menten des lesens und Schreibens anfangen, «nd nnrh deren Absolvierung

die Universität besucht wurde. — Zum Schluf.se der historischen .Nach-

weisungea gedenkt der Hr. Vf. mit gebührendem Dauko der Männer, de-

ren Opferwilliger Eifer (Qr das Sebalweeen die jetat el)en in VerwirkHebonf
begriffene Erweiterung des Saazer G;;mnasiums zu einem TollständigCB

Obergymnasium erreicht hat. Der horh^^ firdiiTstf' Herr PrSlat des k. Pr5-

monstratenscr - Chorherrnstittes blrabow , Dr lliiion^nuis /vidier, hat

5500 fl. innerhalb der uacii^teu 6 Jahre lu muuaiiicbeu Halen zu diesem

Zwecke ant den Stillarenten sa Eahlen Tertproehen; anderseito aber hat

der Saazer Gemeinderath, abgesehen von einem bedeutenden Beitrage n
dem erf()r(l( rlichen Baue der Schullocrilitätrn, innerhalh der ersten öJ.ihrc

je 1000 Ü. , und von da an 3000 IL jähriicb zur Bestreitung der t-rhölilen

Kosten des Gymnasiums zu zaiilen sich verpflichtet. Hiernach hat bereili

im Schuljahre 18*V»s ^ Saaier Gymnasium die 7. Claaae und wird in

Schuljahre 1853 die 8. Classe erhalten. In dem Schuljahre 18'7ti
Iheilten in den 6 Gymnasialclnssni dt ii Triterricht in den obligaten Lebr-

gegenständen und in dem nicht ohli^; it'n l.t hrgecieustande der böhmiscbcD

Sprache folgende Lehrer, sämmtlich CUorherrea aus dem Prämonstrateoser-

stifte Strahow zu Prägt AI. Dostal (DirectorX Blor. Opits (Religionil.),

Theoph. Liscbka, Dr. Leon. Skuczek, Vict. St räch, £g. Kaiser,
Osra. Müchol, AI. Neuzil; in der Kalligraphie der Privatlehrer Frz.

"W. Lhotsky. — Zwcckmärsig ist der am Schlufse gegebene Auszug

einiger für das Publicum wichtiger Abschnitte des Organisationscntwurfes.

11. lEger^ Jähfwbwtekt äe» k, k. Obergifumattuins im E§er

am Scktuße äe$ Sekuifäkrei iSSL 28 S. 4. — Heber dje Abbandluog

des Hm. Director J. !V ccdsek s. oben S. 652. Den Scbulnachrichlen sind

einige schäfzcnswerthe alVotizen über dns Gymnasium zu Eger von diu

aKesten Zeiten bis nach der Schlacht auf dem wcifsen Berge* voraui'ge-

schickt , für welche der Hr. Vf. (vermutblich Hr. Jos. Seiner) auch

einige in den Magistratsaeten gelegentlich vorkommende Nachrichten be

nutzt hat. — Den Unterricht in den obligaten Lehrgegenständen ertheilteo

die ordintlichen Lehrer; Job. Needsek (Director), Jos. Seiner, Vzl.

Karaensk}', P« Tg"- Schuster (Religionsl) , I>r Jo.s. Wesely, Chr
j

Mühlvonzl, und die Supplenteu: Dr. iiur. MiUcis, Dr. Christ. Lo-
rinser« Dr. Matth. Kavka» Ad. Welohselmann, Dr. Lor. Schuster,
Sey. Grofs, Veit Mach; in den ni^t obligaten Lehrgegenstanden : Just.

Stachaffsky (zeichnen), Ign. R os to ^ i I (böhm. Spr.). — Die Lelir-

mittelsammlungen des Gymnasiums verdanken, aufser den AnschafTungiD
j

ans den rcgelmäfsigen Fondcu, der eifrigen Thciiuahme des Publicums

iele werthvolle Geschenke ; besondere Anerkennung venltenen die Opfer, 1

welche der Gemeinderath der Stadt Bger für die Hebung des Gynmasioois •

gebracht hat, indem er niclit hiofs die zur Krweiterung des (lyiimasiuras

nötbigeo, sehr zweckmälsigeD Ijocalitaten einräutnte, ihre l^inrichtuog etc. .
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besorgte, eondern meh seit drei Jahren auf Remunerationen ond AnachaftiDg

der naturwirscn<;chafllichen Apparate mehr als 2500 fl. CM. wendete und
uberdiefs eine jährliche Dnterstuteung von 400 11. CM. för das Obefgym-
naaiuni 7usni:le.

i:^. Jii'OtfMaiff. Jahresbericht des Braunauer Gymmisium» für
da» Sckiiffakr /«*Vs. 37 8. A. — Die Abhandlon^ dea Hm. Profs.

Bened. Kloucek: ^^De studio litiguae Graecae et Lattnae nostrae quo-

que aetati et utiti et necessario^ S. 3— 8 gibt ein erfreuliches Zeugnis

von der Achtung, welche der Hr. Vf. diesem wichligea Studium zollt, und

weist auf einige Momente richtig hin, welche für die Stellung deaaelben

im Gymnasialunterricbte von eniaebeidendem Gewichte aind; dau aieb eine

so viel besprochene, ül'das innerste Wesen der Gymnasien tief cingrci-

feT)de Frage nicht auf so engem Haume vollständig erledigen läfst, bedarf

kaum der Erwähnung. — Zu den im vorigen Programme (s. in dieser

Zeitsebr. 1850. VIII. S. 642) genannten Lehrern dea sechtclaatigen Bnn-
nauer Gymnasiums sind hinzugekommen die Supplentcn : Amand. Watzke
und Hieron. Ruzicka; der Supplf tit Benno Sedlacek ist ?\\m ordent-

lichen Lehrer des Gymnasiums ernannt. — Die Lehrniitlclsamnilungen des

Gymnasiums haben auch in dem Schuljahre 1851 eine namhaflo Vermeh-

rang (s. B. die Bibliotbek um 154 Binde) durch die Gute dea boehwOr'
digsten Herrn Abtes, Hm. Dr. Johann Rotter erhalten; zur Erweiterung

der naturwirscnschafllichen Sammlungen haben aufserdera Privatc^eschenko

viel beigetragen, so besonders von dem Herrn Hofratb und bladthaupt-

mann jon Prag, Hm. Sacher-Masocb Ritter von Kronentbal;
die Grandung einer gymnastischen Anstalt verdankt das Gymnaaiom vor*

zugsweise den eifrii^cn Bemühungen des Herrn ßezirkshauptmann Anton

Kr aufs und des Herrn Bürgermeister Maurus Teuber.— lu den JSrhul-

nachrichten wird aufscrdem noch auf einen besonders für die Oiscipiiu

wichtigen Gegenstand hingewiesen, anf die Pflicht nSmlich anawlrtiger
Eltern, Vertrauenswerthc Männer am Orte des Gymnasiums als ihre Stell-

vertreter für alle Deziehimgen zu der Schulanstalt zu bezeichnen ; es ist

zu wünschen, daf» diese Einrichtung überall in itirer Bedeutung recht ge-

würdigt und dem gemäfs verwirklicht werde.
13. ^mg. {ifeuua dt), Programm de» k, ü. Neiutddter €ifw§-

nasiums zu Prag am Schlufie des SckU^alti'eM. 18Si. 18 S. 4. — Dem
Jahresberichte des GynfMasi'uus geht voraus eino Abbandbinf? des Prof.

Dr. F. L. Z i n k : < Weichen unterstützenden und ergänzenden Einflufs

ditaen die pMlosophiieke Propädeutik auf die ÜHIgen Uhrgegen-
stande des Gymnasiums?^ S. 3 — 7. Der Hr. Vf. behandelt in diesem

Aufsatze eine Frage in BctrefT der philosophischen Propädeutik, welche

iur jeden Gegenstand des l'iiterrirhtes grüudlich und bis ins einzelne

hinein zu untersuchen die Hauptaufgabe einer durchgeführten Gymna^ial-

didaktiic aem wurde. Bei der grofisen 2ahl theila verwandter, theila dia-

parater Gegenatande, welche das Gymnasium seinen Schülern zur Auf-

fafsung und Aneignung darbietet, läuft man Gefahr, das Interesse des Schü-

lers zu zerstreuen, statt es zu vertiefen, weim man nicht die Beziehungen

der einzelneu Gegenstände zu einander, die Unterstützung, welche aie ein-

ander bringen können und von einander an erwarten haben, vollständig

würdigt und beim ünlerrichte sich stets gegenwärtig erhält (Ygi. in die-

ser Zeitschrift 1852, Heft VI, S. 435 ff.). Ref. findet es daher sehr zweck-

mäfsig, dafs eine solche specicUe, die Erfordernisse des Gymnasiaiuuter-

richtra betreffende Frage zum Gi^enatande dea Programmea gewihlt iat.

Der Hr Vf. bezeichnet treffend in den einleitenden Worten, dafs und in»

^i'^rfTM das Verhältnis der philosophischen Propädeutik zu den üi.rigen

Lehrgegenständen ein wesentlich anib-rrs ist, als jenes, in weit Ik.u die

übrigen Gegenstände selbst zu einander i>tchen, und indem er daim, um
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auf die FngO geaauer eingeben zu köoncn, die DnterrichUgegenstaode

4es Gyninnsirims in drei Hauptgetiete scheidet, das philologische, das

historische und (ifis malhematisch - natiirwissenschaflfiche, untersuchter,

welcherlei Dnter&tuUuug und i:,rgau£uu|$ jedem dieser Gebiete die pbiiö-

tegisobe Pro|riKdeutik bringen kaoo. Wu liierbei der Hr. Vt ib«r das

Terhältnis der philosophischen Propädeutik zu der Mathematik anA i« doi

iViturwisseuschaften sagt , wird nicht leicht iu Zweifel gezogen x^'erdeo

kuuuea. Auch iu Betreff der Geschichte ist es gewiss an sirh tu bil-

ligen, dab der Hr. Vf. der Psychologie eine Bezielmug nicht biuis auf das

Leben der einselneu, sondero ebeoso auf jenes ganzer Ydlker und Staat«

geben will, wie sich uns diefs iu der Geschichte darstellt; denn ohM
Zweifel ist die Psychologie die wesentlichste Grundlage (ur eine Philoso-

phie der Geschichte, wenn sie sich nicht in willkürliche Phantasie^n oder

angeblich apriorische Goustructionen verlieren wUl. Aber weuu &chou die

Peycbologie seibat noeh in den ersten Stadien einer wahrhaft wüsenskaft-

sehafllicheu Eutwickelung begriffen ist, so läfst sieh noch weniger erwar-

ten, dafs diejenige IModification der Psychologie, welche hauptsächlich auf

. dem Unterschiede der Gesellschaft als Einheit von der persönlichen Ein-

heit beruht, zu einer klaren und bestimmleu Eatwickelui^g habe kommea
köMMB oder b«ld kommen werde. Ffir den Gymnasblunlerrieht wM da-

her eine derartige Beziehung der philosophischen Propidentik in der Ge-

schichte nur in solchen, wol nur seltenen Fällen rintreleu können, wo
historische Ereignisse sehr deutlich dieselben Gesetze im grofsen ztjjgeB,

welche die Psychologie am Individuum nachweist. — Am weuigsteo kaaa

Bef. dem beislimmea, was der Hr. Vf. über die Beziehungen der phikM»-

phischeo Propädeutik an dem sprachliehen Unlerriohte erörtert. Ueber dm
im sprachlichen (Interrichte so oft vorkommenden Ausdruck: «ein Wort

sei in weiterer oder in engerer Bedeutung zu nehmen," hat all<»rdings,

wie der Ur. Vf. beispielsweise bemerkt, die Logik Aufschiuis zu geuco;

aber in der Lehre vom Begriffe, in dem Satze, dals mit Zunahme des Ii-

haltes eines Begriffes der Omfang abnimmt and umgekehrt, darf min
doch wol nicht mit dem Bro. VC diesen Aufssllluls suchen; denn es hau-

delt sich ja in solchen Fällen um dasselbe Wort, also um das Zeicbco

desselben Begriffes, der als solcher an Inhalt weder zu- noch ab-

nimmt. Wol aber gestattet jener wichtige Salz iu der Lehre vom Gr-

theile» dafs das Pridicat immer in derjenigen Beschrankung zu nehsM
ist» welche das Sabject, an das man es anknüpft, bestimmt (man deiAe

nur au Beispiele, wie: der Stein ist hart; der Chiraktcr ist hart u. d^I >,

eine sehr folgenreiche Anwenduni? auf die Spr?irh( . diirch welche untltfi-

bar jene Angabeu über weitere und eugcru Bcdculuiii; ihre Erkläruug fiu-

den. — Ferner daOi «die Grammatik selbst eine angewandte Logik sei*

(S. 4j, ist eine Ansicht, die man freilich oft genug auch von sehr aaer«

knfHiton iMtnnern aassprechen hört; es wurde zu weit führen, das ver-

fehlte dieses Gedmkens nachzuweisen , aber zweifelhaft mufs doch seio«

Richtigkeit eineui jeden werden , der sich das Factum vergegenwärtigt,

daCi gerade von dieser Ansieht die willkürlichsten und gewaltthaügstto

Behandlungen der Sprache ausgegangen sind, wie sie von einer wahren

Voraussetzung nie würd-n abgeleitet werden können. — So liefse sich

noch über manche einzelne Aeufserung rechten ; doch darf das die Aner-

kennung nicht verkümmern, welche die Abhandlung als ganzes betrachtet

in vollem Mafse verdient; sie lenkt die Aufmerksamkeit auf einen didsk-

tisch wichtigen y noch keineswegs in*s einselne hinem, worauf es besea-

dcrs inkoramt
, genügend hearheitelen Gegenstand, und hfdt auf das go-

wiisenhafleste für den philosophischen Unterricht auf Gymnasien dfiijem-

gen Gesichtspunct fest, unter dem allein dieser Lehrgegeasland luii

Erfolg auf Gymnasien behandelt werden kann ; gerade bei ihm lisg^ die
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Gefähr lo aalM» dai Oeblet der OnivenitSt UniUeRiiiehweifeD und
darch diesen Ueb«ifrif der Sache, die man fördeni will, enlschiedeOfln

Nachtheil zu bringen. Der llr. Vf. hit sich von j;olchpm Vorwurfe voll-

kommen frei g^hnltcn, und eben dadurch einen scbäUbareu, Beitn^ zur

gymnasialen BeUauiilutig dieses Gegenstandes gegeben. — Den luLciiicUt

in dw oblig&ten LehrgegenstiDdeo ertbeiltant Stefili. Ciikaneli (IHrae-

tor), Flor. Kraoi, Dr. Laar. Zink, Edm. Wildmann, Rup. Pohl, Jot.

Calasanz Slaby, Oct. TcuffI, Prok. Dworsky, Ant. Nagel, Dom.

Pullirabek, SiJv. Roes, Max. Kolars ky, Christ. Stefan; in den

Dicht obligaten : Friedr. Jäger (franz.), Edm. W i I d m a n n (ital.), Eugelb.

Ueyzdlar (Kalligr.), Jos. Hilbert (seichnen), Frs. Blatt (Gesang),

Joh. Malypeter (Gyoinaaiik). Statt der Leetüre des Sophokles in einer

achten Classe, welche kaum durch zwei Jahre einen erweiterten llnlerriehl

im Griechischen genossen halle, würde Hef. lieber für jetzt den Homer

eintreten und die Sophokieslcctüre auf die Zeit verschoben sehen, wo die

Schüler der obersten Classc besser vorbereitet sein werden. — Zur Re*

gruodong des physikalischen Cabioets hat das Ojrmnasinro aas dem Sin-

dicnfonde 1000 fl. erhalten; die Aufnahmstaxeu im Betrage von 288 0.

CM. sind zu zweckmäfsigen Anschaffungen für die Ribüolhek verwendet.

Der Verdienste, welche sich aufserdera Freunde der An2»talt durch nam-

hafte Sdienkungen füi- die Bibliothek und die uaturhistorischen Samm-
loiigen des GymnailQins erworhso hahen, ist bereits Araber 1851, f*

8. 417» gedacht worden.

Schlesien.

2. TeseMem, Bnte9 Programm de$ kaMiseMeitCinima'
9iumi M Teschen am ScMufse des Jahres i85i. %1 S. 4. ~ Auf eine

Abhandlung? des Hrn. Suppicnten E. Janot i: « Sprarhstiulipn als Bei-

trag zur ethischen und logischen Bildung^ luigl in den Schulnachrichten

zunächst eine kurze Geschichte des katholischen Gymnasiums in Tcschen von

seiner GrQndong bis sor 6ege«;warL Seit der Gründung des Gymoasiams
im Jahre 1674 bis zur Aufbehtuig des Ordens ertheilten Jesuiten den Un-
terricht in dem anfanglich nur aus 4 Clnssen bestehenden

,
später zu 6

erweiterten Gymnasiun). Bei der neuesten Organisation der Gymnasien
bewarb sich Tescheu um die Erweiterung seiner kath. Lehranstalt zu ei-

nsm yoUstSndlgen Obergymnasium; aber der Gemeinde war es, bei dem
opferwilligsten Eifer IQr die Sache, nicht möglich, die hierzu erforder-

lichen Kosten ihren Mitteln m bestreiten. Nicht entmuthicl hiedurch

unlernaiini (s iler damalige Director Fr. Kr aufs, was die Gemeinde eben

Zii leisten nicht vermochte , durch Sammlung von Privalbeiträgeu zu er-

reichen. Die Dnlemehmang hatte den glücklichsten Erfolg i ditf bedea-

lende Summe der Beiträge — es sind iin ganzen an 5000 fl. CM. zusam-
meopeltnrht und dadurch die Kosten für den Buj und dir niturwifsen-

schaftlichen f^ehnnittel gedeckt — gibt den schlagiml-ilcn Beweis dafür,

welchen Werth man allgeniuin auf wohl organisierte Biiüuugsaustalten legt

und welche Opfer man ihnen xa bringen bereit ist An der Spitse der Na-
wmm deijenigen Wohlthäter, welche am ausgiebigsten für die Zwecke des
Gymnasiums beigctristn haben, stehen, wie mtürüch zu erwarten war
wo es sich «m sitliit Ii < i/ieheiule Juiz^udbildung handelt, Glieder unseres

allerht>cbsteti kaiserbauses. — In dem auf solchem Wege zu voUst^odigen

8 Glessen erweilerlen Gymnasium ertbellen den Onterricht m den obli-

^Itn Gegenständen die ordentlichen Lehrer: Fz. Budal ow sky (Di-

^ rcctor) , Barth. Mitschc, Flor. Lukas, Dr. Job. Em. Blaha, Jos.

Bilt.i (Weltpriesler) , und die Sujipienten: Leop. Sohctzky (Welt-

prienler), Eug. Jauota, Dr. Ferd. Peche, AI. Indra, Dr. Jos. Fi-
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icher, Jheod. yanlkc, Frz. Üanel (Wellprit sler) ; in den üichl ob-

ligaten Gej^ensländcQ : Frz. Wrubl (EalUgr.) , Job. Wanke (leicimeD;.

— Iq BetrdT des Lebrplanes ertaubt tieii Beferenl wegen 4» JLeelüi« da
Sophokles und wegen einer Vertheilong des dentaehen Dntorrichtes, dmA
welche ein Lehrer die fünf obersten Classen zu unterrichten habe, a
die schon bei andern Aulalseo von ihm ausgesprocheoen Wunsdie a
erinnern

,1 T'etrhen. Programm des k. k erangeliscficn Gymnasium
in leschen am :>€htuf$e des ScAuOaAres iSSl. 2ö 6. 4. -~ leber die

beiden AbbandlUDgeu dieses Programmes ¥gl. Hell II. S. 176 l — bdü
* Geschichtlichen Nachrichten näer das evangeUteke C^mmasfUM m
Teschen* gibt H. Prof. G. L. Siltig eine gedrängte Uebersicht über die

wccfisi-lvollen Schick*jale , welche das evangelische Gymnasium zu Tc»<'htn

von seiner Griiudung im Jahre 1712 an betroffen haben. Eine weseutlich

neue Stellung beginnt für das Gymnasium durch die a. h. Entschlieliraog

vom 9- Juni 1850 «dafSi das evaogelisehe Gymnasium eu Tesebeo als da«

öffentliche Lehranstalt in die Erhaltung des Staates, in soweit die eige-

nen Einkünfte dieses In.stitutes nicht hinreichen die nöthigen Ausgaben zu

decken , übernommen werde." Erst indem hiedurch die erforderliciieo

Mittel gesichert sind , ist es dem evangel. Gymnasium möglich gem&cbl,

das allgemeine diesen Lehranstalteo Torgesleckte Ziel su erreicbcii. Fir

das Schuljahr 18**/«, bestand noch eine seit langer Zeit dort in folge des

Mangels an Mitteln cingefiilirto, hoffentlich aber hald vnlfstfinfliEr b»^seiligte

Einrichtung; wahrend uamlich das Gymnasium 8 Uassenahstufungen hil,

wurde jedes Jahr nur in 4 Classen wirklich Unterricht crihcill , so in

Schuljahr 18*%t 6., 8. Classe, is dem mhergebendeii hatte

die 1», i., b., 7, Classe bestanden, und so wird io gleicher Welie alter-

nirt. — Den Lehrkörper bildeten die Leiden evangel. Prediger und Gym-

nasial-Ephoren: G. H. Klapsia und Andr. Zlik, f- rner die G\TDnasitl-

lebrer: il. L. Sittig, E. i'lucar, P. Ivaisar, iuh. Kukutsci),^-
Oasda. — In dem lectionsplane iSlIt es auf, für den lateiniseben fJnttf-

richt noch Grammatiken im Gebrauche zu finden, welche sonst überall

und mit Recht aufgegeben siiul : dir se und andere Mängel werden si^^

gewiss mit der glücklicheren M Ilung, in welche das Gymnasium oiu*

mehr cingetfcten ist, von belb:>l beheben.

Mähren.

2. Ofmffffcr. Mresbericht des k. M. akodem. Gymnasium ss

o/i/ifit-^. womit — — am Schlafse des Schuljahres fSS/ einladet fri.

Wassf/r/j
,
prop. Director. 26 S. 4. — Die Abhandlung des Lehrere iler

Mathematik und i'hys^ik am Oheri^yuiLaiiium Dr's. Ferd. Edl. von Honigs*
bergt ^Veber den ffut%en hypothMeker Asmakmefk fSr dUe
nacMffewiesen aus der Geschichte dluer Wifsenschaft* S. 3^8 bestimmt

nicht nur in klarer und hiindiuer Darstellung das Wesen der Hypf''

these, und ihre Nolhwentligkcit zur Erklärung, ja schon zu eiofacber

Bezeichnung der Erscheniungcn, sondern weiset zugleich durch schlagende

Beispiele aus der Geschichte der Physik nach, wie Hypothesen, wlW
solche die sich später als unrichtig erwiesen, die Forschung in der

Wifsenschaft geweckt und geleitet haben. — Den Unterricht in den obli'

galen Lchrgcgenständrn cirttieilten die ordentlichen Lehrer: Frz. NVa«"

sura (Director), Ant. Tkany, Dr. Math. Sturm, Anl. Lorenz. F'i^)''

Richter, Dr. Ferd. Edl. llönigsberg, Jos. Pfeiler (RcligiM»-

lehrerj, und, zum Theile blofs in einem der beiden Semester, die Sup*

plentern Dr. Mart. ehr mann (k. k. Prof. der Chemie), Eng. KUC
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(Domvicar an der Olm. Melropolitankirche) , Kail 1 o masch cc k , Karl
Stumpf, Jos. Schön, Wilh. Donatin, Dr Jlcrm, Tausch, Karl

^\ « rnor, Ign. Hönig, Fried. Pönetz. Im Laufe des Schuljahres wur-
dru Aiit. ikauy und Dr. Matth. Sturm, der erstere. nach 35, der an>

dere iiaeb 31 Meostjähren, unter Belafiiiog ibree volIeD Oehaltee in deo
wohlverdienten Ruhestand versetzt. — Auch an dem Olmützer Gymna*
Äium ist bereits mit den gegenwärtigen Schülern der 7. Classe (he hectüre

des Sophokles begonnen; wahrscheinlich dürfte es geralhenor sein, die-

jenige Generation der Schüler abzuwarten , welche schon von der 3. Classe

na den erweilerleo griecbieelien Dnteirielit genoTeen faabmi wird. — Das
Olmfitier Gymnasium orfreut sich zahlreicher nnd iiedeutender Stiftungen
inr riitcrstiUzung hedürrtigrr Schüler; aus diesen Mitteln sind während
des S( hulj ilires 1851 an 53 Schüler Stipendien von verschiedener Höhe
im Geüammlbetrago von 2813 fl. CM., uuU aufserdem an mehrere Schü-
ler kleinere Beträge , im ganten 140 fl. GH. wliehen worden. Für die

Gynmasialbibllothck bezieht das Olnülter Gymnasiuni keine jährliche Do-
tation aus üfTenthchen Fonden, sondern ist an die rniversilätsbibliothek

gewiesen; die eigene aus 282 Werken in 8*^7 Bänden bestehend»' und von
verschiedenen Geschenken herrührende ßibiiothek des Gymnasiums eut-

Spricht den Zwecken der Lehranstalt nicht Um die Anordnung der noG;|i

von frSber her vorhandenen Mineraliensammlong hat sich Hr* Domvicar
Eng. Klug verdient g«'macht; eine Pflanzensammlung verdankt das Gym-
nasium der Güte des Hrn. Wundarztes Frz. PI unikal; zur Gründung des
physikalischen Cabineles sind aus dem Studienfonde 1037 fl. CM. ange-

wiesen; der Ertrag der Aufuahmstaxen (224 fl.) ist auf Auschafl'ung geogra-

phischer und natorbistorischer Lehrmittei verwendet worden, Yielieiehl

läfst sich aus diesen Einnahmen in der nächsten Zeit auch zu einer Sehn*
1*^ rhüiliotliek der Grund legen, da die ünivf^rsifälshibliothek wol dem
Beburtnisse der Lehrer, aber schwerlich dem der Schüler entsprechen
dürfte.

fBr das Schuljahr /v»";, eU. 16 S. 4. Der Director des Iglauer Gym-
nasiums Hr. J. K. Madern er hat ein Wort über die Bedeufunt? der Pro-

gramme vorausgeschickt, und nachgewiesen, dafs durcli die Herausgabe
derselben einem überall sich kundgebeudea Bedürfnisse abgeholfen wird.

In einer Abhandlung x ^ifU deuHeMe ^«teke aii seiMMf^er CIk
terrtckitgiffimUamtan GymnaHtni^ hat der dortige Lehrer dieses Faches,
Hr. Aloys Sohn, den \utzen und die Notfiw rudigkeit dieses Studiums
dargetban. Diese tlrorterung scheint auch gegenwärtig, da die wohllhä-

tigen Ergebnisse des Luterricbtes in der deutschen Sprache und ihrer Li-

teratur schon mehr henrortreten , noch immer nicht überflufeig su aehi,

geschweige denn im vorigem Schuljahre, wo dieser Duterricht noch kaum
recht eingebürgert war. Hieran knüpft der Hr. Vf. einige fiemerkuogeo
über den Lehrplan und die zu befolgende Methode.

Der Hr. Vf. ist, wie er auch eigens bemerkt, vom Standpuncle
efaies nicht Yolftommen aus deutsehen Elementen bestehenden Gymnasiums
ausgegangen, und hat denselben durchgehends festgehalten. Wir stimmen
mit ihm darin üherein

,
diifs das im (irganisationseidwurfe rücksichllich

der deutschen Sprache beanspruchte Lehrziel an Gymnasien mit gemisch-
ten Landessprachen, wozu jenes von Iglau gehört, wahrscheinlich noch
länger unerreicht bleiben wird, als an Gymnasien, wo das Deutsehe die
Muttersprache ist oder als solche vorherrscht. Wir sweifehi auch ket*
neswcgs, dafs an solchen Gymnasien in Vcrgleichung mit anderen immer
eine gewisse Beschr inkuDt: in Bezug auf das M als des Lehrstoffes in die-

sem Fache statllinden muls, ja dals einzelne Partieen desselben an ihnen
gänslich ausgeschlolsen werden müfsen. Diese besonderen Verbütnisse
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lind auch von den hokea OoterrichUbehönlcn bereiU gcwfirdigl, »od est-

sprechfiulo Anordnungen peliofTcn worden. Darauf aber mufscB wir be-

sli'hei), »laTs eine Versrhii-denheit d^r Heliandlung dieses L'iUerricbti-

i;wet^e.>i durch diu erwaiiatea l>c&oudcreii Vrrhältniss« nicht bddiugl und

Diebt sa]Ifiig fei.

Aus dem besonderen Standpunctd» den der Hr. Vf. festhält, erklä-

ren sich manche Kiiizclnheilen in drr n:egen\v;irligen Vertheilung (ic<:|.'vr*

«itofTf's der deulschea Sprache und in der Behandlung de'^'^cihcu am ie-

lauer Gymnasium , die , wenn man hicvon absähe , als auffallend uod ua-

begrOodel ertehfiBeB wMflBf M btoUieD tb« in dieteff taiebvig wck
imnot wesentliebe Badeoken, die donh die ErSrleruog dea Arn. Vfi. niebk

behoben sind.

Herr Sohn gehört, wie aus seiner Darstellungsweise unTerkembar

hervorgeht , tu jeoeo acblbareo Lehrern , die ihrem Berufe mit gautf

Seele sugethan ehid, und die gesanmelteo Erfahrungen durch nadite-

ken fruclithar zu machen streben. Solche Männer kommen frSber fidff

später luK h eigenes forschen und ohne fremde Beihilfe ins klare üt-cr

das, was ihnen vielleicht noch zweifelhaft ist; iu Rezu? auf gewisse we-

sentliche Funote ist es aber ganz besonders wünschüuäwerlh und ooüi-

wendig, dab diefo ao fküh als möglich geschehe , damit ihnen Zeit

Muhe erspart werde. Wir glauboi eineo dieaer Puuole hier andeuten n
sollen. Der Hr. Vf. wünscht, dafs beim Unterricht in der deulschtü

Spr-irho da.*? Iheoreti.sche Momeiit mehr hervorgehoben, und sowohl im

Lehrplauti selbst, als in .den ScUulbücltern berücksichtiget werde: er

wfinaebt dieb haaptaäeblich in atillalischer und ästhetischer Beziehung,

ttiid gibt Yeiaehiedeoe OrSode dafiir aa. Ea handelt aieh bei aeiner Be-

hauptung um mehr als um das zusammenfassen einzelner aaf dem pr^-

tiscfaem Wege der Leclure und der schriftlichen Ausarbeitungen gemach-

ter Beobachtungen unter allgemeine kalegorieen und llubrikeu , das dem

Lehrer in der Weise und in dem Umfange überlafsen bleibt, wie ZiÜ

und Bedurlhia ea fordert i eine aolehe gelegentliche Oebersicht bilt der

Hr. Verfafser nicht für genügend« und spricht die Ansicht aus, dafs dieses

Verfahren dem Krnst ini-l der wrmtö des rnterricht«? schade, und def-

aelbe dadurch einen Anstrich von W illkürlichkeit und l'laidosjgkeil erhalle.

Diese Ansicht wird noch gegenwärtig von vielen mehr oder weiii-

gar getheilt, und ea iat dieb nalurticb, da ein Verbhren» wie dtti»

Organisationaeotwurfe vorgeieiclmeta . nicht blofs neu, sondern dem frü-

her fiblichen ganz entgcgenffe^^etzt ist. Die Frage betrifft aber nicht eiu

Princip , denn niemand zweifelt darnn, dafs der praktische Unterricht ge-

wisse theoretische i^rgebnisäc lieleri, diu sich in Gruppen reiben laCKB

und darein gereiht werden aolleii; ea handelt aidb einfach um die Behnd*
iungiTR'eise des theoratiaehen Momentes.

Der Vorsicht , womit der Organisationsent^n urf in dieser Periehyn«:

zu Werke geht, indrm er dem theoretischen Momente so enge üreuieu

vorzeicbnet, liegt uicht etwa blofo die Ansicht zu Grunde, dafs diefsYer-

lUireo aehneller und befaer lum Ziele führe, eondem die Uebenaaganib
dala die aehlrfere und planmäfsigere Betonung des theoretischen Momen-

tea unausbleiblich auf einen falschen Weg leiten and dem Gesaraml^^r-

folge des Unterrichtes m der Muttersprache Gefahr bringen müfste. Dies«

Ueberzeuguug beruht eben «o sehr auf einer eindringlichen Betrachtung

dea Oegenatandea, ala auf den Ergeboiisen der Erfhhra^g, die in aiatfi

Tcrwandten Onlafrichtaliiehe, dem der lateiniachen Sprache, im Laufe dff

friUieren Jahre gewonnen wuitlo.

Der stilistische linierrieht kann erst in dem Alter heginnen, weoD

der Schüler nicht mehr ausscbiiflslich unbestimmten Eindrückeu ^ich hin

gibt , sondern f&hig ist , ein kloiaarea oder gröfscres gaoae in nberidiokm,
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daa dnen bMÜnmteo Zweck hat and ihn consequent verfolgt , indem all«

Thoile Kur Gesammtwirkang beitr^^gen. Der Schüler soll nun einen Be-

griff you sehr verschiedenartigen stiliatiscben Zwecken erhallen, und
beobaebteB Id^nen « wie die einzelnen Tbeib beschaffen sein mülsen , um
mit dem Zwecke des ganzen ubereiniaitnDmeii , und tiir 6eeammtwir*
knng beizutrappn. Stilislische ganze von einer gewissen Gattung lafsen

sich nun in eine Gruppe reihen , von der sich allerdings ein allgemeiner

Begriff geben lafsl ; allein jedes solche ganze wird seinen binderen Zweck
haben, wonach sieh alle Eimelheiten nebten m9beii, ao daüi man kdne
ungestraft heransuehmen und in ein anderes ganze beliebig elnlBgen kann»
So wird t. B. eine und dieselbe Erzfihlnnri oder Geschichte ganr, ver-

schiedenes ganze sein, wenn man sie einlach berichtet, wenn man durch
die MitlheiluQg derselben gefallen, wenn mau dadurch unterbailen, wenn
man damit einiebfichtern , wenn man damit fifgein , tSoaehen , verlSliieB,

Zorn erwecken, belehren, überreden, bestechen, blenden will o. e. w*
Alle diese, und hundert andere Zwecke können mit dem Stoffe einer und
derselben Erzählung erreicht werden. Dasselbe gilt von jeder andern sti-

Katiadien Gruppe. Es gibt aber Zwedke der Bede, die keiner finüraren

Veranlabong ihren llrsprung verdanken , sondern an und für tkA Geltung
hahi"n; <;ind (1iif> dir ästheti^^rhcn Zwecke Auch hier lafsen sich be-

stimmte Gruppen nachweisen, aber jodu Gruppe enthält unzählige Abar-

ten. Üer bestimmende Eiuflufs der wechselnden Verhältnisse von Zeit,

Ort and Personen ist hiebet noch gar nicht in Ansehlag gebracht
Der Lehrer wird , wenn er vernünftig Sil Werke geht , in den an*

teren Classen die Schüler nur mit sehr wenigen Gruppen bekinnt machon,
wol aber mit verschiedenen ganzen innerhalb derselben Gruppe, um die

Yenehiedenheit in der Behandlung nachzuweisen. In den höheren Classen

wird ei aaeh nar jene Omppen hinzufügen, die seine SchQler aof der AI-
lerstufe, worin sie stehen, gehörig aufzufafsen im stnnde sind. Die Ein-

zelheiten können aber erst dann an die Heihe kommen, wenn man das
ganze keuut, wofür sie passen, und eine wifoenschaflUche Oebersiclit

I. B. der Tropen und Pignren wird man ent dann geben können, wenn
der stilistische und ästhetische linterriebt seinem Ende zugeht: selbst dann
wird sie so lückenhaft sein, wie der ganze stilistisch-ästhetische Unter-

richt im Gymnasium ist und immer bleiben wird. Das zum voraus leh-

ren, was der Schüler noch nicht selbst uii der geeigneten Stelle m dem
entspradiendem ganaen in beobaoblen mid anmwenden im stände ist^

hiefse nicht allein zur Dnzeit lehren , es hiefse soviel als unrichtige, falsche

Begriffe beibringen. Es wird demnach des theoretischen, wovon in jeder
Classe eine Debersicht gegeben werden kann , nur s^r wenig sem.

Wer Sbrigens Falkmaon's Stillebre etwa mit derjenigen Beckelns,

die ästhetischen Ansichten cinea flerder etwa mit den Ansichten Tischer's

vergleicht, der wird schon wegen der iin^rhenren Verschiß ilculjeit dersel-

ben wünschen rr>rirsrn . dnfs T- hrrr und Schüler den praktischen Weg ge-
hen und vom theoretischen sich möglichst fem hallen.

fl. M l
Den Onterrieiit in den obligaten Lehrgegenstaoden ertheilten (ob als

ordentliche liehrer oder als Supplentcn ist nfeht ausdrückiteh bemerkt):

loh. Chrys. Maderner (Üirector), Jos. Ans. Serchen (Piemonstratcu-
ser, Heiigionslehrer« starb im Febr. 1851, seine Stelle wurde zunächst
ersehen durch den damaligen Coeperator, jetsigen Probet ete. P. Iman.
lelinek, dann besetzt durch den Supplentcn Frz. Blaha, Wellpriesler>,

W. Isfr. Wagner, A. E. Siegl (nach dessen Versetzung an das Prefs-

burger Gymnasium trat als Suppleut Job. Lepaf ein), I>r. Joh. Torna-
sohek, I. A. Dwefak, Steph. Wolf, AK Soiin, fid. Seliolsi in den
niAt Obligatens Br. Loop. Prits (botam. 8pr.), AL Soktt (ital.), Dr.
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Joh. T 0 ra ns c Ii c k (Stenographie), Jos. Meuzl (zeichnen), FcrJ. licllor

(Gesang), Vict. Malocha (kiüii^r.). Das (rymnasium halle im >chijijahre

lö*7ii nur ^ Cla&i»en, die EmcJiilung Uer 6 wurde noch aus Maujjci aa

Lflkrluafteo aurgeschoben. Outer den nieht obligaten GügeustSaden iit an

xahlreiclurten der Unterricht ia der Ij h iiiicheii Sprache besacht; in drei

Abtheilungcn, zu 3, 3, 2 wuchentl. Sluuden nahmen im gauzea 120 Schü*

1er (aus einer Ge.sainratzihl von 225) daran Theil. — In dem Lertlons-

plane bemerkt Hef. , Uafs der Unterricht in der deutschen Sprache durck

* »teils Glissen, d< h. dareh all e.Glasseu des Gymnasiums mit Aasscblelii

der 5., einem einzigen Lehrer, Hrn. AI. Sohn übertragen ist; dieser hatte

also aufder der vollen Anzatil von Lebrslunden, deren viele eine eindriageode

Vorbereitung erfordern, noch die regelmäfsige Correctur der \usarbcitUDgea

von fast zweihundert Schülern. DaCs diu gewifseuhafte Correctur

von Aabätzeo in der Bfutterspraebe eine unaleieh ermüdendere und ab<

sfiannenderft Aufgabe ist, als die von lateintscnen oder griechischen Com-

Positionen und Pensen, bedarf für Scfiulmänner , die beides hinlänglich

versucht haben, keiner weiteren Erörterung (vgl. in dieser Zeitschr. lS5f.

S. 772 Agg). Giue solche (Jcberburdung mit Correctureu mufs dann, mit so

freudigem Eifer aueh der Lehrer seine Arbeit beginne, unausbleiblieh iln

und dem Gegenstande zum iVacbtheilo gereiehen (vgl. ob.S. 669, 678). in

vorliegenden Falle scheint nach der ganzen Gestaltung des Lehrplaoes

nicht die Ünmoglichkeit einer anderen Vertheilting, sondern dns conse-

quente festhalten am Grundsätze des sog. Fachiehrersysteius der k\Mi

des Uebelstandes xu sein. Pfur dSrfte man sich (ür solche Oinsequcoi

Didit etwa auf den Organisatioosentwurf berufen wollen; denn dieser bs*

sagt im 95 vielmehr das Gegentheil von dem hier beobachteten Ver-

fahren. Er verlangt nämlich, dafs jeder ordentliche Lehrer, zwar keines-

wegs alle Lehrgegenständt, aber doch mehr aU uineii zu lehren be-

fähigt und bereit sein mufse, und or verpflichtet die DirecUoneu, beiVe^

theUong der Lehrgegenstände besonders den inneren Zusammenhaag n
beachten, der zwischen manchen Gegenstanden vorhanden ist. Hierdorch

scheinen die Grenzen vorsichtig genug gezogen zu sein, bei deren strcnser

Beobachtung weder einem Lehrer der Unterricht zu^emuthet wird in Ue-

genstanden, in welchen er nicht einheimisch ist, noch auch die Lehrgegeo-

stSade denelben Classen unter su viele Lehrer sersplitlert, noeh die

mndendsten Correcturen einem einzigen zugelheilt, kurz die (lebelstäDde

vermiedf^n wcrdiMi , welrhc das starre festhalten der beiden entgegenge-

setzten Systeme der Glasten- und der Fachlelue mit sich bringt. Es steht

zu hoffen, Uä£s nach der Erfahrung eines einzigen Jahres dem bczeichaetea

Uebelstaode sehon abgeholfen sein wird. — Debrigens scheint im d«il-

tohen und im griechischen Dnterrichte die wirkliche Kraft und der ßil*

dnngszustand der Schüler in einigen Fällen ubor.schülzt zu sein, ein Feh-

ler, IM welchem gerade reger Eifer für den fiegenstand anfangs verfuhren

kann. — Was die Lehrmittelsammlungen betrilTt, so wurde die ziemlich

reichhaltige Lebrerbibliothek aus ihrer jahrlichen Dotation veroMhrt , eise

Bibliothek für die Schüler aus den Aufnahmslaxen begründet ; beide er-

hielten noch aufserdem mehrere Geschenke von Freunden des Schuhveseu>.

Eine dem Gymnasialunterrichte ent^iprechende Miueraiiensammlnug ist durch

Beiträge eines Vereins dortiger Bürger angekauft und dem Gymoasiaa

übergeben; einen bedeutenden Beitrag bat dazu fiberdieb die k. k. diIV'

sehles. Ackerbaugesellschaft in Brünn gegeben. Die Pflanzensammlung ist

haupt.sächlich begrünlet durch Geschenke des Herrn Karl von II offenegg

und des Herrn Joh. Spatzier, Apotheker in Jagerndorf, der auch schon

früher daukenswerthe Geschenke an verschiedene Gymnasien gegeben hat.

Ein physikalisches Cabioot in dem vom h. Mioisterium als erforderiich be*

leiohnetea Umfimge bat die GcmeiDdo am ibroD Mttlebi geschaffen; dir
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selb« bat aoMenlem die Heratellung der ndUiigen Loealiliten furdasOym-
natiiiin (ungefiOir zu 7000 fl. CM. veranschlagt), die Inslandhaltuiig det»

iif^iKMi /fjbaues, und einen jährlichfii Geldbeitrag von 50 fl. CM. für die

lieUürfuüse des naturwüseoschafUiGben ünterrichies zu leiateo iiberaommeD.

D a 1 m a t 1 c o.

1 tlmgmsa. Prntjmmma deir fmp. Reg. ginnasio superiore
di Inignsd per F anno scoiasttco 1850. 20 S. Fol. — Unter dem Motto

:

«i/ faiio e ia piü facile e la piü sicura 8(rada ad sapere,* bespricht

Mf S. 5 aod 6 Hr. Dr. PoDieb (gegeowirtig Dir«clor des GymoMiutti
IQ Zara) eine Frage, welche dao propädeutisch - philosophischen Gymiiap-

sialuntcrrichl betrifff. neu Anfang und die Grundla;<e alles Wifsens findet

der Hr. Vf. in der Auffafsung dos Ibatsärhlichen {ii fatto) . des in aufse*

rer und innerer Erfahrung gegebenen ; aber die so gewonnenen Begriffe

itt ordneo uiid auf unmnatoMobe PriDoipien lorückiuführen, ist ihm Auf-
gabe der Philosophie, dureb welche erst das meoscbiiebe WUsen lorVoll*
endung gebracht und abgeschlofsen werde. Denselben Gang zeichne offen-

bar auch der gegenwärtige Tehrplan dem Gymnasialtinferrichte vor, und
Uiide entsprechend seinen Abscbluri» in der pliilosuphiscben Propädeutik

auf der obersten Stufe. Aber die Beschränkung dieses (Joterriobtes auf
Logik vod enpiriaebe Piyebetogie ood aaf bloCs iwei wöcbeiitlieheSlQii-
dcn in der obersten Cl&me könne den Zweek* wetehcr bei diesem Onter-

richte vor!«chweben mrirsp , nicht ern^^ifhon Infspn. r>ie f ogik gebe nur
formale Gesetze und Meihotlili. des dcnkeus, die fruchtlos bleiben müfstcn,

ebne ein eingehen in die realen Principien der Wahrheit ; die Psychologie
bandle nur voo dem denkendeD Sabjeete, ebne auf die Realität der ob-
jectivcn Welt einzugehen. ' Sollte der philosophische Oyinnasialanterricbt
wirklirh, wie es doch scin Zweck sei, den Kreis de« rinf dem Gymnasium
er%vorbeuen Wilsens abschliefsen und tu den Tnivf imI iisstmJiea vorbe-

reiten, so Diüise er in sich aufnehmen ^alcimi parayraß della Logica
reah^urmHU, L ntiia terttä in geiunUe, A wt fmtamem M ogiA
certevm umana , C. gui me»»i parficuktri dt certevM , D. sui reiatM
sistemi erronei,'* und bedürfe einer Erweiterung der Stundenzahl, derge-

stalt, dafs er gewiss auf die 7. und 8. Classe ausgedehnt , und wo mög-
lich in der 7. in drei wÖchcutlicben Stunden ertheilt werdu , welche der

Br. vr. ohne Vermebmng der Gesamintiabl der Leettonen durch ßeschrSn-
kung des philologischen llnterricbtes glaubt erhalten zu sollen. Bs aei

»•rlinbt, zu dieser Abhandlung, welche hei aller Kürze der RrÖrlerung ein

unzweideutiges Zeugnis von dem eing* h 'luleu Interesse des Hrn Vf's. für

Uie»en (Jnterrichlszweig gibt, einige vorUutige Bemerkungeu au^s^uspro-

cben, die gar niebl den Anspraeb maeben, die yom Hm. Vf. gemaeblen
Vorschlage nacb allfln Seiten hin sa erwägen. Ref. ist mit dem Hrn. Vf.

vollkommen einverstanden darüber, dafs jede einzelne po?;itivc Wifsenschaft

zur Philosojjliie hinführt, daTs die Philosophie die Aufgabe hat, nicht

etwa blois systematische Ordnung in die einzelnen Wifsenschaflcn zu brin-

gen, sondern über die letzten, für jene Disciplinen nur elnfiM^i Toraosge-

setzten Grunde, %ine jeden Zweifei entfernende Gewissheit zu geben. Aber
von der Erfiiilung dieser Aufgabe ist die Philosophie noch weit ent-

fernt; M genüge anf ein einziges Gt'hiet hinzuweisen. Zwischen den Fc^-

sehungen der Naturwilsenschaften und zwischen der Metaphysik der Natur

ist im ganzeu noch eine unüberstiegene Kluft; wie äufserst wenig bietet,

wenn wir den faetiac^en Bestand betraebten • die Naturpbfloaopbie , was
sich die Achtung und Anerkennung der wirklichen Naturforscher zu

erwerben ge-ML^nef wäre. Aehnliche«ä liefse sich ebenso über andere Rich-

tuiigeu der l'hilosüphic sagen, solche nämlich, welche in ihren Foigcrun-

ZciUchrift lur die «>it«rr. Gymn 1852 Vlll. Heft. 45
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gen wieder eino V<^rgleicliung mit dem thaUäcIilich gegebenen fulasseT!.

Diese Kriiinerung an die factische Maugelhaftiglkeit der Philftöophiu iü-l

uichi gluictigiltig, wo gerade aus der YorauäseUuug, die rhilosopbie habe

beraito ihre Aufgabe volbtandig erfSUt, die SteÜang denelbeD im öym-
nasialunterricht ahtzeleitct werden soll. Denn nehmen wir wirklich an,

Philosophie als Ahschlufs uiuf prinripif !!o Rfgrundung aller einzelnen Wif-

seiisohaflen cehöre der Slute des Gymnasiums an, so würde sie dorli zur

Emiuiiruug lu das Gymua&ium als linterrichUgegeni»Uud uur daiiu eui ge-

aieherle« Iteelit babeo, wcdd sie ibreAu%Abe in «o weit erfOltt büle, d«ii

Inhalt und Methode denelben im aUgemeinen als festgestellt iietracblet

werden konnte; denn dafs man nur, was in dieser ^^ t Ue gesirhert ist,

auf dem Gymnasium 2U lernen und zu lehren verpflichten kann, uu-

tcriiegl schwerlich einem Zweifel. Aber selbst jene Voraus)»etä&utig, litc

wir vorlittftg macMeo, dafii eindringende und abeebllebende Besehiniguug
mit l'hileeoi^ie schon demjenigen Aller zukomme, welches noch auf eitt-

snnimfln von Kenntnissen seinen Fleils und seine Zeit mit aller Anstren-

gung zu wenden hat, läfel sich nicht rechtfertigen. Vor einem überfrüh-

teu Studium der Philosophie warueu die gröfsteu unU ernstesten DeniLer

nHer Zeiten, weil e» statt zu eider Vertiefung in den Oegensttod fielmelv

SU einem Dünltei der Obcrnächlichkeit, zu einem leichtfertigen abspreebeo

im allgemeinen ohne grüiLlIiche Einsicht in das einzelne führe. Man schiebt

gewis«! philosophische Studien nicht iu zu späte Zeil hinaus, wenn man
sie als einen Gegenstand der Universilätsvorträge , nicht des Gymoabial-
Unterrichtes betrachtet.. Des Gymnasium bat darum nicht geringere Ver-

pfliohlungen, wenn nach seiner Absolvirung da» StMiinm der Philosophie

mit wirklichem Erfolge für die einzelnen Wifsenschaflen soll belriebeu

werden. Nicht blofs dals es in allen seinen Gegenständen, keineswi^ifs

ausschliefslich in der gewöhnlich vorzugsweise angeführten Mathematik,

an jene Gewifsenhaftiglieit dM Denkens zu gewöhnen hat, welche zwischen
Wimen und meinen nach den IQr dieses specieUe Gebiet mid auf disner

SMk der Einsieht erforderlichen Gründen unerbittlich uatersclwideil Fäiit
—

und *?olrhe Stren^f* im Studium eines jeden speciellen Gegenstandes ist in

VerbiiHiun^ uiit dem Ernste des religiösen Glaubens und de<> sittlichen

Char«^ktoi-s das sicherste Mittel gegen Trugebilde einer düukdkaileii Philo-

sophie sondern sie hat aooh auf flirer obenten Stufe noch mudrOeit'
lieb für Philosophie vorzubereiten. Ref. stimmt nun dem Hrn. Vt
darin hei, dafs er diese Vorbereitung nicht auf Elemente der Logik und
empirischen Psychologie beschränkt, sotidern auch Moinentf der Loffi€4t

reale f o^ier, wie sie sonst geuauol wird, der Metaphysik aufgcnocnnien

, sehen möebte. Nur wurde es dem Ref. ashr bedenkKeh scheinen , wem
'
die itkunt parafff^ etwa wie eine Encyclopädie , wie eine Quictcssem
des wifsensWerth est en aus diesem Gebiete der Philosophie betrachfct wer-

den sollten; denn hierdurch würde uiebl etwa das rnivcrsitätsstudium der

Philosophie gefördert, vielmehr würde durch die gar nicht zu zerstörende

Binbildang. dafe man das wifscnftwertbeste von Plulosophis schon kennsn
{gelernt batie, der sonst etwa dafür /.u erwatleodo Eifer erkalten. Etwas
ganz anderes ist eine, gerade auf Krapen der Lngicn reale eingehemle

Einleitung, wie sie der Oigatüsalionsenlwurf S 178 (S. t3S der ital.

Ausgabe) empfiehlt; denn diese sucht zu den Aufgaben, zu den Fragen

d^ l^losophie liinzufuhren, mid die (Peberzeugung hervorzubringen, dafs

ohoo ihrt Lfieong jsgltebes WÜiten seiner Vollendnog und seines Ahscblo»-

ses entbehrt, dafs also Studinm der Pfailosofdlie für jeden wahrhaft wifsen-

SctMfUich strebenden nothwendig ist. Die Aufnahme einer solchen Einlei-

tung, nait der durch den Orgauisalionsentwurf a. a. 0. näher bezeirb-

neten Vorsicht, wäre gewifs höchst wüoscheuswerIh; sio bedarf aber nicht

einer so bodeulsodsn Vermehrung der StondentaM , wie der Hr. VII sie
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gltabt cfforden la solleii. Ood iHete ISr den philOMpliiMlMii Datorridil

beanspruehteu Stunden andereu LehrgegenitSiideD abzugewinnen, ist ia

hohein Grade bedenklich ; denn jedem Lebrgegcustande i^^f die Zahl der
Lehrstunden mit pfroTs* !- Sj^irsamkeil zugemeüsen, so dafs eint Verringerung

schwerlich ohne Eiuüuis auf das zu erreichende Ziel bleiben Itonntej fer-

ner die Keonlni»6, welehe die übrigaB OoterriobtsgogeiisliBde lofUireB»
sind für j c d e n Schüler geeignet, aber selbst dem besten philosophiaeheft

roterriehle wird e§ schwer gelingen, bei allen Zuhörern das eiijene Re-

dürfnis der Philosophie, die selbsttbatige Vertiefung in Philosophie zu

wecken; endlich in jedem der übrigen Lehrgegenstand« wird der zu ler-

eiide Stoll^ das den Setriileni ah AnliaU gegebene Lebrtraeb etwas aneh.
dann wirken , wenn einmal unglQeklieherweise der Lehrer dio Gebe nieht

besitzt, seine Schülrr in den Gegcnslind einzuführen; beim philosophischen

.Unterrichte dagegen hat der Lehr»to£r und selbst die Beschaffenheit dei

etwa in die Hände der Schuler gegebenen Lehrbuches nur einen höchst

nntergeordaeten EioflafSy der ErMg des Unterrichtes hSngt einng and al-

lein von einer wibeosehaflllicheB Klarheit und einer roethodiseheii Geaehidt-
lichkeit des Lehrers ab, die sich nicht eben häufig vereint finden. Aus
diesen Gründen glaubt Ref. rnnfs*« man vorsichtig sein, andere Unter-

richtszweige, deren Erfolg bei weilcai mehr gesichert ist, zu beeinträch-

tigen sn gunsten eines höchst sweifelhaflen^Erfolges des philosophiselien

Onterriebles. [B. B.]

Auf die Abhandlung des flrn. Dr's.'. Pullich folgt S. 7 — 9: ^Reta-
zioiif deif esperfenzn dei pendnjn comprovante la rotmione della

Urra^ eteffuita in questo gitmasio superlore , von Prof. Giovanni de
Bort oll. Dieser Bericht über die Wiederholung des Foucault'schen

PendelTersncbes als Beweis der Aieadfelwng der Erde Teidleot Anerken*
oung, indem er darthut, dafs man dort mit den neueren PottschrittM der

Phj^ik vertrint ist, sie in das Berej^'h des Unterrichtes, so weit sie dahin

gehören, zu zit ln ii -sticht, und die geringen Mittel, mit di iu n du; Anstalt

verscheu ist, siuiireich zu verwenden versteht, um den vorgeseUlco Zweck
SU erreieheDi

Wien. K. KreiL

Aufserd( in Ii it iVvU Projrr«mm noch eine Beigabe von zwei lateini-

schen Gedichten, Ad iiUeliutn, in Pbaläciscben lleudecasyliabec, und Ragtua
JUtifria gpfimmitt tmi (enthaltend einen Pfeeis der vaferlindisebenDieli-

ter von Ragusa; zum Verständnisse ^d einige bislerische Anmerkungen
hinzugefügt) in elegischen Distichen, beide von >'*»m T>irer(or de«; Gvmna-
siums, Tommaso Tvarlko, abgefnfst; die leichte und gewandte üictiou,

wird diesen poetischen Beigaben bei allen Lesern den verdienten Bei-

fall erwerben. — Den Lehrkörper IrfMeten in Schuljahre 18*%, t Tomm.
T v a r t k o (Direclor), Dr. Giov. P u 1 1 i c h (Weltgeistlicher), Glic. D e po I o,

Franr. Sav. V i II i n a, V:rh. S t a n i c h, ('.iov. P e t ris, Ant. P < r c o, Pomp.
OiL'^hini, Giov. de Bortoli, Carlo Körnig (weltlichen Standes),

säniiutlich. mit Ausnahme von Pullich und Kurnig, dem Piaristenordeu an-

grhorig. In dem Lehrplane vennisst nan eine genaoer begrensende Angalie

dessen, was in den einzelnen Gegenständen und Classen behandelt ist, so

wie der dabei in den Händen der Sehuler belindlichen Lehrbiichcr. In

(ioT \otiz über die Lehrmittel wird der gebührende l>nnk nusiirKprnrhen

für die Güte, mit welcher der hochwOrdige Herr Bischot da;» physikalische

Cabinet des bischöfltcben Lyceums dem Gymnasium snr »thenütaang
überliefs; fhnliefae Verdienste erwarb sich um die mineralogische .Samm^

long Hr. Antonio Drobaa, dem dafür das hohe Unterrichtsministerium

seine Anerkennong hat ausspreehen lafsen. üeber den Zustand der Bibliothek
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ist nichts angegeben; es wäre zu bedauern, wenn diese nicht die g]eicbe

Förderung wie die ül>r!iie!i rehrmittelsammJungen erftbrfn halxn sollt«.

2. Xmru, rrogramma delF I. R. ginruuio compieto di Zara

per la flre delT anno scolastica i8*V%^- 36 S. 4. — Den Scbuinacbrich-

tan gebt eine Rede des Hireetor Piet BottarA Toraut» emmeH*
meglU) studiare una o piu scieme e quäle sia U metado da osserrarsi

in questo studio,^ Der greise Schulmann hat in dif^s^r Hede noch kura

vor dem Schlufse seiner langjährigen und sr ^^riisi ! it !u ii Thätigkeit das

wahrbalt wolwoUcnde Interesse bekundet, weiclic^ er au der tiilduog und

Eniefaung der Jugend nimmt. Die Rede berfiiirt noch mehrere andere anf

den Unterricht einflursreiche Momente, welche die Uebenebrift nicht er-

warten läfst; Ref. glaubt sich daher einen Auszug aus dem vielseiti^'cn

Inhalte versagen zu ^oüen. — Den ünlerricht in den obligaten Lehrgegeu-

8laaden erthcilleii im Schuljahre l8*Vst ordentlichen Lehrer: Pielr.

Bottura (Ganonieiis, Director), Andr. Alscbinger» Franc. Pegger,

'

P. Luc. Torre (IMarist), Dr. Franc. Lanza, Dr. Ant. Torre, Dr. Aat

L ubin (Weltgeistlieher), Fil. Coltclli (Wellg. ). Giro!. Suttina
(Welte.), Pietro Pogani (gegenwärtig beurlaubt); und die Supplentcn:

Giov. liatt. Alloy, P. Don. Fabian ich, P. Leon. Bore ich, iSlarc.

Sc ar ante (Weltg.), Doimo Perl in (Weltg.). In den freien Gegemtän-

den unterrichteten aufser den schon genannten P. Lac. Torre , Dr. Fr.

f.anza, T>r. Anl. Torre noch Giov. Schulz (deutsche Sprache), Ant. Mar-

tegani (Kalligr.)- — l>er Lecüonspian zeigt, dals die illyrischc Sprache

in allen Clasaeu als obligater Gegenstand gelehrt wird ; Schulbücher, wel-

che dem Dnterrichte xu Oronde gelegt worden, sind nar in sehr wenigen

Fällen angegeben. Guter den Lehrmitteln findet sich die Gymnasialbiblio-

tliek angegeben mit toliimi tuUi in öumfffimo sfafo ; ^ Ref. würde

bich dieses schon ganz anHehnlichon ümfanges der Bibliothek aufricbtiK

freuen, weuu nicht die Angaben über die Hauptrubriken derselben dce
' Zweifei weckten , oh diese ihrem Inhalte nach den Zwecken des Gym*
nasialonterrichtes ebenso genügend seien, als sie es der Zahl nach wol sein

könnten; so findet sich z. B. die Angabe, dab die griechische Literatur

nur durch historische SchriOen vcrlrelen sei.

3. Spaiato, Pragramna deW I. R. ginnasfo di SpaUUo, primo

ek§ H publica y alla ftne delf anno scotaUico 18S1, 42 S. 4. — Den

wilsenscbafitichen Theil dieses Programms bildet eine umfangieicbe

Abhandlung des Directors Hrn. Giov. Franceschi ^.SulP educaiiOHe

in generale ed In pariicolare suir er/ucazione ginnastole^ S.3—35. Durch

einen kritischen Blick auf die Grundsätze, von welchen einige hervorra-

gende Autorilitlen in ihren Theorieeu der Tädagogik ausgegangen siod,

und durch eine, in solcher Kürze freilich nicht durchweg ganx trefftend«

historische Uebersicht des bisherigen Ganges der Pädagogik, begründet der

Herr Verf. die Ansicht, dafs trotz aller Anstrcnstnvi^en bis jetzt norh

wcfiig auf diesem Gebiete erreicht sei, und mau dem Ziele sich nur daiiii

mit Erfolg nähern werde, weun die Pädagogik nach ihren drei Haupt«

richtungeo, der physischen, moralischen und intellectiiellen Eniehuog,

ebenso als eigenes Studium betrieben werde , wie etwa die Jurisprudenz

oder Medifiri. und für ille, welche einst Crziehcr werden wollen, selbst

nUn grado accadetmco' (S. 10) bilde. Eine besondere Wichtigkeit habe

die gymuaiuale Erziehung durch die Stellung der Gymnasien in der Mitte

der gesammten Volksbildung , eine hohe Schwierigkeit durcli die Mannig-

falti^eit der Unterrichtsgegenstände, in welche Einheit zu bringen sei

IJeberzeugt, dafs jenes das beste Erziehungssyslcm sei, welches itor Na-

tur am treuesten nachgebe, versucht der llr. Vf. die \\\iise zu srhililern,

wie die Natur erziehe (S. 14—16). Daher die iSothwendigkeit physischer

Erziehung; fQr die moralische Enciehung, für die Losung des Problemes,
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«wie die Freiheit iler Jugend mit dem nalüilichen und positiven Gesetze
>.u verelfif'n sei" (ß. 17), habe die Religion den entscheidenden Binflufs;

die inteiki [tjolle Erziehung am Gymnasium habe die Aufsähe, der Jugend
all das zum bLudium darzubieten, de^en bie im Leben bedürfe, und habe
sieh dabei auf die flöhe des jeweiligeo wifseoacbafllieheD Zoslandes der
Gegeowart zu skilcn. Die Erreichung dieses iScles bange vorzugs-
weise von der richtigen Anordnung der Lehrgegenstände und von der
Wahl der Methode ab. Was die Ordnung belrefTc , so solle sich an die

nur das Gedächtnis beanspruchenden Studien :»ü{^ieich Mathematik an-
sehliefoeii, dann eine Itufze Behandtong der Logti[ und der Hauptgesetse
der Psychologie, eine ugrammtUica ideoiogica* (S.21) und eine kurzge-
fafste Aestfaetik , wodurch diu sichere Basis gewonnen werde für die

tiaranf folgenden Gymnasialsludien. In llin{»ioht auf Methode empfiehlt

einerseits der Hr. Vf., mit scharfem Rückblick auf bisher geschcheuo Miss-
griffe und anCer Widerlegung entgegengesetiter Aosichlen seh^ nacbdrock'
lieh die nnalytische Methode; andererseits legt er grolseo Werlh daraaf,
dafjs die I:]rfindnngskraft der Jugend enlwickell werde, g.'gen deren etwa
besorgte Aussclireitungen das ganze l'nteriiehtssysteiii die vollständigsten

Oarautieeu biete. Die schönsten Werke der Alten, insbesondere der Grie-

chen, und swar als ganze, nicht als uoTerslandüche BruchstSclie , die

gröfsten Nationalwerke der eigenen üleratur, lur Italiener vor allem die
Werke Dante's , sollen der Jugend tu einer Lccturo dargeboten werden,
welche Einsicht in den Plan des ganzen erstrebe und die herrlichsten

\V trivc aller Zeiten in Vergleichung stelle ; der Leetüre zur Seite gehe die

Uebung in der Muttersprache. Indem der Hr. VL mit den entwickelten

Onindiitsen den Organieationsenlwurf vergleicht, findet er sieh in gan-
zen mit ihm in Uebereinstimmung. Besctiräukt wünschte er In demselben
den der lateinischen und griccfii^f Iv ti I lU ratur zugewiesenen rmfang
von Lehrstunden, möchte Logik und Psychologie in frühere ('lassen ver-

setzt, auf die LnlWickelung der Eründungskrafl der Jugend gröfsern iSach-

draek gelegt und die Erholangsxeit der Periea etwas erweitert sehen.

Ref. hat aus dem reichen und mannigfaltigen Inlialte dieser Abhandlangt
welche von des Hrn. Vfs. sittlich er!>sfem und eindringendem Interesse

AU den wichtigsten Fragen der L^rziehuug und des Unterrichtes ein

unzweideutiges Zeugnis gibt, jnur einige Uauplpuucte heiausheben kön-
nen; und die erschöpfende Besprechung auch nur dieser Pancte wQrdo au
<*iner Abhandlung über die Priiu ipien des Oynmasialunlerriehtes werden
müfsen. lief, glaubt sich daher, indem vieles rinderen Gelegenheiten auf-

bebalten bleiben mufs , auf wenige Bemcrkungcu beschränken m sollen.

Ueber den hohen Werlh der Pädagogik ist Eef. mit dem lim. Vf. voU-
konmien einverstanden, aber er kann an das Studium ihrer Theorie
nicht die<;e]ben Erwartungen knüpfen, wie der Hr. Vf., weil die wich-
tigsten Bedingungen zum Theil iioel» nicht vorhanden sind. Damit aus den
allgemeinen Grundsätzen der Pädagogik, über welche wir Kinslinimung

v<;»raussetzeD , sich sichere Folgerungen für die Ausführung im einzel-

nen sieben laben y worauf es doch bei den Forderungen des Hrn. Yfs.

ankommt, muliste die Psychologie einen Orad von wUsenichaftlicher Evi-

denz und von Durchbildung im einzelnen erlangt hnben , wozu kaum
«lie ersten Anfänge vorhanden sind; so lange dieses Mittelglied fehlt, ist

(lio Pädagogik mit tiucn allgemeinen Grundsätzen nicht im stände, das

wtrkHehe Verfahren des Erziehers oder Lehrers im eintelnen zu bestim-
men. Und solche Botwickelung der Peychologie vorausgesetsi, könnte
doch das Studium der mit ihrer Uilfe ausgebildeten Pädagogik noch nicht
jene gewünschten Krfolge für den erziehenden Lelircr !»-il»en , wcihi nicht

dazu eine auf den verschiedenen Stufen der Bildung utid unter den man-
nigfolligstcn Bedingungen der sittlichen und intellcctuellen Entwickelung
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sorgfältig aage^teiite und mit nachdenken benutzte Erfahr uug iautulrale.

Eni unter dieien Bedingungen lielse sich, wie es der Hr. Vf. thnt, das
Stttdiwn der Pädagogik in eine Linie i. B. mit dem der Medicio stellen s

nbcr selbst dann könnte es für den erziehenden Lehrer nicht eine selb-

slandif^e Stf lluug gewinncr» ; denn die vollkomtnenste pädagogische Ein-

sicht iiicibt für den zukuuiiigeu Lehrer erfulgios und leer ohne die gründ-

lielie Eeiuitiiis deigenigen WUsensgebietes , in welchem sieh sein Ontcr-

rieht bewegen wird. Die Pädagogik verlangt immer ein Substrat des WiEMM,
W07n «ie Form und Metbode gibt.' Wenn aus diesen rinindcn Rf. von der Päda-

gogik bei dem jetzigen Stande der Wir.senschafl mul L ei der Schwierigkeit, die

Bedingungen m der erwähnten praktischen liiiduug herzustellen, noch
sieht so groÜMS hoffen kann, wie der Hr. Vf., so ist er doch weit ent-

fernt , ihr Studium für unbedeutend zu halten. Auch in ihrem gegenwär-
tigen Zustande ist Pädagogik ein für jeden zukunftigen Schulmann uner-

läßlicher tiegenstand des Studiums; sie wird ihn auf die sittliche Wich-
tigkeit seines Berofes, anf die Schwierigkeit «einer Erfüllung nnd die t«-
seliiiedenen zu diesem Ziele eingeschlagenen Wege aafmerksaro maeiica nod
ihn, was nichts f^eringes ist, Erfahrungen machen und licnülzen lehren,

und so das ihre dazu hpüragen, dafs sich Lei gründlicher Kenntnis der

zu icUreuden Wifseuschaft und sittiicbem Eifer für den Beruf jeuer didak-

tische nnd pidagogische Takt bilde, der ja doch in den meisten Fillen

als Ersatz der noch fehlenden wifsenschaftlich sicheren Einsicht in das
einzelne genomraen worden mufs, nnd, sich vor aHero um eine

praktische Ausführung iiamielt, recht wohl genommen werden kann.

—

Vit den allgemeinen Grundsälzeu des Hrn. Vfs. über Methode des Unter-

riohtea kann sieh Bf. in vielen Poncten einTerslandsn erklSren, ohne damn
versichern zu können, in wie weit er in den Folgerungen mit ihm xu-

sammengehen würde. So scheint es z. ß. , .so weit mau versuchen kann,

nach der Abhandlung des Urn. Vfs. sich einen speuiellen Lehrplan zu gestal-

ten, dals der Hr. Vf. allgemein ttieoretisdie Abhandlungen logischen, psycholo-
gischen, grammatischen {^grammattca tdeologica*) ästhelischen Inhaltes in

ein Stadium des Unterrichtes verlegen will, wo dem hchriler noch jene ora-

fafsende, erfahrungsmäTsii? zu gewinnende Kt nntius des einzelnen fehlt,

bei deren Mangel die aiigcmeinen Begnüe und iheorieeu entweder leere

inhaltslose Worte Ueibflo, oder gar die Gefahr oberflichlicber Dünkelweis»
heit bringen. *) Und dafs die Erweckung der S e 1 b s 1 1 h ä t i g k e i t des

Schulpfs Aufgabe des Unterrichtes in allen seinen Stufen ist, darin wurde
Rf. dem flra Vf. auf das lebhafteste beistimmen; aber dafs diese Selbst'

belhatigung auch in eigener Erfindung dos Schülers zu besteben habe,

darf gewiss nnr mit der fiuftersten Vorsicht gefordert werden, wiU man
nicht unaushIeiMich den Schein statt der Wahrheit fordern — Was end-
lich die Bemerkungen des Hrn. Vfs. zum Organisaliousentwurfc betriflTt,

so sind einige derselben mittelbar schon im obigen berücksichtigt; der
VVnnseh nach Besehrinkung des lateinischen Unterrichtes sieht fast ver-
einzelt , da vielmehr eine Vermehrung der Stundenzahl für d*eam Oe^^en-
stand von vielen Seifen he.Tnsprucht wird; und die r,ehrstiinden für «Iis

Griechische lafsen sali schwerlich bedeutend verringern, wenn (iie Leetiire

griechischer Meislerwerke sich derjenigen Bedeutung auch nur annähern
soll, welche der Br. Vf. ihr suschreibt (S. 28). Aber gerade indem der
Hr. Vf. in manchen wichtigen Punetcn Aendcrungen in Vorschlag bringli

gewinnt die lebhafte Anerkennung, welche er dem Organisationsentwurfe

in seiner ganzen Tendenz zollt, um so mehr an Werth. Besonders bedeutuid

*} Vgl. die in gcgcuw;<rti?em Hefte enthaltenen Anieigen der frenramme
von Aagusa, iglau und Linz.

Digitized by Google



tcl das Eeugnit der firfabniog» welches der flr. Vf. an Sehlube des9elMiliah>

ree 1851 uher die Wirkung der beld«! bis dabin Terflobimen lahre ausspricht

und die üotfnanp', wflrho er in weitere Verwirklichunfi; dieser i.t'hreiii-

ricbtung knüpft. Wenii mau bedüuiit, welche eigentbumlic-lui) Schwierigkei-

teu iD Dalmatien zu überwinden sind, so darf man aus dem Zeugnisse des

Hm. Vfa. wol die berulügeiide Cebeneogung schöpfen, dai^ die Grued-
sätze, von welchen der Org.-Enlw. ausgohl, allgemein genus gehalten sind,

um sehr verüchieilen.irtigen Verhältnissen sich anpassen zw L^fsefi , mul dafs

der üortigo Lehrkörper mit dem lebhaftesten l^ifer bemüht gewesen ist, eu
erffeicfcen was sicli unter eciiwierigen VerfiaHnieeen erreichen iSfot.— Den
Onlerricht in den obligaten Gegenstanden ertheillen wflhreml des Schal

Jahres 18**/,, die ordentlichen Lehrer: Giov. Franr 'sfhi fWrifpr.,

Director), M.itt. Ivcevich (Wellpr.) , 'r. Giac. P a ii g r ;i /. z i , Iranc.

I'ötter, Lor. Scariza (WellprJ, Dr. Üom. Üvilan (Weltpr.) , Luc.

SvillOTieh, imddie Sttppleoteni Vioe. BeneY^li, Dr. Nie.€atlaDj,
Bon. Maroevich (Ordensg.), Oiov. Politeo; im tdchnen« Giac.

Kossi. Aus dem Lectionspian ersiehl man in mehreren Classen einen

bedeutcodeo Umfang der lateinischen und sclbät der griechischen Leetfire;

ea lat w wonacben , daik dabei die Genauigkeit der Auffatoonfr kemea
£iiilng erlitleo bat [H. B.)

T r i e 8 L

^Vriesf. Progrmnm des h, Ar. Gummsiutm fn Triest, teröffhrU-

ttekiam Sektufte det Schufjahre» i95U iL Jahrfffmg. 36 S. 4. — Den
Schuhiachiiclitcn sind xwei Aufsätze vtHnaoagescbickt : „Die reichsunialtUd-

bare Stadt Triest mit ihrem Gebiete, gcofrcipltisrli hisloi i'^rhc sk!/?e von

Dr. Joh. Loser,» 8. 3—10, «nd ^Stiiio studio, linguisiico discorst

äue dei Prof. Piet. Picclola"» a>. 11— 18.— indem Hr. Dr. Loser die Grunde
«nluhrt, welche ihn bewogen, eine geegrephiach-hfeloriache fHttzxe von
Triest zum Gegenstände seines Prograiumes zu machen , weiset er auf ein

Bedürfnis hin, vom dem wir wunseheJi , dafs jedes Gymnasium ihm Auf-

merksamkeit schenken und nach Kräften abhelfen möge. Herr Dr. Loser

fand eich znr Wahl aeiiies €egeBataiidci dnreh die Wahmehmnng bewo-
gen, wie viele Irrthümer über die geographischen und statistischen Ver-

hältnisse Triests auch in den neuesfcn tind <;r!bst im IüIit ilr Irnrklfn

dtefsf?illigen Werken vorkommen. V.v /^ill riiic Reihe solcher vors uii^^ltick-

liehei- Unwissenheit zeugender iiehaujjtuiigen und Nachrichten auf. Diese

Cnkenntais der wahren Verbfillnisae findet aber nicht blofs in Besug auf

Trieat, sondern in Benig anf die meisten Orte statt. Wir erinnern uns «

Dooli mit Vergnügen an die Heiterkeit , wflrhc un« in unserm Knal)enal-

ler die Schlofser, Flüfse und Werkwijrdigkeilen verurü.ichten , an denen

wir, nach Angabe des damals obligaten Lehrbuches für Geographie, in
^

den Orte, wo wir daa Gjrmnaaium studirlen, bXIleo Inatwaadeln und nna
ergetzen sollen , die als fnta morgana uns wohl im Traume erschienen,

die wir aber in der Wirklichkeit nirgends fanden. Es ist Zeit, dafs diesen

stereotyp gewordenen, von einem Lehfbuche in das andere gedankenlos

übertragenen «nd verewigten Dnwahiheiten einmal ein Ende gemacht
werde; niemand hat biertu höheren Beruf, und niemand befacre Gelegen-

heit, als die Lehrer an Gymnasien; sie sind in der Lage, "dier ihre näch-

sten L'mgt'hungen die ziiverlärsigsten [Sachrichten zu .sAmn?chi, und sie

wohl auch, wie Hr. Dr. Loser, zum Gegenstände eines Programmes zu
WMoben. Debrigcna lieibe die Arbeit dea Hrn. Dr. Loaer noch einigea tu
wünschen ährig ; in der geschichtlichen Skizze bitten wir hie und da ein

tiefcrr»? Kiti^clie!! , in dem statistischen Theile prörscrc Ausführlichkeit ge-

wünscht, indessen war der Ilr. Vf. wahrscheinlich durch den Raum be-

scbrimkt, da die beiden folgenden, mit unverkennbarem Interesse für den
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Gegenstand abgcfafstcn Aufsätze, welche in dem für Triesl so wich-

tigen italienischen Idiome gescbrieLen sind, ihm für seine Abhandlung

ziemlich en^e Gretizcii setzten.

Wieo. ' A. liger.

Den Dnlerricht ertheillen in den obligaten Lchrgegenstäiideu die

ordentlichen Lehrer: Steph. Y i d i t z (Director). Joh. iM a r u f s i g,

Ant S t i m p e ly Dr. Jub. L o s e r, Matth. Galant (ReligioosL),

Flor. Oregoritscb, Bertb. Fende, Frs. Foytzik, und die

SopploDteDs Dr. Fn. de Piori fProt an der L k. Handeb* und

naalischen Akademie), Dr. Ant. Else hn ig, Wilh. Leitgeb, Pet. Pic-

oiola, Ant. Teutscbl; in den nicht obligaten Gegenständen aur^erdem

nocb die Nebenlehrer: Jobst Shemcrl (sIot. Spr), K. kr aufs (Zeich-

nen). Unterrichtssprache ist die deutsche, als obligater Gegenstand wird

die ittUeoisebe Sprache gelehrt» aU nieht obHgate Oageotl&ide die üamiL
und die franz. Sprache, Kalligraphie, Zeichnen, Gymnastik. Von der

Gymnasialbiblindiek beifst es S. 28 dafs sie «den hiesigen FiMhlrfni'isen

überhau[it inslu sondere aber den gegenwärtigen Anforderungen bei wei-

tem uiciit genügt. ' Es steht zu hoffen, dafs die Bürgerschaft der reichoi

and für die Förderong gemeinnfitsiger Zwecke so eifk'igen Stadt Triert

die Wichtigkeit genügender Lehrmittel für ein Gymnasium , das ihr scboa

in seinem gegenwärtigen Zustande tut Thrr gereicht , wohl tu würdigflO

wiaaen und dem Bedürfnisse abzuhelfen sieb beeilen wird. #

b a i 2 b u r g.

SaMxl9Hrff Kr/ttes Prnffrnmm des k. h. Gymnasiums in Äa/i-

tor^ am ScMufsc des schuijahres iSai. eU. 31 S. 4. — Eine Lehran-

stalt» welche bereit:» fat»t dreizehn Jahrhunderte hindurch besieht, bat

mehr als andere VeranlaDMing» in ihrem ersten Programine aof ilire eigne

Vergangenheit zurueksobUcken, die mannigfaltigen, im Lanfe der Zeit ein-

getretenen VeränderMngrn , und den h.ild nur auf die nähere Umgebung,
bald auch auf weitere Kreise von ihr geübten segfMisreiehen Finilufs za

überschauen. Aiag auch die schola Beneäicüm^ schoia S£. Pelri, welche

sogleich sDit dem BenediotinerUoiter im lahre 584 gegründet wiirde, von

dem gegenwärtig In Salsbnrg bestehenden akademisehen Gymnasium seHr

verschieden gewesen sein, so sind dicfs doch eben nur die Verschieden-

beiteu, welche in den veränderten Zeit Verhältnissen liegen; die Cnntinui-

tat derselben Schulanstalt , unter Leitung desselben Benedictinerslittes zu

St Peter , labt sich Ton der Zeit der GrCbdnng bis zur Gegenwart nr-
folgen. Es ist daher recht dankenswerth, dafs ein Professor dieses Oyni-

nasiums und Capitular des Benedictinerstiftes' V. Ambr, Trenn st rintr
aus den noch vorbaiulf^ncn Urkunden eine (it'Rchic/tte des akademischv)i.

Gymmsiums^ zu Salzburg (S. 3 — 15) zusammengestellt hat. NVuuäcbi

man auch über manche Zeiten mid manche Veränderungen eine genauere

Attsknnft, so wird man darum doch mit nicht minderem Interesse die hier

aufgezeichneten Ilauptdata lesen und sich aus ihnen ein Bild gestallen voa

den mannigfachen Schicksalen, welche das Salzburger Gymnasium Us zur

Gegenwart erfahren hat — Den Cnterricht in den obiigalcn Lehrgcgen-

ständen erthciltcn im Schuljahre 18'7«i : der Director Dr. Herrn. Kot'
tinger (weltt. Standes), femer die Capttolaren d^ Benediclinerstiftes so

St. Peter, Alb. Ed er, Jak. Gries, Emcr. Gordan, Aem. Köck, Rom.

Licht, Ambr. P r e n n s t e i n c r , Konr. H o i ( Ii i m e r . lleinr. Schuh-
macher, Dr. Th. Stabill, und dio weltlichen Lehrer: Dr. Job.

Biatzovbky, A. Lins, Aul. Licht, Dr. J. iL Löwe, Dr. C. L. Sie-

ber, Dr. F. P. Storch. In der italienisohen Sprache unterrichtete Alb



Miso«UeB.

Cesehiolli; andera freie GegensiSnde findea iicb nicht erwihnt. Sti*

pendieo venehiedener Höhe wurden In Scbatabre 19*% . im OflMmmt-
betrige voo 4225 fl. tO kr. OH mlielieii. [fl. B.]

Oberöeterroicli,
Mjlmgf. Jakre9bericht des k. Ar. GlnmmHttnu mi Un% am SekfKße

den Srhu(iahre$ i85i 23 S. 4. ~ Dieser Jahresbericht enthält eine aus
fiihrliche Abhandlung über die Vertheilung des deutschen LebrstotTes ao
üyninasicu vou Hra. Prof. P. iiicpl, reg. Cborherro des Stiftes St. Flo-

rian. Der Hr. Vf. beginnt seinen Aafeats mit der Bemerliuog, dab der

Organisationeeiitwiirf fax den Unterricht in der dentacben Spraobe mir dM
Lehrzit-I festgesetzt, nicht aber die Mittel und Wege, dahiu zu gelangen,

l>r?eichuet habe: dafs dieser Cnterrichtszweifi Ihatsachlich von verschie-

iic'uen Lehranstalten gauz verschieden l>ehai)deU werde, und dafs ao eine

vollständige üebereinstimmung der Behandlung ao allen Gymnasien
nicht so denken sei Der Br. Yt ist aber der Andebl , dab eine wo ib6c^
lieh gleichförmige Vertheilung des Lehrstoflbs nach den eioselnen Classen

und Semestern nothwendif? sei, und spricht «»eine Oedankpn di^ruber in

einer äbeo so klaren uml anziehenden als i ului:ri) und bi;i»cheidenen Weise
aus. Diese Besprechung ist um so willkoiiiuieuer , als eine Verständigung

Ober dieeeii wiebtigen 6egenstand, bei der Versebiedenartigkeit der daraber
herrschenden Ansichten, von besonderer Wichtigkeit ist.

Der Hr. Vf. hobt vorzüglich zwei Prnirlf hervor? dir R^hnnilltinirs-

vveise diesem Lehrgegeuslaiuli >« in thi nretiseheT und praktischi r UrzKhung
in den verschicdeueu Ciai^eu , und die entsprechende Verlbeiluug dcb Lclir-

•toOiBe. HC atiaml den leitenden Onrndsitsen, die der Hr. Tf. aotiteUt,

im allgeaaeinen bei, nicht aber, oder doÄ uielit nnbedingt, den Polgo-

rangeu, die er daraus ableifct

Was die Theorie betriüt, so hält der Hr. Vf. eine besondere still«

«tische und ästhetische Anleitung für unentbehrlich
,
geht jedoch bei sei-

nen Vofscbligen sehr besonnea lo Werke, indem er dem theoreliseiisii

Lehrstoffe für jede einzelne Classe sehr genaue und vernünftige Grenieii

j^ieht, und verlangt, dafs die Theorie der Lertürc zwar fortwährend zur

^«eiie ;;che, nichtsdestoweniger aber dem Zwecke derselben stets unterge-

ordnet werde.

Es henteht in den Erörterungen über die tbeoretisehe Behandlung
des stilistisebeo and literarischen Unterrichtes immer eine gewlfse Dnklar«

heit in Bezug auf das, was behauptet wird, woraus sich die grofsc Vtr

scfiirtlenheit in den Folpcmngen von selbst erklärt. Lra so nolhwcndiger

ist es, das lüoment, worauf die (Joklarheit beruht, scharf berrorzubeben,

damil versl&idigo und saebkondige Männer , die im weeentHoben dasselbe

behaopten, nicht versebiedene Wege einsoblagen, die nnmöglieb alle gleich

sum Ziele führen können , und auf denen sie .Oebbr laofen , sich spil

oder nie wieder zusammenzufinden.

Wenn behauptet wird , die stitistischcn und ästhetischen Lesetücke

-rauben je nach den verschiedenen Alters- und Bildungsstufen auch vom
Iheoffotiaeben OeeiebtspoDCle betnobtet, nnd die Ergebnisse der Leetüre

auf allgemeine theoretische Grundaitto zurückgeführt werden, so ist diefs

eine Fordenmg, der gewiss jederm'jnn Erernc !>fis(immt, Ks fragt sich nur,

^ i e diets geschehen soll. Durch einen und denselben theorelischeii Leit-

faden für verschiedene Classen geschieht diefs sicher nicht: 8elk>st wenn
dadurch alle beabsichtigten Vortbeile orreicht wurden, so waren damit
weit gröfsere Kachtbeilo verknüpft, die von demjenigen, der den Gebraoeh
rinrs solchen r.eitfidpn'i cmpnehlt, gewiss nicht beabsichtigt wurden Fi-

neu t>tisoudt'reü Leitiadeu für jede Classe aber, der, ich will nicht sagen



m
auf o'ma Arl von wifsfüsrhaftlicher Grunillichkeit , sondern nur eine fn*

Wifsjo Kichligkeit uud Klarheit des Lehauptetea Anspruch niactien kuimte,

veraiag Ref. nicht sich zu deakea. Aua dieser Schwitii^keit wird man

sieh Dicht heraasfijideD, so lange nao sich nichl klar maebt, welehar

Grad von AllgeniaiBheit und Allgemeingiltigkelt der theore-

tischen An^rhauungen derjenige ist, der den Schülern der verschiedenen

Classen des Gymnasiums zugemuthet werden kaiui. Und hierauf antworld

KeL, mit unzweifoibafter beiüUiUfDunj^ des Hrn. Verf's. : jene AK^ecueiatieil

4er Attffalmagy die dorah daa MaSi daa Imraita behandelleii LeaaatoiN ler*

bereitet und beaelchnaft iatt d. i. keiaeawaga eine abaolata» eoodeni die

hiekU TclaUve.

Wenn demnach der Hr. Verf. und Hei. im Wesen der hache ulitr-

eiofiilLuuiQfn, so wird doch die aus dieter i/eheretostimoHiug der Aosiciit

ktervoiigeliaade SeblvMIgerang nielit dieaelbe aein koeoeo. Der Br. Vcri.

bat «iaea Leitfaden tut die Schüler verlangt, d. i. entweder «itte AuCsati

lehre und eioe Theorie der Aesthefik, oder die Krörterung irgend eiiipr

eioaelueii Gruppe, sei sie nun eine stilistische oder eine ÜKthelische (z. B.

4m ästheUacbe ErÖrteruog der i^rzähiung, des £pos>: Aef. ivüu«eht, ikkii

«r aieb nit diiaf Art wob tbeeratlaebem Commeiitar begnüge. Sdvaht
der Lehrer dkaea Gomiefilar tu aemem Gebrauche selbst, um so befser;

läfet sich hingegen nicht annehoien, dafs die Lehrer durchgängig sich dies'f

Arfieit unterziehen, somüfste für die Ausarbeitong solchrr drin tinmiJtelbarrD

praktischen Bedürfnisse entsprecbcoder Comroentare fie.sorgt werden, bie-

aelbea worden aber weder eine Theorie, noch die Anwendung einer Theoiit

auf beaünaite LeaaMvoke entballea i sie warte biofe die atiliaCaschen oto

ästhetischen Bemerkungen geben, die sieb bei der Analyse eines beslimn)-

Lesestückes darbieten. Die Bemerkungen iiher vcrscliieder.e Lesestürke

einer uud derselben Gruppe werden nicht selten übereinsliDuiieu, häu%
von einander abweichen und auch ganz entgegengesetzt lauten; es Wtrda

sfeb Ibiik allgeateine, theila apeeielte Regeln ergei>en. Die aKgenieiDca

lumn aieb der Schüler mit der Zeit selLal abatrabiren, er kann allmiblich

dazu angeleitet werden, und die Zusammetisfenmig derselben kann sehr

wol von Zeit 7u Zeit den degenstaiid einer St hnl odf r llnuf^^iufgabe bil-

den, iiäii uiäu es aber für befser und ;bcimeiier ^uui Ziele führend,

SebulcfD eine gedraekle Anldtnog in die iUnde tu geben, ao bitteM
aneb dagegen kein Bedenken, und würde nur wünschen, da6 diefeAnid-

lunp: in der Fornn vofi Bemerkungen zu den ein7ehieu Lesesfuckeo im

L* stbuche selbst gegeben wurde iSur das betrachtet Hef. als wesentiidlf

ddis alles theoretische iias Ergebnis der Analyse eines bestimmtea
LeaeatSekea oder der Vergleiebung einer gewiaaen Zahl von b e et iHin-

ten Lesestücken sei, und nichts anderes berühre als das, wozu das

Lesestück oder eine Auswahl gleichartiger Lesestücke (icli gt nheit bietet.

Wenn eiuip und dieselbe stilistische oder äslfirf isehe tlrupp« rn verschi«
denen (blassen theoretisch erörtert werden soll, so muis die Wald der

Leaeatueke iur jede Classe ao bescbaflta aein, dab an jene der ebsfea

aofafiModere Erorterengeo geknüpft werden können. Bei diesem Verfahrro
|

wird dem Schüler nichts aufgedrungen, was er gläubig oder uncla"^i-

binnimmt, ohne einen Arthalti^punct dafür in seiner eigenen An<>ctiuiui)g

zu finden. In jenen oberen Clas.sen aber, wo der stilistische oder ^
ästhetische Unterricht seinen Abechlufs findet, wird aoeii eine fci}rsgebfiii|t

ayatematiaehe üeberaiehl .im Leaebuebe gant am Platae aein, weria jew

4er einzelnen Gruppet|i im allgemeinen betnehlei wird.

Ref. hat oben in seinen Bemerkungen zum Iglauer Programme <l';'

Ansicht ausgesprochen, difs Lei der Benützung eines allgemeinen «lil«*^'

sehen oder ästhetischen Ltitiadeus den Schülern uotbwendig falacbaj^

griffe beigebraebl werden» und er onila diefo wiedeibolt bineikcn*

oiyui^L.^ Ly Google



Sud Aoch dieJtogriffe «n aod für sieb uitki uorichUg, so werden sie

doch, weon man si« als allgenmogUlig binsloUC, siolier falsch aii^sfiiM.

Stellt man sie nicht als allgemeingiltig hin, so hat man keine Theorie,

oder mufs sich in rntfrschcidungcn und Erörterungen einlafsen, die nicht

am Platze siotl, und wegen der Menge, in der sie gegeben werden fnüfseo*

nichts nQtiea.

Caberhaapt anthilt aber die Stilistik und dia AaalbaUk mir «int
gewisse Zahl allgemeiner Begriffe und Refcebi; die meistm sind b&^At
specicl. Man k-inn nur «ehr 'wenig von einer Erzählunji im ftllpremeinen

sogen: dagegen lalst sich über diei»«ll>e Erzählung, mit iiitcki>ictit auf den

Zweck, den der Erzähler im Auge hat, auf die Vcrhüllni^e, worin er «ich

befindai, auf dia PanoDSii, an dia ar seina Efifiblung riebtal, inaodljeh
viel bemerken. Ein QasdliftaaillMli mnSt aieb nana nach bMtimiateo
Zwecken und Vcrhfiüüissen richten: im Allgemeinen läfst sich kaum irgend

elwa> ri klecklirfus d irülier sagen; Beschlcilningeu sind so spfricller iSa-

tut, da£ä ait jeder diigeuieiuen E«g«l spotten; eine B^sdureibuü^ m üssian

•der im NibeluogeDlieda, bal mit atoar BaaehrMiNNig iD Oidda M¥amm
phosen oder wol gar mit dar BflMhreibung eines Kaufobjects in sin—
Geschäftsbriefe nicht die mindeste rhfirskterisüsche Cebereinstimmung.
Tropen und Fieuren endlich sind da gut, wo sie von !V!fi??tern ihres Faches

aiigewendtit werden; lu systematischen ZusammenKteüungen tür öchüier

verlieraa aia jeda Badaalung. Dia SeMUer BMtm iUardingi inil im
ISamen bekamit Warden i dicaa iemen aia Aber angleiab mit dar Saeba an
ibrer Stelle kennen.

Der eweite Hanptpunct, den der Hr. Verf. bespricht, dk Vctthei-

lung des Lehrstoffes in den verschiedenen üia&t»eu und die Anordnung des-

selbeB, ist für de» CnterriabI Im Deolsebeo van anlaebeidendar Wiablig*
keit. Der Hr. Verf. i^aalabl, dab varaebiadene Wega «iogaschlagea werden
können; ihm selltst ^^rheint es am besten zu sein, wenn die AnlSnge der
Stilistik in die ilnltr mnl vi( rte Classe verlrpf w erden, die höhere Sti-

listik und Aei»th<;ltk lu tien uberen Classen aber nacb den wichtigeren

FormeD dar DarataUnng gruppirt, und in jeder Gruppe die obronologische

Auleinaiidertelge der 8obriflalellar baobaeblai wird. Eine auaf&brtteba Ba«
sprechung des Gegenstandes ist hier wol nicht möglich ; Ref. gestattet sich

nur einige Remerkungen. Die Vortheilnng des LebrslofTes nach den Formen
der OartileUuug bietet unverkennbare Vortbeile, sie bat abei auch ihr Miss-

lichea. Die Lilaraiur ist den allgemeinen Rubriken längst entwachsen;
die iatbetisabeo Bandbiieber niben aber im wesaaUiahen ooab immer
mehr oder weniger auf der von RooMm imd Griechen ülMvfcomneDeD
(Jrnndlnwe. fn Sehulhiifbern k?inn keine MUS Bahn geschaffen werden,
man mufs sieb strecken und schmiegen, so gut nn^'elit, und die Ein-

reihung der fruchtbarsten Lehrstücke in irgend eine Üuijrik ist o(t böchs4

willkürliab.

Hiana kommt eine andere Sshwierigkeit. Die äslhatiaobsfi Aoaebauun-
gen gründen sich nicht auf irgend eine specielle 1 iterntnr, sondern auf die

Literatur aller Zeilen und Völker; und was für drn Ih utschen höchst wich-
tig sein kann, ist es nicht auch für den; üeutNcbeu Aesthetiker. Viele

Musterslücke haben ihren grofsan istbetiieben Wertb, und bilden den 6»-
scbmack in ganz eigenthümlicbar Weiae, sind aber unzureichend für die-

jenige Hslhetische An.scbnuung, um die e?; sieh el en bandeil, ja ^abctt aA
eine unrichtige Anschauung, einen falschtn lic^nll.

Es lafsen sich femer treüeude Zusammen.>kHiingen kleinerer Muster-
atncke veranalaHen, nicbt aber Znsammacalellungen gröfserer. i. B. epiiobar,

dramatischer odsr ^aaebiablliabar Werika. Wten die Schüler aaob ir^fama
Werke in anderen L'nterrichtszweigen kennen gelernt haben, so genügt

diela doch nicbt für den Zwack der verfiaiabeodeo Betrachtung und Aaalyaa.



Man wird also durch die systematische AurcUiung uusschlicrslich oder doch
Tonugweise tar Auiwahl soleber LeeestTuskc genölhigt, die fQr den Unter*
rieht gerade die unfruchtbarsten sind, nSmlich einer Masse kleinerer Lese-

stücke, hauptsÄchlich poetischer und unter diesen haupls^rliüch lyrisrh. r.

oder dem lyrischen verwandter, und prosaischer, Krzaliluugeii, AMiand-
Jungea und ähnlicher i>tücke von geringerem Umfange, oder abgeriUeaer

Braettttücke: das ganse wird einseitig, die Masse des empfindsamen, male-
lisehen, reflectirenden, unterhaltenden überwiegt, das grofsartige, einfach-

schone tritt in den Hintergrund. Auch (Ut ( rhrrr hnit sich am liebsten

bei den Glucken auf, die für das von ihm ausgearbeitete theoretische Sdiema
die geeignetsten sind.

Diese Schwierigkeiten sind nicht gering za achten; es bietet sieh

aber noch ein weit gröfseres Bedenken dar. Die erste und wichtigste Auf-
gabe beim Studium irgend einer Literatur i«;! die liebevoÜL IMnchtung
ein7.p!n<'r Werke derselben, das vertrautwurden mit Werken f;ewibeu lu-

halu und gewisser Form, die vorzugsweise Beschäftigung mit ihnen, das

voniagsweise mitanter einseitige GefliUen an denselben. Wer nie auf dieier

enten Stufe gestanden hat, der wird auch die zweite nicht erreichen;

diese erste Stufe ist nher nicht der Slandpunct des beurtheilenden Aeslbe-

tikers, und der Schüler soll iilrht zu früh, Ref. möchte sagen, Üebrr so

spät als möglich dahin geführt werden. Die Liebe zu classischen W erkeo,

itas Bed&rfms nach flurem Qennl^ die Begeisterung für sie nSlben tnr
allem vorhanden sein, und schliefen geraume Zeit jede Vergleichimg mit
anderen Werken aus. Das Gemüth des Anfängers mufs erst überwältigt

sein, CS mufs von der Ceberwältigune; erst wider zu sich komraeu, che es

das Bedürfuts uud die iiraft fühlt, von einem zweiten sich hioreifisen zu
laONB, und den Blick abwechselnd von dem einen anf das andere so wai>
den. Ist aber die Zeit dafür nicht gekommen, so ist jede Vergleichimg

nur nachtheilig. Diefs ist der Haupteinwurf gegen die ästhetisch-verglei-

chende Methode, besonders wenn sie schon in der fünften Classe beginnen

soll, d. i. zu einer Zeit, wo die Schüler noch keine bedeutenderen Werke
kennen, weder im Deutschen noch in anderen Sprachen.

Ref. siebt wol ein« dafs auch gegen die litenrhistorisobe Anordnung
von Lesestücken ähntidw Einwendungen gemacht werden können. Auch
sie wird schwerlich rur ^iusschliefslicben Richtschnur dienen können und

es durfte am gerathensten sein in verschiedenen Classen etneii verschie-

denen Gang zu befolgen. Jedenfalls sind für die sorgfältige BerüclLsich-

tigung der verseUedensn Alters^ und Bildongsstttfent wie sie der Organi*

sationsentwurf im Auge hat, sehr gewichtige Gründe vorhanden, wenn
auch ein streng systema Iis blies Verfahren auf diese Art nicht einc^^hilteo

wird. Ref. mufs dem Hr. Verf. die Gerechtigkeit erzeigen, anzuerkennen, d.nfs

er die Bedürfnisse der verschiedenen Schulerkategorien fortwährend im

Ange behalten und einsichtsvoll gewürdiget hat, so weit es ihn der 6e*

Sichtspunkt von dem er ausgeht, gest itt te. Wir wünschen, dals Östcr

reirhischf' Schulmänner, unter denen der Hr. Verf. einen ehrenvollen Plali

cinumiuit, zur Herausgabe von Lesebüchern für jede einaelno Cia-i^e dt«;

Gymnasiums sich besimmt finden mögen, iu denen die bisherigen i:.ruric

rangen und Erfhhrungen mdglichst berücksichtiget seien.

Am Schlufsc dieser Zeilen erhält Ref. das Maiheft der Jahn'scben
Jahrbücher für Philologie und Pädagogik ((15. Bd. 1. HcH) Dasselbe ent-

hält S. 85 — HS eine Anzeige des so eben besprochenen Jahresberichtes.

Indem wir uns freuen, dafs derselbe auch in dieser aufserhalb Oesterreich

erscheinenden gesobfitsten Zeitsdirifl die verdiente Beachtung gefunden

hat, erlauben wir uns einige Stellen dieser Anieige hier einzuschalten.

Her BcurthoUer (ProL Dietsch in Grimma) ist mit dem Hrn. Vf darin

«mveretanden , -dafo in den onterstcn Classen das bilden einadner Satte
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nieiil auaschlfefiriieb rar An^bc gemacht, an«l dafo die Aiiiarbeiliittg zu-
sammenhangender Aufsätie Sur seito gehen rnüfso, und weist d.iraur hin,

dafs rlas salzhildeii nicht zu weil pelrieben werden dürfe. Die Vorsrhlüfrc

des Hrn. Verfa. in He/.ut; auf Onoraalik , Synonymik findet er iusoftjruo

zwccktnäfsig, aJs der Hr. Verf. hierin selbst ein enges Mafs festsetze. So-

dann (Start er rolgendermaben fort 8. 86 fg. : «Indess ist doch auch hier

die Frage sorgfaltig zu erwägen, ol) man nicht öfiers hierin dem SchiUer
ein unnatQrlichc^' He-^inneu und Nachdenken über das, was er unbewulst
richlig f^cbraiicht, zumuthc. Um über dir Anor(hiimg eine Bemerkung zu

machen, sprechen wir aus, dals uns da^i Advt^iLiuui und die FrüposiUou

sehen hinter den eingeben Salz und die Reoüon des Terbum zu gehören
ebeinen. Was sonst der Hr. Verf. sagt, zeugt von besonnenem und Oeifsi-

gern Nachdenken und Au.sgedf>hiUer Bekanntschaft mit der einschlagenden

Literatur. Obgleich wir die guten Eigenschaften der Grundzöge von Frdr.

Bauer nicht verkennen, so würden wir doch der Elcmentargramnialik von
Hoflimana den Vorzug geben, in Betreff des Ohergymnaziums äufsert der

Hr. Verf. zuerst seine Freude darüber , dab in folge mehrfacher Erörter-

ungen (twimentlich in der Zeitschr. f. die österr. Gymnasien) durch do)
Ministerialerlafs vom 26. Septbr. 1S"S0 das historische Princip aufgegeben

und dun J^ehrern nacbgelafsen worden sei, Gl. V. und Vi. ueuhoehdculsches

von Kiopstock an bis auf unsere Zeit unter Anknüpfung von ästhetischen

und literarhistoriechen Bemerliungen zu lesen und etwa in VII. mit dem
mittelhochdeutschen zu beginnen, da er bei dem Versuche, in V. das Ni-
belungenlied zu behandeln, L'rfnndcn habe, dnfs zwar nicht das sprach-

liche besondere Schwierigkeiten habe (wir hallen allerdings auch diefs

iiiciit für üu ieicht, freilich tieferes Verständnis iutiiuendj, aber die Schüler

fOr die Sslhetische Auffassung jener grofsartigen Dichtung noch niehl hin*

länglich reif seien. Was er über die Nothwendigkcit der Theorie von Rhe-
torik und Poetik, über die Verknüpfung der Theorie mit dem historischen

Friiicipo, üher den Zweck des ünferricbtcs , nicht die Literalurgeschichto

zu lehren, sondern in die Literatur einzuführen, sagt, wird wol gröl&teu-

theils Beistimmung finden. Er entscheidet sich för die Anordnung der
Leclüre nach Gattungen und innerhalb derselben möglichst nach der Zeit

der Dichter.»

S. 8ö: «Bei dem grofsen Umfange der Leetüre kann man weniger

Besorgais vor der Gefahr hegen, welche Rieck in seiner Rede mit den
treffenden Worten bezeichnet: «Auch hfer seheint mir der Fehler zu vreii

verbreitet tu sein, dafs durch litcrar-gcschiehtliche, interpretierende, kri-

tische, reflcctirrende Behandlung, tlurrh ein siehergehen über den Ge-
genstand einem siiniit^en

,
geraüthliehen , selbstlh ili;i;( n Hineinleben in die

Steele der Dichtung entgegengearbeitet wird,^ wui aber vor der, dafs nicht

die LectSre für den Sefauler mehr zu einer Art biolser Unterballung werde.
Will man den Schiller zu selbstthaliger Vertiefung in die Dichtung anre-

gen und anleiten , so wird man schwerlich drei oder gar vier umfängli-

chere Dramen in einem Semester !esen können. Wil! man selbst für den

liutcrricht Leetüre zu hause voraussetzen , so wird die Gewinnung der

Ueberzeugung, ob auch der Forderung und wie weit ilir entsprochen wer •

den sei, «inen Gewmn an Zeit kaum sulaüMn. Was am Schlufse der Hr.

Verf. darüber sagt, dafs in dem Lesebuche das christliche Element nicht

vornachläf^sigt sein dürfe, erkennen wir vollstündi? an, ob.^lfMrh wir eine

liefere Erörterung darüber, wie diefs gescheheu uiuisc, gewünscht hätten.'*

[J. M.J.

Den Unterrieht in den obligaten LehrgegenstSnden erlheilten fol-

gende ordentliche Lehrer, ä) reg. Qiorfaerren des SUTtcs St. Florian: Fr.

S t r asser (Director). Jos. Gais berger (Schulralli), S c h af fl i n g er,

ret. Riepl» J. P. M ic di$ ^) reg. Chorherren 0. ü. A, des Stiftes Schlägt:



P»t B4er, Aug. Oanglmayr; r) 4&t eapitaitf dat SIBtot WilMi§}
Gtlfr.Jax; der Weltpriester: i. E7. 6tl, und die L«llf«r weltlichen Sta»-

def! Dr. D. Co I um b u 8 , Dr. Jos. Kudc!ki; ferner die Supplon!<»n:

Fr. J. Proschko, J. K. Loren e; in dfii ficieii degensländen die Ne-

benlebrers Jos. A. Rossi (ilal.), Tb. A. Zebden (frz.), Leop. Zioog*
ger (widuMii), Alex: Wainworoi (Gasasg), ^oh. Eilian (Kalligr.)L-*'

Aus dem Lectionsplane geht hervor, daf^ bereits in den beiden obersten

Glaasen Sophokles e;eU'sen, und dafs der dentsrbe Unterricht in den fünf

obersten Cta^en, aUu die Correclur der AulsäUe von fa^t 200 äcbülern,

«inen Lehrer, dem Verf. der ao abaa beiproabeiwa Abbandhnig, zugeihdlt

iak| ftef. erlaubt sich hierüber auf die bei anderen Veranlafsongen Yoa

ihm ausge^proch r-ncn Ansirhicn zu verweisen. — Stipendien sind ver-

liehen in einem Gesammlbctra-o Aon 4788 fl. 28 kr. CM. — Oeber dit

LebrmittelsammluDgen euUiält das Programm keine Angaben.

Kirathen.
WUmgemfurt. i. Programm des k, h. Staatsgj/fnnasitms

Ktagenfurt. Am Schlufse det ^UuUenjahret iSSi. 95 S. 8. — Den

Schulnachrichten gebt voraus: «Chronik des k. k. Gymnasiums zu Kla-

genfurt, von seinem Entstehen bis cur Gegenwart, von Rainer Oraff
Prot d. Gesch. u. Geogr. am Obergymnasium.* — Dieae Abhandlung

kann als ein willkommener Beitrag zur Landesgeschidite von Karnthen

belr.irhtct werden ; si«^ gibt namentlich über die literarische Thali^'k fit tJer

am Klagenfurier üvmnHsium bethäligten Lehrer sowohl aus dem Jesuiten-

all aof dem Benedlelinerorden daokenswerfbe Zatammenstellaogen. Be-

trachten wir die Abhandlung als eine Chronik des Gymnasiums als Lehr-

anstalt , so wÜTi'^chten wir, dafs auch über die pädagogische und didak-

tische ThÜtigkeit dir dort wirkenden Leboer mehr mitgt-tbeiit sei. Frei-

lich können wir nicht wifsen , wie weit die Quellen des Hrn. Yfs. in die-

aer Hineiebt ergiebig waren, doeh deuten einige Sparen darauf bin, da(s

sie auch hierüber nicht unerhebliche Winke enthalten dijrflen. — Den

Unterricht ertboilteii in den ol>!igaten Gegenständen die ordei»(lichen Leh-

rer: Dr. Job. Burger (Director), Dr. C. Flor, M. v. GallensteiOi
R. Graf, L Kowald, IS. Pasler, R. Prettner. M. Rofsbaeber,
L C Sepper, R. So r mann, und die Supplenten: 0. Qoebaweti»
A. Janezic, M. Peuinger, C. Robida, B. v. Romani; in deo

nicht obligaten aufserdem die iNebenlebrer: Leop. Co Hin (iiai., franz.),

Leop. V. Hu eher (zeichnen), kasp. Harm (Gesang), K. NufsheiiQ
CKalligr.). Unterricblasprache iat die deoteebe , als obligater Gegenstand

wird die slovenische Sprache von der 2. Clause an gelehrt. ZweckmäWg
siiuf in die Schulnachrichlrn k\\c für die KItem der Scbuler wicblig«*«*

l'aragrapbc des Organisalionseutwurfes aufgenommen.

Tirol.
3. Wiriopem. Krstea Programm desh, k. GffmnasiwM tu Brisen,

autgegeben am Schlufse des SchuUahres /8Sf. 10 s. 8. — Beigefügt

ist eine Abbandiung des Hrn. Prof«. Dra. J. C. M itte rru t z u v i :
«Leiebte

Methode für l<ateiner, italieniseb ta lerne«, oder Abataramnog und Ver-

wandlschafl der italienischen Sprache. Mi! vorausgehenden Beroerknngefi

Uber den indogermanischen Sprachstamm.^ 21 S. 8 — In flcr Vorrede «a

seiner Abbandiung spricht sich der Hr. Vf. mit Cardmal Meziofaot^
dahin ans, das beste Mittel eine Sprache gründlieh zu erlernen sei die

Ableitung mid Vergicichung, und erzahlt, dafs t-r, von diesem Grund.sil?^

geleitet, eine if rü nisclie Sprachlehre für f .f -iner im Manuscript vollendet

habe und daraus ein \mr Paragraphen über Wortbildung mittheile. t\ach-

dem di i 4.elbo über Sprache, Sprachen, Sprachverwaudlscbiifl einige Audeil-

tungeu gegeben, itellt er eine Uebersicht des indogermanischen S|wach>
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stammM aof, de» «r in taohs Haoptitle mfallen lafct: Simkrit, |Mf-

flisch, germanisob, romauisch fanter welcher Benennaog der Hr. Verf.

phryj^isch, griechitcb, mnhrisch und lateinisch zusammenfassl) , sl.ivisch

und celtisch. Zürn llalietiischeii ühcrcrcbend bemerkt er, dasseiho piithallc

vorzüglich viererlei Eieiueiite: lateiDische, griechische, arabische und
deutaebe, und erUirt eine gröfaer« Aonhl Halteniaeber Wdrler aua diesen

SprachcQ. Es folgen endlich die manrngfaUignti Veränderungen , weleiie

die Inteinisehcn Worte bei ihrem Ueberganiie in dss ftiüf^nische erleiden.

—

(Jeher inauche iu diesem Programme ausgesprochenen Ausichteu lief«« sich

mit dem Hrn. Verf. rechten; vor allem sind viele Vergleichungcn mit dem
Steibrii steht ta billigen, da aie die aflein fum Ziele tubrende atrenge

Methode vermissen lafsen. Anzuerkennen ist des Hrn. Vfs. Bekanntschaft

mit der b'^frefTenden Literatur, obgleich man in der AiifiähUing der sprach-

viriliBanschafUicheii Werke die Epoche machenden Erscheinungen (W.Uum-
boMI, Brimm, Hopp) untersebtedlee xaMnmengestellt Andel mH «elcheB,

die n«r von erborgtem Lichte glfnxen (Eiebhoff), und sogar mit solchen«

diH wol gar nicht glän/cn (flrrvis y Pandura). Kine Frage ist, ob es

rälhlich wäre, das It.ilienisotie j»acli des Hrn. Verf. Methode zu lehren.

Weit entfernt, den hohen Werth solcher Untersuchungen für den ^prach-

forseher in Abrede in stellen, bin ieb der Ansieht, dafs das, was von den
hier zur Sprache kommenden Lautgesetzen demjenigen nothwendig ist,

dem ili ' Sprache nicht Zweck, softd^m Mittel ist, sich fa^t von seihst

aufdrangt, üarüher jedoch wird d«r gelehrte Ur. Vf. «aus Er&hrung am
besten urtheilen können.

Wien. Fr. Mi kU sieh.
Die Schuloachricbten geben zunächst über den Ursprung der Schule

xn brixen, den allmählichen IJebergan» derselhen au« einer BildunL'*«instalt

(Qr Geistliche zu einer öffentlichen Lehranstalt, über die weseutticiiäten

dann eingetretenen Aenrterungeu and über die .Männer, welsbe sieb am
die Sebule die gröfsteu Verdienste erworben, interesmnte Notisen ; sie he-

hoi) so gedrängt nur rn hir^eu Worten da<« wesentlichste hervor, dafs ein

Auszug nicht wohl möglich ist, sondern nur die Leser auf das Programm
selbst verweisen rnüfsr^n. — Den Ünterricht ertheillen im Schuljahre lS*7«i
die Prieslersus den rsgoUrten Augustiner Ghorbermstille Neustifts Bened.

Paldele (Director), Aml)r. Heysler, Hier, flerrnegger, Fri. SeL
Crazolara, Hnr. Th^od. Marrhofer, Frz. F. Astner, Job.

Chrys. M i 1 1 e r r u t z n e r, Ludw. T t s e h u r t s c h e n l h a I e r ; ferner die

PP. lUpuaioer: Hau. Moser, Thom. tlers teiner, und die Weit-
geisUiGlKn Aal. Pradeiln ood Jos. Zangl, Dooiorganist Doter diesen

waren Astner und Tschurtschenthaler Sapplenten, Zangl Nebenlehrer im
Gesang, dte übrigen ord<^ntliche Lehrer des Gymnasiums. — Ueher die

Lehrmittelsammlungen it>t im übrigen genaue Auskunft gegeben, aus wel>

«ber msn ersieht dalii namenllDDb f6r Naturwifsenschaften das GymnasHiiB
Sil binlänglicben Sammlungen versehen ist; nur ist vergefscn zu bemer-
fcso^ welchen Zuwachs die Lehrmittel im Srftuljahre IS*'/,, rifntirrT) linl-f^n.

'

4. Km)freta, Primo i'rogravima delf J. Ii. Ginna.s-io Uccnle
di liocereiu pubUcato uliu ftne deif mm scolastico JööO — öl ecc.

31 S. 4. — In dem den ersten Abschnitt des Programmes bildenden Auf-

ontae: «Sulia necessHä che fedhica%ione privata cospiri colla publica'^

richtet der Hr. Vf., Direelnr rind Schulrath Paolo Orsi, lierzliche Worte
an die Ellern über die iNoliiwendigkeit , dafs Schule und Haus iiu Ein-

lilange wirke, wenu ein guter Erfolg solle erwartet werden. Mit vollem
Becfale erkennt der Hr. Vf. «in der durch den Organisationsratworf «orge*
!»chlagenen städtischen Schuldeputatioo ein geeignetes Mittel, diesen Ein-
klang hcrzastellen und gleichmafsiße Grundsätze der Disciplin innerhalb

und nufaerbaib der Schule zur Geltung zu bringen; möchten jene Depu-
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talioiicn überall, wo siu in's Leben treten, diese Vcrstaiuligung und Vcr-

Diiltclung der Schule mit der Gemeinde als ihre Aufgabe betrachten. Weon

an die Anerkennung der Wichtigkeit, welche die städtische Depulafion für

die EntwickcluDg der Schulen gewinnen iahig it>t, der Hr. Vt. tlto

Waoseb knüpft, m mSchtan die Lehrer von der Borgenoliaft gewihlt nat

besoldet werden, so erlaubt aich Ref. zu bemerken, dalSi ISr dMjeaigdi

Lehranstalten . welche ganz aus GemeindcmittelD erhalten werden , aucfa

die Wahl, unter Vorbehalt der Bestätigung der Schulbehörde, natürlich

der tieoaeiDde zustehtj und dais es i>clj\vuriicii lu Roverelo durfte anders

gehalUn werden. — Nach dieaem Anftalae dea Hm. Dir. gibt Hr« PieL

Bertanza in dem ^Frotpeilo deIIa itoria di ffimuuto B0$mltmf
S. 11 — 17 interessante Notizen über die Gründung des Ciymnasiums and

seine Kntwiekelung bis zur Gegenwart. Eine testamentarische Stiftuog

des Kanonikus zu Salzburg Ferd. von Ürefici legte im J. 1668 d«o er*

aten Grand an dem Roveretaner Gymnaafum, data kamen in deoadka
wid dem folgenden Jahrhundert einige andere namhafte Legate, so dali

sich der eigne Fond des Gymnasiums auf ungefähr 50,000 fL CM. be-

lauft. In kurzen Umrifsrn bezeichnet dann der Hr. Vf. die Scbiok-Jale de«

Gymnasiums bei dem olleren Wechsel der Landesherrschaft, wclcheo es

von 1806 an erfuhr. Bei dem eintreten der neuesten Reform dea G;a-

naaialweaena haben Lehrer und Gemeinde von Rovereto gleichen weclüd-

seitigen Eifer bewiesen, diese Neugestaltung zu verwirklichen ; die Lehrer

des Gymnasiums übernahmen freiwillig eine gröfsere Stundenzahl, damit

schon im Schuljahre 1850 die siebente Ciasse croUuet wcnieu konnte ; die

Gemeinde hat sich zu einem jährlichen ZuschuDse von 1800 Ü. CM. ISr

daa Gymnaaiom verpflichtet, baut aua ihren Mitteln ein neuea, geeignetoi

Gymnasialgebäude und richtet daa für den Unterricht erforderliche physi-

kalische Cabinet rin. Auch zu einem dem Gebnucbe des Gymnasium»

zugänglichen städtischeu naturhistorischen MüS(um liahen, aulser denßei-

trägen des Ferdinandeunis zu Innsbruck und der k. k. (Salinen verwaltang

, XU Hall, namhafte Geaehenice von Bürgern Roveretoa aefaon einen tMk-

tigen Gruud gelegt. Möchte faaid auch der Mangelhaftigkoit der Gymu-
sialbibliothck abgeholfen sein. Zu diesem Interesse, welches die Stadt an

dem aufblühen «les Gymnasiums nimmt, tragen gewiss die tratienimeMti

accademici di cattii , smni, declamaziuni e ieüure di co$e proprie od

affrui, welche daa Gymnaaium monatlich veranataltet und au deicn B^
mÖglichung der Lehrkörper die für CJebernahme gröfserer Stuttdeniahl ihn

zugetheilte Remuneration gespendet hat, cbcnfall? (las ihrige bei, u^'l ei

ist nur erfreulich, dals hierdurch eine Kenntnisnahme des Publicums von

den ihm am leichtesten zugängUcheo Leistungen der Schule vermittelt

wird; welche Gefahren auf der anderen Seite aolcho Froductionen der

Sohiiier haben, ist zu bekannt, ala dab es nothig wäre, an deren sorgßl-

tige Vermeidung norh besonders zu erinnern. — Den Ünterrichl in den

obligaten I-ehi :r<L'f ns!,inden citheilten die ordentlichen f.ehrer: P. Orsi

(Dlrector und bcbulrath), Giov. Bertanza, Lad. Filippi, Fraac

Fiorio, Glemt. Lutteri. Franc. Piaoni. L. Soüu, und die Suppicn*

len: L. Bonvennti, AnL Gold, Giua. Pedersolli, Ag. Tambosi,

Dort. V e n t u r i n i ; in den nicht obligaten : Franc. H u b e r (deutsche

Si»r.), (iiov. Bertanza (Gesang), Piet. Andreis (zeichnen), mit A«s-

n.iüme von Henvenuti, Filippi und Andreis sämmtlich geistlichen SlaiuliS.

(Obgleich wir in diesem Hefte dun regclmäfsigen Umfang schon bedeul^^ß^J

überschritten haben, ist es uns doch nicht möglich, wie Wird

wunachten, sanmtliche una noch vorliegende Anieigen von voqib'

rigen Schulprogrammen aufzunehmen. Wir sehen uns daher geno-

Ihigt, die Anzeigen der Programme von Laibach, Feldkircl^

Xemesvar, Preis bürg auf das 9. lieft zu verschieben.

A. d. Red.)
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brgubui.ssa der wifsensohAfttichenPrüruiigscoaiiüissiout^u
für das G ymnasiftllehramt wihrand doa 8ab«l>

ib#a» 18*Vm.

Bf wird den Letero dieier Zeitscdrlft roteranant sein, tod den fir*

gelinisaea Kenntnis zu nehmeiw welche die wiCsenschaftlichep PmfuQgäcom-
missionen für tlns GymoasiallelirriTtit in dem so eben beendigten Schuljahre

gehabt haben, also zu erfahren , wie viele Caiidulaten die Lehrbefafiiguiig

erworben haben, in weichen UnterriuhtsgehieteD und lür welche Uühe der

OyiDiMsialclaMeii Die gütige Gefaiiigkeil dar verelirlea HefraQ Vontehar
der Prufungscomniissionen setzt die iied. In den Stand, im nadhfolgeDden

eine vollständige Tebersicht hierüber zu geben. Das Verzeichnis ist so

eingerichtet, daf«« unmittelbar auf den iNameu des Kandidaten die Angabe
des Prufungsgebietes folgt, und die Rezeichnuug, ob iu demselben der

Candidal fw da« Obeigymnaaium («08») oder nur (Qr das Cntergymna-
aium («OG*), oder far wie viele Classen des Oyaraasioms er approbiri

ist (z. B. «6. C).* bedeiitet, dnrs der Caadidat in dem genannte^ Prufungs-

gehiete für das Cntercymnasium und noch darüber hinaus für die 5. und
6 Glasso, ahto überhaupt bi» zur 6. Classe einHchliefsiich die LehrLefähi-

guDg erworben bat). Wenn bierauf über die Onterricbtsspraehe («(Jntspr.*)

•icirts basoaderea beoierbl isl, io ist förao^asatean, dafs der Gandidat
nur die deutsche Sprache als Onlerrichtssprache anzuwenden befähigt and
berechtijrt ist ; ist eine andere Sprr^rht» Unterrichtssprache des Candidnten,

oder ist er mehrerer Sprachen m m.ictitig , uui sie als Organ des Onter-

ricbtcf anwenden zu können, so i^t dtefii- ausdrucklicb bemerkt Ausge-

oomraen btevon ist das Verteiaboia der tu huMmck geprSlIen Candida-
len, bei denen uns die Angaben über die Onterriebtsspraehe fehlen. In der

darauf folgenden Parenlhes<« ist baseichnet , oh ein Candidal d<'m gei<5t-

Jfchen Stande anKfh(»rt; von allen Candidaten, t>ei weleben sieh uioe sol-

che Bemerkung nicht findet, ist anzunehmen , dafs sie weltlichen Standes

stid« Paniar Mt i» dar Pareafhesa angegeben, bat mnigen Candidaten

dar Rad^ über deren gegenwartige Verwmiduog an Gymnasien oder* wann
sie noch nicht an ÖlTenlJichen Anslallei) vci wemlct sind, über ihren gegen-
wärtigen Aufetithalt mifgelheill ij?t. Sollten dymtidisjaidHecUunen liber ein-

zelue der genanultii Cauüidaieu u(Kih nähere Auskunft wüiisoben, so ist

die Red. gern bereit, dieselbe, so weit es ibr moglicb ist, so vararitteln.

üeberacugt« data eineDeberskht über die gsprifleii Candidaten den
Gynniasialdirectioneo pr^vuns^hl ist, wird <?Trh füe Ufd. bemuhen, eint'

süiche auch fernerhin am Schlufse eines jedeu Semesters oder doeh eines

i^deii Sebuljahres oiitaulheilea.

Prüfangaaommisaion in Wien.

1. Aiit. 4V^s, Lal. ünech. ÜG. (I^hrer am akad. Gymih zu Wien.)

ai Dr. Gaido ScketM, Pbya. 00. Halb. DO. (Baaadiat,, vo« Stifte

Admontf Sappl, am üymu. zu Marburg.)

3 Dr Zk^ikmmm^ Lat. €|riaeh, OO. Ga^cb. 5. Cl. (Sappl, am
Oymii. zu Triest.)

4. Jak. Dragoni^ Gesch. Geogr. OG. (Lehrpr am Gymii- zu Troppau >

5. Job. Mi9eMüi0, ^esc^ Oeogr. ÜG, — Ontspr. itaL (Weltpr.

Sappl, zu Capodlstr^A.)

) Marc, scartmte, Oeacb, Geogr, DO, Untspr. itai. (Weltpr. Sappl
am Gymn. zu Zarä.)

7. Dr. Ferd. JfecAe,, Matb. Pbya. OG. QLel^et am katii. Gyuiu. zu
TMien.;

•

8. Dr. Nie. 4^ QUlanf, Naturg. 00. Pby«,,UO. » Ontspr. itat

(Ldirar am Ojrmn. ao Spalato.)
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9. 6. B. Alloy^ iUl. Spr. 00. L&t 6. CL — Ontspr. ital. (Lebm
am Gymu. lu Zara.)

10- Xot. idmg, Phys. Malli. OG. fSuppl. tm OynHU in Brfiiin.)

11. Earl BeUefy Natnrg. 7. Ci. Phys. DG. (Lehrer am Gyaui. io

\1. Dr. Greg. Tuscäar, LäU Griech. U6. (Weltpriefiter, Lehrer ud
Gymuasium in Laibach.)

13. Val. I*un(scAert, Lat. Griech. 6. CI. (Suppl. am Gymii. in Gratz.)

14. lak. Meiner, LaL Griech. GG. (Suppl. am Gyma. in Troppau.)

15 Ittl. fieöiff, Lat. Griech. 6. Ci. (Suppl. am Gyam. in Troppau.)
16. Theod. Pmtkp, f.il. Griech. ÜG (Suppl. am Gymn. in Teschan.)
17 Dr. Ferü. Hreuuig , N turg. OG. Phys. (JG. (BeuedicUner Yom

Scholtensliftt», Lehrer am NrhoUeugymn. in Wien.)

18. Dr. ScHwtppei, Maturg. Phys. OG. (SuppL am Gymn. in

OlmuU.)
tO. Lib. Bakr, deutoche 8pr. 0. Ci. Malb. U6. (SoppL an Oyuui.

in Znaim.)
20 Adolf Weber, Lat. lllyr. OG. (JnUpr. illyritch and deutoeh.

(Lehrer am Gymn. iu Agram.)

21. KrL WUUk, LaL OG. Griech. 6. CI. (Lehrer am kalh. Gyam. in

Teacfaeo)

22. Kri. SU^ikal^ LaL 0. CL Griaeb. OG. (SuppL am Gynm. ia

Znaim.)
23. Gotlh. Springer, Griech. 6. Gl. LaL üG. — (Beoedictmer vom

SchottenstiRe. (Lehrer am Schottengymn. in Wien.)

24. GusL Herr, Geeeh. Geogr. DG. (Wien, Fayoritenstr. 301.)
. 25. Ign. Gesch. Geogr. OG. (Sappl am Gymn. in Olmiti.)
26. Fn. SkAek, Griech. 6. O. LaL OG. (SoppL am Tbaraa. Gyno.

in Wien.)
27. Wilh. Röemr, Lat. Griech. 06. (Wien, Laiulstr. Hauptstr. 127.)

2b. Vinc. Adam^ Math. Phys. OG. (Suppl. am Gymu. iu Troppau.j
29. PbiL fmuekUi^ Hatb. Pbyt. OG. (Grals. SUmpferg. t52.)

30. Wzl. Schtßarty Lat Griech. OG. (Suppl. am Gymn. in Troppaa.)

31. inL Maifer^ Halb. Pbya. 00. (Sappl, an der böbm. Obenealtch.
in Prag.)

32. Jos. Walz, Gesch. Geogr. LG. (Suppl. am Gymu. iu Troppau.)

33. loa. SeMpm, Nalarg. Phys. OG — DnUpr. deolteh, itattea^

ahnreo. (Wien, Wieden, Paniglgasse 47, Adresse : MaUbini L a 7. a r.)

34. AI. Czedih, Gesch. Geogr. ÜG. (Suppl. am Gymn. in Te<;chen.)

35. Lcouh. AcMeutner, LaL Griech. OG. (BenedicUner vom stifte

kremsmüuster.)

30. Rob. Riepi, LaL GHeeb. OG. (Ciitersieneer vom 8UA« WttbeHng.)
37. K. Schmidt, LaL Grieth. OG. (W ien, SuppL am iOoepbsL Gymn.)
38. Jos. Schön, Lat 5 CL Griech. OG. (Otmütap AdfOiM: U. Flor.

Schön, Pfarrer m St Michael.)

39. Dr. Uerm. Ficitf Maturg. Phys. OG. C^uppL am akadem. Gymn.
in Wien.)

40. AL /Mra, Gesch. Geogr. OG. (Teschcn.)

41. Er. Schwab, Gesch. Geogr. OG. (Tobitaebao, über Obnuti.)
42. F(!. Scholz, Grsch. Geogr. OG.

43. ii. Fr. Stumpfe Gesch. Geogr. OG. (Wieni Wieden, Gemeinde-
gasse.)

44. K. Tmeaekek, Geecb. Geogr. PbiL OG. (Wien, Wieden, Ge-

inoindegasse.)

45. Dr. Moaea BemUck, PfaiJoa. Naturg. OG. (moaaiaob. Wian.)
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Prüfungscommisslou zu Prag.

1. Job. Brditka, 6ech, Spr. ÜG. — Tntspr. deutsch und cech.

2. Jot. JSröen, Gesch. Geogr. deck üyt. Oü. — üui&pi. deutsch

3. Wil. FaMs, Gesch. Geogr. 06.
4. Dr. Innoc. fYeficl, öech. S|ir. 06. (Weltprietter , Kttediat am

Fragcr Aitstädter G^mn.)
5. AnU Frind, Gesch. Geogr. 00. (Weltpriester, Katechet zu Leit-

nierflB.)

6. Ant Gfndefy, Phil. Gesch. Geogr. OG. — Ünlipr. drafich und
techisch. (Suppl. an der böhm. Realschule in Prag.)

7. Norbert Jiainowskff, Gesch. Geogr. UG. ~ UnUpr. deutsch und
öechisch.

8. Dr. Hattb. Mnka, Ut. 00. Ori^eh. QO. Ootipr. d«otaeb und
teehiseh. (Suppl. am Gymnasium zu Eger.)

9. Joh. Kosimt, opch, Spr. OG. — Untspr. deutsch u. ^echisch.

10. Joh. Lepiif, Gesch. iieogr. OG. — IJotspr. deutsch u. 6echisch.

(Suppl. am Gymn. in Iglau.)

11. Pn. Marek, Gesch. Geogr. 00. — Ootspr. deutsch, n. lecli.

12. Jos. Ketuka, Gesch. Geogr. OG. — Ootqv. dcatscli o. leeb.

13. Karl Ninger, nesch. Geogr. OG.
14. Dr. Am. Srhmid, Phil. Phys. 06.
15. iiur. Schreytr^ LaL OG. (Suppl. am Gymn. in Zoaim.)

16. Gr. SUHo, «ecb. Spr. 00. ^ ünlspr. deataeh n. teeh. (Wclt-
priCiler» Caplan in ^.eratitz.)

17. Karl Tiefinmk, Qwh, Gtogr. öeoh. Spr. IJG. — Dntopr. deutsch

und dechiscb.

18. Em. Tpif Lat. Griecb. CG. — Cntspr. deutsch u. decb.

19. Job. iäUmMk, ut. OG. deck Spr. OG. Itotipr. deutsch a.

ieehisch.

Durch die Erkrankung*) des Prnf!ingscommis«?ärsftir f'cchisrhc Sprache

und Liuratur, Profh. i elakaPiisift siud au Absoivieruag ibier Prüfung für

dieses Gebiet gebindert:

Jos. Cfidor (Weltpriester, Katechet in Pisek), AI. Msma^ loa.

Kouba (Suppl. am Kleinseitner Gymn. in Prag), Karl Kumey Dr. Jos. Mh
kuln (Weltpr.. Katechet iti Troppau^b WiL SMc (Weltpr., Kstechct an
AUstödter OynuMsium iu Frag).

Prüf ungs commiäsion inlDasbruck.

1. Job. r. Kripp^ Gesch. Geogr. OG. (Lehrer am Gymn. in Innsbruck.)

2. Ant. Tappeiner, Lat. OG. (Kortsch bei Schlanders in Tirol.)

3. Tbom. JioJ^emoarter, Griecb. UG. fbtl. OG. (St. Daoiel iu Ober-

kintben.)
4. Dr. Frdr. Burkhard, Lat. Griecb. OG.
5. Karl }fef%er, Gesch. Geogr. ÜG. (Suppl. am Gymn. in Laibaotu)

6. Vinc. AlUH, Gesch. Geogr. 00. (I^acb.)
7. Vitt. Bicci, Ital. OG. (TrienL)

B* Job. XhcMmr, Ital. 06. (Weltpr., Religionslebrer am Gynm. in

PoMhirch.)
9. Otto KvrMfMr» Ut 00. (Weltpr.» GymnasiaUehrer in Feldkirch.)

*) Wenige T;)?e nnrh dieser Mittheilung erhielten wir die Necbrieht
TOD dem Tode des Profs. Celakovsky.

A. d. Red.
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to. Ant «MMtoM^ Ul 6riMta. 06, (W4M|ir., Suppl. am Oym.
in Laibach.)

11. FrZe ^MCb. Geogr. IG. (Weltpr., Sup^. au oymu. to

FeWkirch.)
12. Joi. etemer^ Lat DO. CWelt^«» Bdliyonttolufr a» Gyrno. Id

tninbruck.)

13. Gius. PedenaUit Pbya. PbiU 06. (W^Lpc, Supi^. a» aya»
10 ÜQVtfedo.)

14. Simon Moriggl^ Lat PfaiL 00. (NVeltpr. , Lehrer am 0700. n

Ift. Paul Perhtftmi^ Ofinoh. 00. LaL 00^ (aanedictiacr, Sappl.

Oymat lu Heran.)

16. Magill. Tschenetty Math. Oti. (bcncdict., Suppl. am (iymii. zu Merui.)

17. iak. Uttfh^ dQU^cb. Spr. (IG. (.Benedict., Suppl. aa^ oymn. io

Heran )
18. Pra. iHMT» LaL Oavtaefi. (U^. (Aiigualiaar, SoppL am Gyno.

in Brixeii )

V}. \\w UoiauSy Griech. OG. (Franzi8kaner,.Suppl. am Gymn. in B jutu)

20. Vinc. Gredier ^ diaiurg, QG. Peutsclx Cü. (FrauzisLaoer
, Suppl

am aymvu i» ^nn.)
.

21. Germ. Rizzi, Griech. OG. (Praozisk.^ wohnt im Kloster au Hall.)

22. ^i^SeMpf^ itaL Spc. 0(V C^rasiiak.» äuppLam^yi^«. iHfiotm.)

PrüfungscoQimission zu l^eraberg.

1. Jos. Cznijfufwaki, Naturg. UCi. ( N\ lipriester rit lat. Heligionaleliref

uuti prov. Direclor am Gymn. zu Rochnia.)

2. Eng. Janota, Phil. deaCaehe Spr. 00. ^ Dntspr. doMsdl i

polQ. (Lehret am kath. Gymn. hl Teschen.) '

3. Alet. mmftsM, Math, fhfi, 60. Ontspf. datrtsdh mi polniMh.

(Suppl. am Gymn. %\\ Tarnow.)

4. .^i^t tucshiewics, Math. QO. Üntspr. deutaeb und polniscb.

(1»rivitldn«r ift tembcrg.)

5. CeaL ROflecHi, MatiL Phya. 00. — VnCsplr. dtotttaefa it. pornMt
(Lehrer am Gymn. m Tarnow.)

6. Jos. Smnechi, Lat. Griect). CO« Datapr. daaCaeh u. polnitch.

(Lehrer am Gymn. in Bochnia.)

7. Wilh. SekeeMtei, Gesch. Oaogr. 00. (Supt^l. am akäd. Gymn. M
Lemberg.

8. StanisK SoMum^ pnifmi Opf^OO.-^ iftUpTv polnUab. (SappLam
Uymo. zu Tarnow.)

9. frz. Stiegler, Gestib. Oeogr. ÜO. (Suppl. am akadfem. Gymu. /u

Lemberg.)
10. reltt Ritttor SUnuMkt, Math Ybys. 00; <^ OilCipr. deotsoh

aad polniaoh. (Suppl. am Oyamteium bei dan Dominik, au Lambety.) 1

Berrchtigu iigen.

Im VI. Ueftaz S^ 460. 1. 22 v. 0. VerständniO I. V^^rständnif^ nnd so ist

durchgängig in der Silbe nif» statt des ß ein is zu sctzeßr

abai aa in ti S. 460, 25. S. 464, Z. 10

1616 1. 1610. - S. 465, Z. 18 at kaakurrlrt L kmikiifrifl'

— S. 466, Z. 11 T. ü at Schlayer 1. Schilder.

ImVIlLUeftatS. 631 , Z 24 si. polygoit«« 1. polyglotte — s (^^^ l

, vnd 6 sind die Worte 1 «Denn in der— gelesen" wtigzut&f»eii.
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Erste Abtheilung.

Abhandlun^ii.

Ueber die iowendnng des Conjunctifs im Uteioisehen.

In der lateinischen Syntax dürfte es kaum ein anderes Capilel

geben, in welchem die GrainmaUker, auch wenn i^ie das Sprach-

g;es^tz im tllgemeineo ricbtig erkannl halten, bei der Anwendong

deMlben auf die einKelncn FAlle und bei dem absondern des durch-

ans Ton einander m scheidenden willkflriicher vi>rfahren wären,

als in diesem , das ich hier nach seinen Hauptpuncten wenig-

stens zu besprechen vorhabe. Man denke nur an den Unfug,

welchen Ernesti mit diesem Conjuncliv an hundert und aber-

mal hundert Stellen in Cicero's Texte getrieben^ in welchen ihn

spiteriiin eine besonnenere Kritik wider wegschaffen mnlste. An-

dererseils hat es aucli nicht an ganz nutzlosen Subtilitäten im er-

klären und unterscheiden gefehlt, wie wenn, um von vielen Bei-

spielen nur eines anzuführen, noch injüogsterZeitM advig Opusc. I.

504 ans glauben machen wollte, dais, wenn der Relativsatz

einen Umitirenden Sinn habe, u n d d a n n quidem hinzukomme,
der Gebrauch dieser Partikel den Conjuncliv ndthig mache! Bs

erleidet allerdings diese Satzform im Lateuii.sühen in manchen I alliMi

ganz besondere Modificationen, für welche weder im Griechischen

noch im Deutschen die völlig entsprechenden sich mögen nach-

weisen lafsen; aber nichtsdestoweniger mfilsen sie sich sammtlich

mit den Grundbedeutungen des lateinischen Indicativs und Gon-

junctivs in Uebereinstimmung bringen lafsen: so da unsere Auf-

gabe lediglich die ist zu zeigen, von welcher Artdie Aunufisung

des Gedankens gewesen, in Folge deren der Schriftsteller den
ZtUtellrin fttr di« örterr. Ojrninativn 18S2 l)^. Heft. 47
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7H OeUr die ADweodang des Cotganclirt im lal. ReUlimiM.

einen oder den anderen Modus io dieser Satzforni anwandle. Nun Ut

f8 eia 80 ziemlich allgemein angenommener Grundsatz, dais wir

mit dem Indicativ alles das bezeichnen, was wir alsThatsaehe,
als wirklich vorhanden betrachten: mit dem GonjancliT,

was als ein blufs gedachtes, nur der Vorstellung ange-
böriges angesehen werden soll. Mit diesem Grundsatz wird

sich ein anderer leicht vereinigen lafsen, nändich der: daüs so

wie wir mit dem Indicativ auf das einzelne und bestimmte
hinweisen, durch den Conjnnctiv die Andeutung in einer unbe-
stimmten Allgemeinheit gehalten wird. Ich will versuchen,

die versi )ii('denen Arten des lulaiivsulzes, in denen der Conjuncliv

zur Anwendung kommt, nach diesen Grundsätzen zu beurtheilcn,

und zwar so, dais ich die enisprechenden Falle, in denen der In-

dicativ erforderlich ist, der verdeutlichenden Vergleichung wegeu

mit jenen zusammenstelle. Dagegen glaube ich diejenigen Relativ-

sätze ausschlicfsen zu niüfsen, in denen der Conjuncliv entweder

wegen der oratio obliqua oder wegen einer in dem Relativ ent-

haltenen Conjunction wie uty quum n. a. angewandt wird; denn

dieser Conjuncliv muß» in den Theilen der Syntax seine Brklinnig

finden, wo die oraito obliqua und die Bedeutung jener Conjane-

tionen zur Sprache koninü. So stellen sich uns sechs Hauptarten

von Kelalivsälzen heraus, von denen die erste und die zweite so be-

schaffen sind, daH} diese aus jener sich leicht ableiten laljit, die

vier übrigen jedoch von diesen sowol wie von einander selbst

ganz verschieden sind. Man hat sie demnach scharf von einander

zu sondern und, Avenn ihre Bedeuluiig klar aufgefHf^it m erden soll,

e« durchaus zu verhüten, dafs die Bedeutungen der einzelnen Salz-

arlea mit einander vermengt, oder die Beispiele, welche zu der

einen Art i^eh&ren, in das Gebiet einer anderen hineiegerückt wer»

den, ein Fehler, von dem mitunter selbst die tfichtigeren Gram-

matiker sich nicht frei erhalten hüben ; man lese nur die seltsamen

Dinofe, welche Ki üo:er Gramm, der lal. Sp. S. 835 und KriU

Schulgr. der lal. 6p. 6\ 501 üin r den Conjunctiv nach dem un-

bestimmten Sun/ qui 0te, gesagt haben.

I. Der Conjuncliv ist erstens erforderlich in allen denReh-

liveiltzen, in welchen das darin enthaltene nicht als wirk lieh

vorhanden, sondern nur als ein g cda chtes, möglicher-

weise einmal statlfiudendes aufgeiaüit werden soll. In
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dem SiilE«, m /4[yem «^om loiiproAa«, quae nupwr m toto 9mß0im

e§t etmpr^baia^ enlhitl dicKI nur der Haoplsalz, sondeni aac4

4tf dttsu gehdrijie Relativeata etwas thaUichliches. Sagte

ich dagegen: Quis tanäem improtet ^ oder equidem noUm imm

prohare leffemj qtiae a ceferi9 Omnibus stl rorn/)roba[a: so Ii übe

ich kma facUäch von allen gebilligtes Gesetz im Sinne, sauderii

ich denkt mir nur ein aotelMa, ond deato an, dala, wenn es

von allen gebilHgi wOrde^ Job ef niobt verwerfim ndcbtew Am
gewdbniichslen sind RelathrsStoe dieser Art dem InfiniHv and Con-

juncliv anirertihl, was sich dadurch pTklärt, dafs diese beide«

Modi eben zur Andeutung solcher Dinge dienen, welche in das

Gebiet der blo£sen Vorstellung bineingebören. Bei de, üf, J, itf.

P9ie$t mim aeeUkn pramk^mm al^od mU emoentum^ mH

id efßci wU kuUÜ« 0€i ei, emi prmnitium §it, wi ei ^ pre^

m i X e rity deutet schon das potent accidere hinreichend an, dafs

der hier besprochene tall nicht aU ein wirklicher betrachtet

werden soll. Redete ich von einem aolcbenj u B. hoe mihi nn^

per aeeiäit, »0 mflfide ich fortfabreui tu pramieeum efßei eeeet

iemtHe übi, etil premieeim eruU Bei de. Fem /f, 5, 9$.

Eriifere le oportuiC navem^ quae contra praedonen^ noH

quae tum praeda narigaret, ist der Conjunctiv ebenso auf-

suftifsen, weil Verres ein solches Schiff nicht gebaut balle. Das-

selbe Yerballnis ist in folgenden Stellen, de, äi^in. 9. CegMeee

em me, qumm nutitm eportemi eeee in eo, qui aüerum aeeuee^
und gleich daranf: nihU eet enim guoä mitme fifrenthm sie, quam

rationem ob alCero ritne repofcere enm, qui non posait »uae

redäere» ib. 20, Dubitare qui*quam pote»t, quin honestim sit,

earum etmaa, apud quo» quaeetor fueri» (von einer wirklich

Torwaltelen Oa^slar ist hier nicht die Rede)^ qumm eum^ euiut

quaeUor fueriHy aeeueare, €Se. de erai* It^ ff. Tum aeeedai

exercitalii}^ t/ua ilhim^ quem anten delegerit^ imitando effin"

gat, ib» 11^ 28, Meque eft boni ^alque iiberalis parentig, quem

proerearii et eduiserit^ emn neu ei neeiire ei omare*

de* ogi /, iO. Jmm iliie promieeie etandum fio» eeee qmie non

Hdety quae eoaeiue quie meiu^ quue deeeptue doio promiee^
riC? Cic. de orat. I, 14. Verum e»t^ neque quenquam in eo

disertum eme pome, quod n csciat, neque si oittime »eiat igna-

rueque eii faeiundae ac poHendae oraiioius, diserte id iptum,

47»
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7416 0«b6r die Aoweoduog dt» CoojitncUvs im iai. HelalivMtte.

de quo aciat^ postite (lirt*re. Cir ad QuhK. fr i, 2. Quid eg

enim negotii cu/itnifre vom, quibu» jrr a e ni » ^ ^ te fp*e rrm-

tmias! Man wende dienten ietelerea gaoz aligemein |;el)altenen

SaU Im eanerHo auf Quintas an, und m mufii heifimi : nü tibi

eH negM eenünere 909y guibu» praee», qmim u ip^e em^
ÜMoi % Ganz entgegengeaelst ist da» Verhallnta in rollenden

RelalivsälseD, die auf etwas thatsicbliebes fiffideulen uod des-

halb den Gebrauch des Indicativs nothwendig: machen. So ist nie Ii

t

blof« in einer Stelle wie Cic. off. W, 7. Tegtis e»t P halariSy
cuiug est praeter ceferos noMiiata erudelilas: qvi non edP

ineiiUi» interiit^ eed in quem wUotrMm Agrigentinmm mui^

Htuäo 4mpetum feeii, wo weg^en des bestimmten Namens Ma-
lerte fiber das in den Relativsfitien enthaltene Ihatsächh'che kein

Zweifel sein knnn, sondern auch Cir. dirfiti, in Caec. fO, Xon

pofe»f in an Hüatuio soriu.^ rere defendere /.<*, qui cum reo cri-

minum societate cornunclus est, in welchem Satze sich qui

Sie. auf die besUmmle Person des CäciUus bezieht , nur der indi-

caliv BulSlsig« Beide Modi finden sich an einer Stelle zusammen

bei 149. XXVin, 41. 8i mu beiimm nuUum in limUa mU ie

hüeiie eeeet (nur gedacht), ex quoHetonit «floriae quaerere-
£ur etc. Ull i g:leich darauf, Ih^Hem cum (ilannibal ist jremeint),

qui tot funerum^ tot viadium no&m causa fuit, tu consul Itatia

expuleri8 etc. Es ist aber nicht nulhig, da£s das als wirklich

bezeichaele sich» wie in diesen beiden SaUen^ gerade einem ein-

seinen Falle angehöre; es ändert sich die Natnr des Relati?-

salses nicbl, auch wenn ein w i r k 1 i c b e s Factum in seiner größ-

ten A 1 1 g e iii e in h e i t aufgefafst wird. Z. B. Cic, ad QuuU. fr, /, /.

Nicht ganz derselben Art angehörig aber doch damit verwandt ist

selbst der Conjunctiv in den Relativsätzen , in denen was erst ge-

Bchehcn soll aiiiiegchcn wird. Im Acliv gilil es dafür eine

ei^icnc Korm, nämlich die des [)oi i|)hrastischcii Futur» mit dem Verb.

9Utn. Da dii'sc im Passiv fehlt, so hat man zuweilen niil d«'m C.on-

junrliv aiis-^clioirm. Z. B. CiC. /, 3, 7. Omnif! dispufatio deöet

a deßnitione profkisci , ut intetllgatnr id, de quo disputetur
(gesfnoelien werdrn soll), Ctc. ad Quint, fr. II!, /, 5. Mtht com-

millt'iiilnin luia fuit, ut ils coitionibus //t/rrt'ssr///
.
ijUiOns 3/es-

tala e X c t u d c r c t u r, dir. 1 , 2S. Qui deuni. cm diinuin tu itle^

retur (nfu(p'&>'jüf-oi^ui t(itli.k) verHus, muiiittuiiuem imltie le-

liyumis impktit. '
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Bi>mim» moi€$ti9$ime fisruni^ ^fuae ^Morum euipa contraeia Muni*

de. CUtteni. 8i, MinuM eti mtim U Mtuiiut^ eui nihi$ In ment&m

venity qwm iiie^ ifui^' ifuod afteri in meneem venii^ Mite

cornprohat. Cir. off. /, i#5. A t/uo plunmuin sperant hoinifies,

ei poCiitMimum imermunt. ib, II, 7. Qui vero in liöera cimiale

Ua «0 in$truuntf tu metmniur^ kis nU p9tM esse OemeiUiuM»

tft. iiy iO H» fiäem kßbemuMf guat pku quam no9 inieUi^e

arbitramvr. Damit slimml es, dafe im lat. Sprachgebraiiche

der Indicaliv in der Regel auch dann angrewandl wird, wenn der

Salz tnit einem verallgemeinernden RelHtivworte beginnt. Man war

nämlich g^ewohnt, das in solchen SdUen ausgesagte als wirk-

Uch vorhanden eicb jsu denken, de. ad diu. XlUy 97. Qua^
quo modo ret te habet, peto a te, ut tantum Hippiae commo^
den ete MAv. tl, 64. Hoe anno (quoscunque eonmlee ha^

0 II i t) rei ad populum Furifi^ et Manlius circumt'une »ordidati

Cic, ad Attic, XI V, 14, Uomine» benevolos, guale$c ungue
aunt^ graw est insequi centumelia. Wie ea kommt, dafa in

90lcheii Sätzen saweilen der Conjonctiv eintritt, davon gebe ich

weiter unten den Grund an.

Aqid. 1. Nicht ungewöhnlich ist es im Lateinischen, dnfsderRe»

latiTsatz selbst dann, wenn er etwas faclisches andeutet, aber von einem

oar etwas gedachtes bexeichoenden Conjunctiv abhangig gemacht wird,

ebenfalls der Wirklichkeit gleichsam entrückt und in das Gebiet der Vor*

ftteiluDg hinübergezogen wird. Z. B. Ge, de erat. /, 8, 3i. Quid eet tarn

adaUtoMle, quam in in/Mta nmüttudiite exUiere umm, qui, guod

mimibu» mtara ett daHrn vel eoUte eei cum paucis facere peeeit
de. off. //, teeta tero, quiäue et frigentm ete petiereiur et ea-

iorum maieetiae eedarentur, tmde tmt üUtto kammio generi dturt

t^otuteeentf ntet cmnmunfe ttta abhemin^ue komm rentm amxitta

petere didteieeet, Oder ib, //, 3, i9, Earum rerum guibae abum-
daremae exportaUOf et earum 0tibue egeremuSf Hteectio nuiia

eeeet, niei Me tmmeribae kmnhiee fimgereiUitr. Mao abersehe niobt,

dafs sogar Im Tempos ein solcher ftelativsats dem regiereodeo Goojuoctiv-

•atse sich aosehiieliiL ledoeh ist diese Attsdrocksweise nicht die allein

spracbriehtige, indem der umgekehrte Fall» daCi der Hdiriftsteller tod dem

yoraogeheoden Conjunctiv absieht, und den Relativsats von seinem Stand-

puocte aus spricht, ebenso gewöhnlich ist, i. B. de, Moee. Am, S2*

Dt prübtbeant, ut hoc, quod nuderee ceaeiUum pabHeum eoeati eo»

inerunt, praeeMm eeetenm emietimetmr. Etwas anderes ist

es, wenn das m einem solchen Relativsatse enthaltene nicht als wirk*
lieh gedacht werden kann, sondern ebenso wie der Conjunctiv selbst

Dur der Vorstellung angehört. In diesem Falle ist nur der Conjunctiv
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ndarsig, z. B. C/c. off"- A 4. Aaiura HnpelUt, ut MamHuem emtn» #/«•

4€4ii parare ea, quae supp e ditent et ad cuttum ei ad t/cium.

Aiim. 2. Viel besprochen ist die Frage , wie mil dem Relativsätze

zu verfahren ««ei wenn derselbe einem Satze ancrreihl werde, io welchem

eine Bitte, \ o r s r h r i f l, ein Befehl u. a. enthalten spI. T.s versteht sicll

von selbst, tlafs wenn der Helalivs&tz in einer solchen Yerliindwng auf et-

was bereits in der Gegenwart oder Vergangenheit gegebenes ??ieh bezieht,

der Indicativ beibehalten wird, z. R. Z/r. X07!', 3/. Solite adrmtrat

leges alque imtUuta exigere ea, ijuac L'k rtlannoite fiunt. Kt\\ ^ tu-

deres ist es, wenn in demselben etwas ausgesagt wird, was m;iii su h nur

als Zukunft ig, also als noch nicht vern irklicht denLru kann.

Hier schwauLl der Grhrnueh zwischen dem Conjuncliv und dem Futur

des lüUic.iLivs. llinzukoLiunt die AufTallende tnsirherheit in I n ll.iiul-

sehriflen . indem in sehr vielen Beispielen das praesens Loui, uiil ilcro

fiiluruui ind. i. V>. sciattt mil scient leicht verwechselt werden koiiule.

Bei manchen Formen wie perceperis i)leibl es unsicher, ob sie als /Wt

exactum oder perf. com', zu fafsen seien. Aber auch hier ist die in Nr. t

aufgestellte Norm festzuhalten. Das inkiiiiftige, desseo Yerwirkliehung
der redende erwartet» Ist doreh den Indieativ des Futurs^ dasjeDige

aber, das er nur als' eine Vorstellung auflafst» dnrefa den Gon-

{nnetiv tu beseiehnen. Aecipite paei$ eünddimtes, qms Bmmmi 9uni

0klatwi mu(ste Hanntbal in d«ni Augenblicke sagen, wo die Frirdeonuh

terhandlungen nach der Sehlacht bei Zama bereits begonnen hatlea, oimI

also die obUOio coitditfonum mit Gewilsheit voraosgesetit wurde. Da-

gegen gebraucht Gc» Off* ii^ in dem ganx altgemein geballeuen SalM^

mta qnldm iententia paei, gme nikii kabitura 9tt iniUHarm,

unver esi comulendum, den Coojonctiv. Man beorlbeile dennadk

nachstehende Satte: de. d§ orat* ///, 2S* Cemu dieeiM ewt eSige»-

dum, 9iMt matim temeat €o$^ gui audiant Cfc. ücir. /, i8.

ffumn guUguo nortt arim. In kae $e exercent, ac, off. /, V,

ägort deett, guod agao {fl§U setzt eine wirklich unteniommene Hand*

lung voraus)» conslderate. ib. /, iS, Memo omtUno n§gUgendus est,

in quo otiqßta signiflcatio oirtuHo appareat. Dagegen sagt U9, J^,

9, mit Beaug auf die angeredeten Personen: Per üdoereo monffnm ,
p<rr

Olivas, qua armi ferri poierunf, eamus, Ebenso Ctc. ad Qutnt. ft.

/, e. Quae res ad offlcium imperil tut atque ad aliqmm partem

refpubUcae pertinebunt, de ki§ rebus ne quid attingat. Es lärst

sich jedoch nicht läugnen, dafs in sehr vielen Stellen, obgleich die Vor-

schrift ganz allgemein gehalten ist^ in dem daneben stehenden Rela!iv<i</e

das Futurum des Iiulicalivs den nonjunctiv verlrilf . B. Cic. off /,

yidf'Ufhtm est y tie obsit bctu'ijniffi^ tis fjiiibtis bentfjne rfffcätfiir

fieri. ib. /, //. qi/os ti (tcvicerts, coiisii/<'n(l(un est, la^

ii
,
qui armis pusiiis ad imperaioi is fiäem confugit-uf, i efipi''}ufi.

Cic. de nrnt. III, 41. Fugiemln c!^t. omnis fuipifuda earum reritm, (ui

quas earum animos, qui andient, trahet siinilituäo. Vgl. über liie-

sen Sprachgebrauch KU codi zu ac. de orat. B. 11. S. 253.
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2. Mache ich den Relativsatz von einem negativen Satze

in der Art abhängig, daf« sein Inhalt mit in die negirte Vorstel*

long hineingezogen wird, so kann ich ihn ebenfalls nur als einen

solchen betrachten, der etwas gedachtes enthalt. Z. B. Ego

n unqunm fariam q h od alleri noceat. Das 1 1 1 / 1 1 1 e ist hl

wirklich, weil es mit in den nfgrativen Gedaakm nunq. fae.

bineingchört ,>was einem andern schaden Jiönnte.'' Dagegen geht

ego iiio» Höros non emam^ guo$ tu ianfopere 9itupera$ii^

das letztere auf eine Thatsache. Co^s. A. Vi, 2i, Oermani

ntque Druides habsnty qui rebut M»ini0 praesint. Lh. Y,

46. Caeäicitt» nepare, »e eommisgurum^ cur sibi aut deorum

aut homimtm quisquain tmperinm finiret. Nep* lil^ 8, 2. In

(anta paupertate detentsif^ ut, qui effer r e tut ^ vix retiquerU>

Daher ist der Conjuncliv durchaus erforderlich in den Relativs&tzen,

welche sich an Sätze von allgemein negativem Sinne wie fieniPf

nuUu»y nii e$t oder reperiiur anscbliel»en. CVe. a/f. fl, 5» NuHa
tarn deiestabifig prstit caI

^ quae nan hwnini ab homine na«
Bcatur. Vir. N D. IL 34. Mutnii admitiintratio nil habet in

»Cj guoä rtprehendi posgit. Cic, opL g. or. 2. Nemo est

oraior^ qui $e Demosihenis timiiem e§9S noiit, Cic, te$^. i, 8*

Xutium €Mi animai praeter homhiem, quod habeat notiäam

aiiquam <f«i de«, b* c Neque vero tarn remieto etla»*

guido onimo quiequom omnium fuit, qui ea noete eonquie^

verit. Cic off. I^ S4. Nihil est quod lamdeceat^ quam

in omni re yerenda constiioque capiendo serrare cunslnntiajn.

Die unmittelbare Verbindung mit nemoj tmilus macht den Con-

juncliv nicht nöthig, sondern die Abhängigkeit von dem nega-

tiven Satze nuiiue tit. Es kann vielmehr unmittelbar neben

memo ein Relativsatz mit dem Indicativ angebracht sein, wie Cie,

in Pis. iS. x\ u / 1 u tn est »tippfirium putandum^ quo afßci catu

nUquo etiam rtri bom joi leaquc p o s su n t. Cic. off. I, 19. Nenio^

^ui fortitudiniA gioriam conseculu» est insidiis^ laudem est

adrplUM, Nihil quod iuatitia eaeaty honestum e$»e polest.

Van denke sich nur das iiemo qui gleich nemo eorum qui^ und

das nil quod gleich nil eorum quae, um den Indicativ zu er-

klaren. Lud da die Fragesätze quis est qm\ num qui§ eet qui,

guotunquinque est qui u. a. mit jenen allgemeinen Negalivsätzen

denselben Sinn haben, so machen auch sie in dem folgenden Re*
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laliv^atze Hen C(»njiincliv uotliwendig. Cic, off. Iii. fS. Quis est

qui utilia fug iat! Cic, dirin, II, 39, Quotu»quisqu€ est

gui neget vohtpiatem es»e banumf Cic, ad dir IV, S, Quid
€%t quod tu cum Fortuna queri pottisf Wird an eiiwo

wichen Relativsatz wieder ein anderer angeknfipfl, ao geht auch

dieser in der Regel- mit in den Gonjnnctiv über. Cuet. b. $, m, 99,

Neque adhuc hominum mnnoria repertus est quinquatHy
f/ u i eo itiierfci'ioy ciii u » ne amici tiae devori s s r t, «ior-

tem recumret. Cic. de oral. I, iß. Quid mt cur non aralor

de reöu§ Um etoquenHätime dieai, qua» dd eertam cmtsam

Umpu$qu» eognoüit?
S. bt das Subject des Hauptsatzes in on bestimmter

Form ausgesprochen, z B. sunt, reperiunlur, wo man sieh ein ig e

hinzudenkt, oder sind die unbestimmten Pronomina Zalilworler

wie alit/uis, quidam, nonnulli, paucij muUi u. s. w. jenen Ver-

ben beigefügt, so kommt es darauf an, wie der Schriftsteller das

Subject des Satzes aufgefafet haben will. Hat er keine beslimm-

ten Sohjecte im Auge, so ist der Gonjunctiv das regehnälstge;

denkt er sieh aber doch bestimmte Subjecte^ und bezeichnet sie

nur unbestimmt, so wird man meistens den Indicativ angewandt

finden. Es isi demnach muUi sunt qui die an t und qui dicunt
nicht dasselbe. Jenes b. »es giebt viele, die ich aber nicht be<

stimmt bezeichnen kann, welche behaupten*^ : diefs ^derer die dies

behaupten, und ich kenne sie, sind viele.'^ L<e. II, 99. Sunt
qui duoB tmUum in Morro monte ereato» tribun&$ etse diemni.

Hier weifs er nur undeullich, dal« es eine solche Angabe gi»geben.

Aber id, I^ 24. Pluret auctores invenio, qui Romanos Hora^

Ho» 90cani ist die Variante vocant durchaus in Schutz zu neh-

men, weil er diese Autoren kennt. In folgenden Sitzen: €Xc.

Tu9e, iy 96. SU akquigj qui nükil maU habeat. Liv, FJ; «f.

B0e aliquis, qtd te inspici aettimari faatidiat. Ca«9,Kf. Vli,

77 Qui ne ultra morti offer an t,, facilius reperiunlur, quam

qui dolorem patienter ferant, Liv. XXXVIIj 68. Erant qtti

fama maiu$ bellum cum Antiocho quam difficuUate rei arbi"

trarentur, (He, ad dio, XVI, 4 In omftcftiif soaciifi^i»««-

eiore» HH r^ßerHiuntj gui muom eupidUMtt^ quam gui hoHium

copiaw vineerent, tifst sich das zu qui gehörige Subject nur

ganz unbestimmt aufTafsen. Oft steht jedoch nach solch eii Wör-
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tern der Cotijmictfv «nch ans einem anderen Grunde als we^en

dieser U n b e s t i imi! t h o i l. Wenn Cir. Catil. /, /;?. \ontni l Ii

funC in hoc ordine^ qui aut ea^ quae imminent^ nan cideanL (nicht

«eben mog^en, ßldxoiev av), aut ea^ ^fuae vident^ 4i9»imuleni

mfgL^ 80 iiat er gamt beetimmle Pereonen in Sinne, und der Ckm-

jnncthr ist nach Nr. 6 so erklären. Dagegen wird auch oaeh

diesen Wdrlern der Indicaliv beibehalten, wenn damit atif wirk*

liehe uiiii b e s M m m l e Gegenstände hinjrcdeiilt't wird. Cic. off. ly

9, S. Sed ifiitU no n n li i l a (! äinciplintiiu quae propostitis bono-

rum et mtUomm finiba» officium omne perrertunt^ ist der

Indicaliv ganz an seiner Stelle $ denn C. hal die Systeme der AUh
inisliker und Epikureer im Sinne. M, «nf /» iP, 49- Suni «iiiani

mu iii (Caesar, Pompejus n. Cmisorten) et quidem cupidi tf^ien^

dori» et gloriae^ qui eripiunt aliin, quod aliia largiantur* id.

off. J, 90) 60. Multi 9unt et fuerunt, qui tranquillitalem expe^

tent^ a negotiis publici» se r etno t;erunt ad otiumque r efU"

§^runt. Sicherlich dachte er hier an Plalo, Aristoteles und

andere Philosophen. Oe. fin. F, M SmU h§$tUi0 ^uutdam
(diese Arien waren ihm bekannt), in t^Mm inesi a%iitf Mirntte

virhtH». Ueberdiels tafse man nicht anfser Ac)tl, dafs nnsere

Regel nicht anwendbar ist, wenn die unbestimmten Wui tcr pauciy

multi u. 8. Prädicaliväbegntiie werden, wie Cic. Cluent. 65. Quam

muUa mnt commoda^ qui^s earemu»! quam multa mo"

U9ta mc dtfjßeOia^ fuae Mubimus! wo die beiden ReialivaabBe

ta eammodm und dtffieHia gehören i and wiederum auch dann^

nicht, wenn der Relalivsals sich unmittelbar an das unbestimmte

Won anscli liefst, z. 13. Cic. off. 111,25. Sic multa
,
quae ho^

uesta natura rt den Cur t^^jf«?, temporihux fuint non honesta^

oder de. Cluent, 64. Tibi tarnen pauca, quae ab huim causa

seiuneta Munif r99pand9bo. Bei C^. 1, i4y 44. PleriquB

faehuU wmitay quae proflehiei ^ etteniatione mutgit quam a

uohmtata ffideantur ist der Conjunctiv nach Nr. 4 lu erklirea.

Amii. 3. Ihcse nur im Liteiniscben üblinlie Unterscheidung des be-

st im luteii uiiii u 11 hcsli m ui U' n ist dem rentciiefeiiiicu Verslaude ganz

aDgomefsen; dagegen würde sie in der Sprache des Dichters, welcher

seiue Anschauungen einzeln und in bcstimiDter Form aulTarst, beinahe uit-

naturlich ado. Dtdureh ist es gekoaiaMOy dab dieser Goiganetlv dar

Diehlerapniehe ftemd ist» lud in allen den SteUeo, wo derselbe naoh dhir

ger Regel erforderlieh wäre, sich bei ibneo regetmärsig der Indieatlv fin-
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det, t. B. Ifor. carm. /, f, 4. Sunt quos iuvot^ ib. i9. est qui mm
spernit. 7, 5. Sunt, quibus uniim opus est etc. Propert. Uly 7, /7.

F^t quibus Eiene concurrit pnlma qnuilrigae. ^<^\. über dieson

Sprach^^liratich der I)i "l(l«'r L ü 1) k e r Commonl. zu llor. Oilcn S. 9. Wo
sich Iner und dort (!' i Conjuncliv in solchen Salzen dcntiorh lindel, da

kommt aMemal ein anderer Gruiiü hinzu, iliirrh dm man sich seitip An-

wendung erkl ircf) mng Z. B. \irg. Georg. JJi, ö'9. Semper eniiit, qua-

rum mutftri corpoia maiü, was hier s. v. a. ßovloio av, elwa wüq-

schen magsl.

Ann. 4. UDrichtig isl m, wadu maOf wie ei gewohulidi gdcbieM,

diei«m Conjunctiv der CnbetliiDiDiJiait die Rdativsltia lurechoet,

welclio nach eßt^ Maöeo, nancitcor q. a. folgen, mid die MÖgliehkeil
einer Saclie licxeietinen. Das dazu geliSrige Sabjeel ist allerdings onbe-

stiamit» aller vermöge der Natur dieser Sitse stellen wir sie passender

mit den unter Nr. 1 aufgeführten zusammen* Wenn es bei Tereni. EtOL

Ui, 6 ii, heifst: quid est, quod itietus es, so fragt Arlipho nach der

Drsache des sich wirklich freu* nden Ghacrea. Wollte or sagen : «worüber

du dich freuen könntest,'" so mufsfo es hcifsen: qnnd laetus sis. In

demselben Sinne IJr. 34 , 3. Volo midire quid sity propter quod

matronae procurrerunt in publicum. Ks doufet nämlich der fndi-

cativ in solchrn Salzen das wirklich s l a l l f i n d e n d c, ticr Conjuncliv

die Mogln tikcit der Sache an, Cic. \err. //, 5, llabenl piotin-

dum propinquam, ßdeiem fructuosamquc, tjua /dcUe ex cur r unt, ubi

libenter negotium gerant (führin köni ' Khcnso Cic. nmic. 6. Quid

dulcius quam htttfere, qnicum omnia n u dea s sie loijui ut tecum ip&o?

Cic. ad ditf. XV/, 6. Hanc epmioltim sn /ps/, wafj/s f/uni nactus ernm,

cni dar e m, quam quo habere m , >j u o d s r r i b e t e m. Cic. Verr.

J/, i, 4ö. Dum est, Wide ius civile disc aiur, aUifiescenles in disci-

plinam tradite, Liv. 1 , 28. Si unquam ante alias ullo in betlo fuU,

quod dii» Imm^taUhti grat ias ageretis , hestemum id proelium

fitU, In diesem letzten Satze streift, wie oft in diesen Relativsilzen, der

Begriff des Gonjunetivs an den des sollens, was jedooh niebl bindert

Jim mit den übrigen in eine Beibe so stellen. Modi biuHgor ist dieser

Co^junetiT» wenn obige Verba in Frageform oder mü einer Negation anip

gesproeben werden; wo es dann völlig gleicbgiltig ist, ob ich ihn naeb

Nr. 1 oder 3 erkläre. Z. B. de, Yen, il, /, 44. QuHt eü gttod repri-

Rendas? Ck, PAH. ih iS* AntmUut mm kaöebat guö 90 perteret
Cie, oroL 1. N&m eit, cur eomm, qui ie eloqßeuikui studio äeäermd,

4»« inffingmtur asu iangmtscai HutMUtisL

4. Der lateinisrhrn Sprache durchaus lijrcnlf ümlic Ii isl der

Conjunctiv in solchen iielalivMilzen, vvelche diie w e s e n 1 1 i c h e

Bestimmung des im UaupiMtse aagegebenen Subjecies ent-

hallgo. Ich v«raUbe daranlar tine AoMage^ doreh wcMe 4er
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dMiakltr und dasWem einer Pereon 9der Saclie nfiher besUmnI

wird, in Gefenealse solcher Attribute, welche ganz ^ufalUger und

fiufiSerer Art sind. Wenn ich snee adduxi robis teHtetn^ qui sunw

maprobilate et conMantia Sit tmttrureus, 80 sind dantit wc^ent-

Ii Ohe YorsOge des Zeugen aogedeutei. J)agegen qui invUu$ tmt49

0d iuHmoHhtm tttemäum protrmtHu eti, gibt one lieio wesentr

liohee Meitm«! fftr aeine Zeugeoechafli eondern nur eiwiM gm
Eufalliges. In den SSIzen letzterer Art findet elofa, wenn niclit

ein anderer den Coiijiinctiv bedingender Gruini liiii/ulrltt, regel-

mäfciig der Indicativ gebraucht. Aber auch in denen von der

ersteren Art wird man den Coiyanctiv nicht durchging^ von .den

lalaiiiincliea Mirifietellern nngewniidl finden; denn es konunt Iiier

4mMt M» ob der Belativtali wirlillch sor näheren Charekt«-

riaierung: dee vorangebemten Subjecles angewandt wird, oder

ob ubiie solchen Zweck iius darin eiüIiaUene Ihalsächh'che ledig-

lich zur K e n n 1 1 i c h ni a c h u n g desvsclben angefuhrl wird. Der

Umersobied zwisclien beiden AusdmcJuiweiiiCO lä&t «iob treffend

trttntem durch, die Sielle bei CVc. |»re SeH^ /. Jmiumi pottMiß.

009^ fiil emm muam^ cm» b^nU Mnite reminMkmm ex€iitm^

rint^ reet eMter and gleich daninf von dens^lien Personen:

roj? mea n'.^ fwti.^n/iniim serviut, quoruni opera et mihi et vubis

et populo Romano reMtiula est. In dein ersten Satze wird der

brave poUlisfitke Charakter der angeklagten mit dem reo» esse

«ia etwa« gww wesea41iebes in 0esiehiinf gebracht; in dem lela*

leren dienen die Warte fuowum «a^ nur nur nAberen fieneichiHing

den Hw. leb mdebte die Bedenlung dea ersten Salaea eine eba-

r a kt er isi ere n de, die des letzteren eine blofä deikii^che

nennen. Älau kann diesen Unterschied ebenfalls gul wahniehuien

in den Selzen, in welchen est qui das iVädicat umschreibt, ^, B.

Mtmriut i» stt^ ^ nmpuMeam »enmnU d« h« «wer den Staat

fereMet hat, das ist Marius,'» bblse Huiweising. Aber Jtetaa

iB 0»i ^ smwtmem b. Harhis ist der Hann, so deaaen Auszeieb»

nung es gehört, dafis er den Staat gerettet bat. Dief» iat eine

mehr charaklenfeiVrende Bezeichnung, In ersterer Weitie sagt Cic.

fin. /, /4. Temperaniia €*if quae monety in rebig expetendi»

mti fiißimdiB ruU^nem vi Mepummtf dagegen ^ 1, i«. in der

todarett Weiaa uipimHm eü «nmI) qm9 m^mii$ktm p-eiit^t m
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714 Oeber die Aoweoduog des Coiyuuctiv« im laL ftelatiYuUe.

aiHmi»^ oder Vi». IX, 9. Em est Hanuma gm»^ gtme vktt

quiCiiccrt' nesciat. Ebenso Liv. Vy 27. Victoria y cui uec den$

nee homo guistquam invideat^ ricti a vobis et impercUore

ve^tro, äeäimus nos vobis, Cic, ad Quint, fr. /, d. Le$ütm

Kabe9 eatf yutf igtH pet sermftonem katituri sint tU^nUaUB mu.

de. Bna. 99. Duo tum e^ceiManl . aruioret^ gui me imitanü

€Uftidiiute ineitarent de. ud Quint*'fir. Ii i, 9. Eittf

generi homhtum praemmuB^ nen modo in quo ipso sit, std

etiam a quo ad al/on jiutelur percenhite huvuinifof, Mao

halte damit folgende stellen zusammen, in denen der Conjuncttv

wol stehen könnte, aber dennoch der Indicativ aogewaodl wof^

den ist) weit ne bier norsum kennUtchniachen dieseiK ralleit. de*

Mfk ii. Erjfo eaeut a«te« no$trm mumrihu iiUs^ quu« um
p0 99unt 9ine pirihus mutHneri. €He. Quint, fr. /, 4, /. A
eredidij a qmbu^ nef'as }> u ( a r a m me dficipif attt etiam quibut

ne expedire quidem id arbitrabar. de. Rose, Amer, 34,

Qui aitinuit eum potitsimum nuntiare, quod ad te mitiims fH-

nium p0rtinebal9 Und wiederm diese Stollen, in denen nr

der Indicnti? sulfiCirig i'el,. weil sie sich als Zneilve, durch wckhi

das Sobject wesentlich beslimnt würde, nichl fiiiseo Inlsen. de»

Quint, fr, i, i. 8, Quaeatorem habes eum, quem sors tibi deiii*

Cic. Rose, Am. S. Accusanf i#, qui in fortuna» huiust inraff-

runty cauitani dicit tj», cui praeter caiamitatem nihil relique-

runt, ib» 9. Erant e> veteres inisuicitiue eum duobus Boseät

AmarMSf gumnm ui^rum sedere in aeeusutarum mtbmOüM e^

deu^ utterum' trio kuhtsee prußHa posstder» uudio. Cie»

Catil, IVy 2. Non Ti. OraeekuSy qui Herum tribunus plebit fkrt

volnit^ non C. Graerhus, qui a<jrarws concitare conatus est^

non L. JSaturninuify qui C. Memmium oceidit, in pehcuim

uddueitur. In dem letzten Satze wird nur nur n&heren BezeicJh

nnng der Delinqnenten ihr Verbrechen angegeben, aber nicht V9

ihre Peradniichkeit, ihr Wesen genauer m bestjnunen. Um uä
die Bedentong dieses Ornjunctivs Uar m machen, hat man m-

genommen, es liege liier dem Gedanken zu gninde ein Ausdruck

wir qui cH taim oder eiuxmoäi ui, und insbesondere darauf auf-

merksam .gemacht, dais sich deshaltj derselbe Conjunctiv so oA

hinter diesen Wörtern und ähnlichen finde. Diese AnfiafinuV
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wdse, weiche seit Zun p t , der in seiner Chramnalft S. 6S6 dieeen

Conjunctiv besprochen, dabei aber vieles nicht znsammengehdrig^e

durch einander gemengt hat, gleichsam tradilitinel geworden ist,

mag iniH>fern richtig genannt werden, »\s sie bei den Stellen, in

weichen dieser Coiyancliv angewandt ist, allerdings zutrifft; allein

es bleibt eine ebMo grofse Anzahl von Relativsätsen mit dem

Ifldicativ dbrig, in denen die nftmliche Umschreibung nicht nnso-

iftlsig enteheint. Bs kann also dieselbe nicht als sicheres Erite*

rium fiir die Anwendung des Conjunclivs dienen, und es wird

demnach raihsamer sein, den oben angegebenen Zweck des

Schriftstellers zu beachten. Warum aber in dieser Art von Rela-

tivsitsen die lat Sprache gerade den Conjnncliv eingeführt hat, *

das wird sich ebenso wenig beantworten lafeen, wie die fihnlicba

Frage, warum im Folgeeatze mit Mi und in den Cansalsilzen mit

(juum^ obgleich sie thalsächliches enihalten, der Sprachgebrauch

sich durchaus für den (orijuncliv entschieden hat.

5. Aus dem Griechischen entlehnt ist die Anwendung des

Conjonctirs in denjenigen Relativsitaen, in welchen eine Tbatsache

als wiederholt dargestellt wird. Sellen, obgleich nicht ohne

Beispiel, ist dieser Conjunctiv neben dem Praesens, viel häufiger

dagegen neben dem Präteritum. Cae». b. p. IV, /. Reliquie

ifui domi m an aerint^ te afque illon aitint. Beide modi fin-

den sich neben einander Cae; 6. g, F/, 20, OaUorum magUtrit^

Ins, quae rita §unt^ oecuUimi; guaegue e$w imi

iuäicavßrintf muUüudiM produnU, ib. V/, M Urt negve

homini ntquüpertte^ quam e0n9pe»erintj partum, Nep. F,4,

CSmoni quotidie tk eoena coguebmtur^ ut quo» i/wom^

to» vtf//sact in foro, omnes dri-arnret Cic. Brut. SS. in

Uortensio fuit memoria (anla, ut quae secum eommentatu»
essel, ea sine scripta verbis Hadern redderet, quibut co§^
tapiaaei* Dieser Begriff der Wiederholung ist es auch,

wegen dessen soweilen in den mit dem verallgemeinemden Relativ

beginnenden Sitzen der Conjuncliv angewandt worden ist. Z. 6.

Cic. de orat. UI^ 62. Conformatio sententiarum permanef, qui"

b u g n q u e perbis u(i vei i g. Lic. XXXI, B6. Eleplianti

tutum ab liogiibus^ quacungue inceäereni, agman prae^
bebuni. MdcIUfMi^ Quamtungue Hetornumu preken*
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4U$€if trIMmi mHH iubehai D«lii Jcdocli diMnr ConjonctiT

im Spracb^braoclie niehi als Regel belraohiel worde, dafSr fprid«

die bei w«tlem grofMre Zahl yon Stellen, in denen aiebl mir

neben dem Pj asen?, wie Cic de orat. /, 27. Qtti nemel p e c c

t>it in ffettit {ootl^ av aiKcmr])^ tton condnuo exhfimatur ne-

seire geslum^ sondern auch neben dem Präteritum die wiederholte

Handlung durch den indicaiiv angedeolel wird, a. B. hin* r, ff.

Wrimipum Ubmro»^ tfui MCimUim videkmiur pruteetterey er«-

diBbaL de* de urai. J; 98» Ad qumm guem^tte arim pw*

tabat aptitm ease^ ad eam impellere atqve horlari solehat'

Cic. off. /f, /. Tantum erat phHosophioe loci, (jiiantum tu-

perfu er dt anucorum et reipublicae (emporibus. Caes, b.

f. Il/f 4. Sed ne emide qiridem eim» tod, ubi eon$iiterBlf

tsUnfumdi faeuHaa dabmiur,
9. Ea gibt endlkh eine Ifetige von RelaUvaSIzen, in dcMl

der Conjuncliv wie der griechische Optativ mit av als aiffdUi

potenCiali» ZU faf^en Ist, \\m\ (1es*li;ill) anirewandt Mird. weil der

SchriflMlclIcr die Sache nicht mit unbeding;ler Gewissheit, sondern

nehr im Tone der y«rmu(ltung als möglich und wabrscheia-

11 nk darstellen will. Man (Iberaelat im Dentseben solche SiiM

tech mögen, können oder Partikeln wie etwa, vtellelcM

a. a. Wenn CVr. PMi. Ily iO. sagt! Bho tempora inciderutUy

iftHbu» alif/nid contra Catsarem Pompeio ttua»erim^ gef*"

t h e n haben mag, so gibt er damit die Sache nur halb za.

Caan. b. f* F/, M. MuUm in a/lmi Ueregnia genera fitrenm

üasct M/eMI^ fif#a reiiquH in heU tiMa non Mint (TielletGlit

nie gesehen sind). IAü» XLU, ii. Eumenes ut Romam 9b-

n/r, e^e^phn cum taniü h&nore, t/^iantHm meriOi eh»

CJciiilininret (klauben mochte) deberi jxfpuluit Romanut.

de. ad Quint, fr, i, 3, 5. Amici partim me deseruerunt, gui

in meo reditu forta»»e repreheMionem Md sceleris pertimei-

0 0ni, Cic. BruL 60. Num quis, eui quidem eüg ndi pstsdsi

essei, fuengumn bis dnt^nebaif Beinahe regelmüstg ist die-

ser CönjunctiT in den einschrftnkenden I9äl2en fwed oder qusM'

Htm sdam^ cognonerim^ legerim u. n., welche man Behanpluri<reii,

die uran nicht mit völhj^er Gewissiieit au>*«prechen kann, aitziilni "

^egt, Z. & de. fin, W, /. Epicwrus se uhm^ quod scis»»
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sapientem profiteri e»t aum$. Cic. Brut. 41$. Omnium oratorum^

quoM eil uid ein c o p ti o r e r i m , sointinsfimum in dicendo iu"

dico Q, S&rlorium. tb, Heferiae sunt Caionis oratione$ ampliuM

eenium quSnq^taginta^ q»a$ ^iridem invenerim aut le^erimf

v0rbi» et rebus iltuetribug» Sogar in der Phrase quod eoMmi,

t, B. €He. de erat, IL tt. Antiquisnimi qaiäem eunt^ qu&iiUk

quidem scripta constent^ Pericles et Alcibiades , ist ohne

Zweifel wol in demselben Sinne der ConjuncUv einigemal ver-

•ttcbt worden.

Anm. 5. Er kann nicM fehlen, daf* bei einer Safzrorm, welche ^
vielfache Deutun;:pn xuläfst, uns gar manche Stellen aufstofsen, in denen

es völlig sweifelhaft bleibt, welchen von den eben angeführten tsrkl u tings-

gründen mau geltend ni'ichen soll , indem eine verschiedene Auffarsung

derselben möglich ist Ctc. ad Quint, fr. /, /, S. Qut potes in eo ge-

ficre homtnum reperire, qut pecuniae cuptdltate ndductt careanf ifs

rehus oninfhMs , a QUibus nns dicutsi es.9e nrm pnssu/nus , fr nufem,

(iliennin liotnlnem , ament ex animo tic non sui cfunrnodi causa si-

muient? Man konnte sagen, der Sinn der Stelle sei nuiit tnter pro-

tincfalps sunt, qui te (unent und der Conjuncliv mrh \r. 2 zu erklnicn;

aber nictit vt-rwerflicli, wenn auch etwas ferner iiegiMul, w;ue die Erklä-

rung, wenn ich den Conjunctiv auf Nr. 4 zurück fülirti'. \Vif'(lorum finden

wir oft zwei l^eiativS'itze 7.u5ammengc!;t(>lli, in denen bei riiiLin bchc ubar

gleichen Verhältnisse dennoch ein verschiedener Erkl.n ungf-^rund desCon-

junclivs aniuwendon ist, wie wenn Clc, ad Qttfnt. fr. /, /, 4. i\t'(juc

eiustnodi partem yeipuölicae geris, in qua Forluna da m ine tu r, scd

in qua pturimum possit ratio ac dUiyentia sagt, wo oEfenbar der

erste Conjunctiv dominetur auf den negativen Satz neque geris zu be-

nähen, und naeh Nr. 1, der andere aber naeh fir. 4 lu erltliren ist

Aueb gehen die Sebrinsl eller telbsl da, wo das Saehverbiltnis dasselbe

ist, snweilen von dem IndloaliT sam Conjunctiv über,. und umgekehrt

i

s. B. etc. ad Quint, fir.i, /, 5, Nime eero ea pars tibi rei pubiteae

eemmissa esi, m gm mu nuUam mti perexi^wm purum Farnma te*

met, et quae rnitU teta im tua virtute ae moderatione taUmt pesUa

esse Pideatur, denn nicht unpassend ist es, wenn Cicero in dem lets-

leren Satse dem Oedanken dieselbe Nuance gibt, welche Nr. 6 angedeutet

bL Niebt so leicht wird man angeben können, wodurch sich diese

beiden SSIze unterscheiden, Cte, ad Quint, fr. i, t, S. ke mihi quidem

etdeutur JUtv eemia esse refereudu He, quipraeeunf aiiis, ut ii, qui

erunt tu eerum imperte, eint quam beatissMt und gleich darauf

est autem non tnodo etue^ qut eoetie et eteOiuSf Sit eftam eiut^ qut

eereie, qut mutis peeudibus p r a e s i t, eorum, quitms praeett, com--

modis utmtat'que sercire. ~ Endlich fehlt es auch nicht an solchen

Stellen, in denen wir in Folge einer eigenen Auffafirong, welche sieb der

Digitized by Google



7t8 üeber die AuWtiuUuug des Go^jimcUvs im Ut. BttlativMUe.

Schrillstellftr gostettan iBoeble»-dflii ladicativ 44 gewtit W«d, «o Dach

deD oben aurgestellten Grundsätzen der Goqjuncttv, und umgekehrt dieeer

da geaetxt tot, wo wir den Indteati? erwarten. Bei Cfe. ^ //| ^» //»

geht guae aä tUam tuendam p er tine n partim $tm$ Htapima,

parüm MfmaUa voran, und ao folgen weiter fort immer bidieative,

mit Ausnahme eines SaUes, earum rerum, guae noeeant ei ob'

9intt tadem est dMtio, wo der Conjuucliv befremden mufs. Nicht

weniger auffallend ist der Indieativ bei de. ib. /, 90, Sunt Ais aUi

mumm dispareSy qui nihii ex occu/io offenäum putani: itemque

alii qui quidvis perpetiantur etc. wegen des danclien stehen-

den Conju^clt^s. Bei Cic. Mar. 3. yarn qnnd legem (ff* nmhiht fJifi,

cerfe itn tnli , u! eam ,
quam inihhnet ipsi tarn pridem tu l er im de

citiuin pericuits defcndendis, non ahiogarem^ ist der Cunjunctiv tii'erim

vit lU'K Iii wegen seiner Abhängigkeil von ttbroffarem gcbrmcht u !»rdcD,

Dagegen weifs ich für den Conjuuctiv bei Cic. Hruf 49. fria siiuf, fit

quidem egu setdiOf quae siiit efflcienda dicendo, keinen annehmbarea

Grund auszusinnen; denn kruger's Erklärung lat. Gr. S. 8d5| der Conj.

habe hier darin setneu Grund, dafs ili« Eigenthumlichkeil der /m
bezeichnet werde, wird gewi&s uieinaiui tut rnlili^ haiUn, der htdcnlJ,

dats diese EigeuUiumlicbkeil erst in den folgenden Sätzen mii tu auge>

geben wird.

C J. G r y s a r.
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Zweite Abtheiluiiir.

Literat iisclie Anzeigen.

HoiiMr*8 Diade, erkifirt von J. U. Faesi. Erster Band. Leipzig,
Weidniann. 1851 (ani der Sammlung griechischer und lateini-
achar Schriftaleller mit dentadieii Anmerliungen herausffejsreben
van Haupt und Saoppe). 4S2 8. 8. — i fl. 80 kr. CM.

Nachdem früher in dieter Keilschrift die Faesi'aehe Ausgab« der
Odyssee ausführlicher besprochen worden ist, wird es nicht oöthig leili, auf
die Behandlung der Hins von demselben Hrn. Vf. näher einiogehen, Eunuü wir
wol nicht ohne Grund voraussetzen dürfen, dafs diefs «weckmäfuige Hilfe,
mittel zur Erklärung der lliade sich schon in den Händen vieler Leiar
dieser Zeitschrift befindet, und dafs sich daher bei diesen selbst schon ein
Orlheil darüber gebildet hat Es mag daher genügen, hier mit kuiMD
Worten auf diese Ausgabe hinzuweisen.

Wie die ganze, so rüstig forUschreikndf Haupt-Sa uppesche Samm-
lung ihre hauptsächliche Slaikc m der gesunden Erklärung des Worlsin-
D«8 und Zusammenbanges der allen Autoren hat , so mufs auch an der
V^irliegemlea Ausgabe diefs Verdienst anerkannt werden. Obgleich für
die lliade etwaa oiehr als für die Odyssee vorgearbeitet war, fehlte doch
fQr dae ganse Oadieht ein CommeoUr welcher den Ansprüchen der Wit-
aenaeliaft genüge. Zar Ausfüllung dieser empfindlichen 1 Gcke hat Hr. P.
sioen daakenswertlMD Beitrag geUsfert, indem er dabei zu-i(»ich für das
Eadorfbis der User, fQr welebe diese Samnüung zunäciist bestimmt wt.
trefflieh gesorgt hat.

Die Einleitung (8. 1-35) vsrhreitat sieh Ober die Entstehung und
Fortpflanxuog der lliade unter Voranssstiung dea fiber die Odyssee ge.
aagten. Hr. P. nimmt, wis firuher Tom Ref. ausgeführt iat, in der home-
rischen Frage einen sehr posiUfsn Standponot ein, nnd hilt denselben
auch hier fest, doeh nicht ohne iiedeatende Zngesllndnisse an machen
Er ist nämlich der Ansicht, die lliade aei «orsprOnglich in der Form ein^
seiner Lieder entsUnden und erst spSter — vielleicht nach swei labrbun-

a«l»dirlft Ar di« 5*t«rr. O/mn. m% IX. Haft, 4g
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7S0 Honier'8 Iliaile, erkl von J. 0. Faesi,

derten — nacluJera inzwischen schon einzdne Parlieen verwamllcn In-

balteiä und vioilficht auch durch dcD ürsprtiug zuHamrnctiRi liorend sich zu

kleineren ganzen vcrliuuden und — wie von selbst zusammenge-
funden hatten, von einem Einiger und Füger mil BewuTslseln unil

Plan zu einem ganzen gemacht worden.^ Diesen «Kiniucr* untersi heidel

Hr. F. immer sehr bestimmt von dem Dichter, nimmt aber bei diesem

wie bei jenem an Unebenheiten und Widersprüchen keinen AnstoTs; so

heifot es S. 6: «wie eollte es dem Bewurstsein des Dichters oder auch

des Einigeft klar YorsehwebeB» daft eine Person in dem bisherigen Ver-

laufe der Darstellung noch oioht vorgekommen seit* Ret gesteht aber

sieh von etnen IHohter oder Eini^r« der ober sein eigenes Werk so wenig

im klaren ia^ keine Vorstellung machen su kennen. Anderweitige Debet-

st&nde in der Anordnung des ganzen werden S, 34 durch die Erwägung

beseitigt, «daJii das Gedicht nur tum mündliohen Vortrage besrimmt war,

dalk aber der mundliche Vortrag nie das ganse weder umfafsen konnte

noch sollte und daher die fiberaiarsige Anhäufung des MAbs kaum je

einem Zuhörer lum BewufiMaeio kommen konnte«* Hit einem Worte, die

gegen Wolf und Uoiimann so scharf behauptete Einheit aerrinnt dem Hm.
VL wider unter den Händen, und seine Ansiuht unloncheidot sieh tob der

Lachmann's wesentlich nur darin, dafs dieser Yersucbte die Fugen der

ttcammeogefägten ijeder nachzuweisen, wahrend Hr. F. auf solchen Ver>

such vorsichlend filwrall zu zeigen bemüht ist, dafs die Zusammeiifugang

iinigertiarsen geluufren ist. L, gieng immer darauf aus vollendet schöne

urspivngtiillS Lieder aufzuspüren, Rr. F. hebt dagegen den Zusammenhang

des gegebenen hervor, jener suchte gleichsam die Ehre des Dichters, Hr.

f. die des Einigers. Von Lachmann's Ansicht liegt sogar die Annahme

einefl persönlichen Homer nicht so weit ab, ah eines Dichters, wie ihn

das Altertum vcrehrlo und des Hauptes einer Sängerschule; Hr. F. ist

solcher Ansieht enl-^rhieden enigeirrii. Doch lief, versagt es sich um so

mehr die«»? netif^tc \N i ndung jener i»hiloIogiscl)»'n Kernfrafze n'ifif^r m er-

wncpii, da neuerdings Hr. Hoffmann, Verfasser der Ireflflichcn Onnestimies

Homericae in der , Monatsschrift für Wifsenschafl und Lileraftjr» (April

t8f>2, S. 275 ff.) auf eine sehr ansprechende und über«>icbtlicbe Weise

den jetzigen Stand dieser Untersuchungen dargestellt hat.

Herrn F's. Einleitung enthält überdicfs viele tretiende ncroerktingen

ober die sittliche Anschauungsweise der lliade im rnlersdiied von der

Odyssee, öher die GoUer der lliade und über in uu lies andere. Freilich

luidel sich (I iroiiter einzelnes, wogegen w ir Reilenkcn nicht unterdrücken

können. So äsi v\ol S. 8 der Ausdruck «Uohbeit der EmpÜndung' in Be

zug auf die ili.ide zu stark aufgetragen. Macht uns doch der Herausgeher

selbst uAers auf Ziige der edelsten sittlichen HaUung aofiaiierksam ; und

an tiefer Emp6ndung zugleich und psychologischer Vahrlieit möchte kein

Wort d^r Odyssee jenem desSSngers von IL T, 302 ItAt^ontlw x^^oei»
ofpthr & ttvxmv rnf^/ htt^trj gleich kommen,— S. 7 fSItt uns der Aus-

uch auf den CuHus der Demeter sShen wir in der Hias erst im werden.
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Das folgt doch schwcrhch lUiaus , »I.irs Ueineter beim Horoor im Hinter

gründe steht umi nicht zu den olympischen Göttern gehört. Zwischen

den Göltern des Cullus und denen des horoeriscbeu Olymp ist olTenli.ir

eine grofse Kluft, und wir f?! iiihen, unsirr Mylhologen werden der [»emeter

ihren ur.illen Cullus gegen Hrn. K, vei Ifh idiiren —
• Auch uegen die Ein-

theilung des Gedichtei iu drei Uaupttheiie Ii Ise sich manches erinnern.

In Bezug auf den Schauplatz der Handlung schliefst sich der Herausgeber

der Darstellung Weickers im Rhein. Museum ao, Dia FQrchhaimner'sciie

Karte ist il.ii)ei nicht berücksichtigt.

(d der Keststellunij des Textes sclilicfsl sich Hr. F. auch hier an

Bekker an, und ist auch \nci- sehr vorsichtig iui verwerfen einzelner Verse.

Sniue Grundansicht über den Zusammenhang des ganzen Gedichtes macht

sich auch bei der Erklärung der einzelnen Stellen in der Art geltend, dafs

er QI>er«ll tiefer greifeode kritische Bedecken su widerlegen sucht, tu

der Erkl&ruog selbet ?erw6ist er an UDiibligen Slelleii auf die der Ödye

eee, eia IQr iliii aelir erklirlicliee VerlUi^eQ» wai jedoch IQr solche Schu-

ler» die die lliade for der Odyssee oder aiiischUefolieh leaen — wie es

der OrglMlieeXiMieeiitwiirf anordnel ^ viel unbequemea hat.

Id Besuf auf die drei ereteo Bücher komite Hr. F. die yortreffliehe

ITorarbeil toq Nägelibaoh benalien; in rieten Stucken etimmeD oatüriich

die beiden Erklärer überein. Vf^ dieb nicht der Fall iat, mochten wir

indeti oder Nägebd>ach den Vonng geben » i. B. in der Erklaroog tod

ji 291 covves« et w^Q^iofm^ evs^ea ßin^iatn^«^* Die DehereetauDg

velche Hr. F. nach den Vorgänge anderer von dieeem Verae gibt «fliefsen

ihm die SehoMboogen deswegen so geläufig vom Munde?* eebeint uns

geraden ungriecbisehi denn nv^taad-at in dieiepn Sinne mit n^o^ioo-

aiv zu verbinden» dagegen sträubt sieb eben so eelpr die Bedeutung des

V\'ortes als der Aorist. An dsm asra^ eiQfjfiivov ieQ09iovciv sollte man
nicht so grofs^n Austofi nehmen; gibt es doch so viele vereinzelte Vor«

baiformen beim Homer. Auch die Wurzel ig ist im homerischen Imper-

(ecl ^ov in die 0-Conjugaliou hinübergezogen. — Zu A 426 macht fir. P.,

wie öfter, eine un lliologische Anmerkung, In den Worten Zfvg yäg

'Slitiavov f*fr' u^viiovag Ai&ion^ag z^^^^S f^ie Präposition ig

mit in übersetzt werden und aul einen physikalisch-astronomi.schen Sinn

dieser GollfiD i^cn in <ten rr Aethiopea*' deuten. Allein ig findet sich zur

Angabe derRichtun^j beim lluiner auch da verwendet, wo diese nicht auf

das innere gehl z. B. in den Verbindungen it*'ldj)Vj ilg "ihnp, ig Hvlov,

wo sie dem deutschen nach, und ehenso in Verhindung mit Pcrsoncn-

nanj^D, wo sie dem deuUsclien zu entspricht: 'Ayafi^uvnva diov, tA-

9mif iff dionoiviiv t^riv. Mögen wir al^o üütaius' -lis Ort oder als

Person Cafsen , in keinem Falle 8ind wir gi>nothigl ig mit in /.u über-

selxiiu, — Mil Uuiibl dagegen weicht Hr. F. von Nägelshach iu Bezug auf

das viel besprochene ayytUrf» (F 206, d 384) ab- Wenn wir das ana-

log gebildete männliche iSubsUnUv ayyfUtjg annehmen, ersparen wir uns

nehrer« booiist seltsame Coastructioneu.

4b*
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Homer's lliade, erkl. von J. 13. Faesi.

Die etymologischen Bemerkungen hatte der Herausgeber schon im

swdten Bande der Odyssee sehr ermäTsigt. Dcnuocb finden wir hier wie-

der maoebe übcrflüisige und falsche. Ceberflflrsig ist sicherlich die Be-

merkung ZQ B 130 iniMVQOi («Beiknaben, Beimannor'*) , da in diesem

Falle die zwcirellose Etymologie d.is Vorständnis des Wortes nicht fördert.

Dip daran gcknupfto fk'nierkunp über den [Unterschied von ^i?r/xoi'(»oi und

avatiaxoi ist iht-iU in sich nicht ganz stichhaltig, theils für den Uomer

gleichgiitig , da ov^ifiaxog sich bei ihm nicht findet. — Zu F 238 tref-

fen wir eine ctynraologische Deutung von %aa(yvfjtog, naatg soll — wie

auch Benfey annimmt — ursprünglich Leib, %uG£yvr}ro^ also wie aSklqto^

«auä deui^^t llien Mutterleil) (geboren* bedeuten. Dem steht alier der Gchr.iuch

von o xaffis Bruilcr umi 77 xafftg Schwester enl^egeti, und was vollends

die Zusammenstellung des Wortes mit der Wurzel yu (ytyaa) belriflfl, so

ist diese allzukului ; denn wenn wir so ohne weiteres Tenuis und Media

gleich setzen, verschwindet jeder feste Boden für die Etymologie. Eine

andere Etymologie von xacts, netciyvrjroq hat Ref. mit Hilfe des Sanskrit

in der Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung Bd. 1, $.31 ver-

soebt. — Zu J 165 wird mftimfiw mit «xav^iumt erkl£rt und richtig

mit cqfo^Qos inMmflMmgebracbts aber es mit «xev^«, evovd^ lu ver*

bindeo verbietet eine besonnene Etymologie. —> Uetpv^mw soll oaeb der

Bemerkung zu A 176 onomatopoetisch sein. Allein wenn wir an XutpvQov

und den Zev« Jeupv^nog denken, Worte die doefa so gnt wie 24m« da-

mit verwandt sind und dann das skr* tatk, ergreifen , hintnnehmen, so

wird es sweifelball, ob wir darin einen Natorfamt haben* Oeberbanpt

wird die Sprachvergleichung die Annahme sogenannter Onomatopoetikn

bescbrSnken} denn wenn auf diesem Wege uns der Blick in lahrtaosendo
'

eröffhet wird, wlhrend welcher sic|i die indcgermaniscben Spracbeo bildeten,

werden wir weniger geneigt sein, junge unmittelbare Seballnaohbildmigen

voraussusetsen* — Das seltsame ft>oyoax6-Kog (270) wird mit aaxsgnnXog

verglichen, mit dem es doch nur ober£lachUche Aebniichkeit hat, da

das eine regelrechte Bildung ans dem Stamme caxig ist, jenes aber

aas .dem gangbaren Stamme ftovo sich nicht erklären lilst. Vielleieht

roufs man eine Nebenform to iioyog mit dem Stamme lutftg arniebmen

und das o der tweiten ^ylbe als eine Art Assimilation an die anderen

O* Laute deuten.

Die Sacherklärung ist vom Herausijcbfr nn vielen Puncten bereichert,

10 zu Af 4, wo das schwierige noUfioio rigag als Regenbogen L'cdputet

wird. Die angezogenen Stellen maciirii das sehr anschnulich. In Bezug

aber auf einen anderen schwierigen Vors derselben Üuches nämlich V. 51

können wir Hm. F. nicht ganz beistimmen, tp^av idy Tttttt^ov inl

xdtpffm no6nT}d'ivTfg, tmtiiig d/' 6X(yov ftftfxt'aö-u*' erklär l er acli<" Fufü-

kSmpfer zogen den Reisigen weit voraus, nachdem sie sich am Graben

geordnet, die Wagenführer aber folgten ihnen nur wenig nach.» Einfacher

Qiid dem häufigen Gebrauche von tp^avcD mit piadicativem Farticip ge

m£fiier scheint es mit Schol. A zu erklaren : i-<p%u<iav %ata nolv ot n^ok
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Sleru,. GruoUnfs eiuet OramiuaUk tür ruiii. DicbUr. TSSI

vovg imnU^ w^tmofimH i«^ «^9 ta^Q99 d. i. die Fabklmpfer (m Ih-

rem Eifer) hatten sich viel früher als die Reisigeo (mit ihren Wagen) am

Graben aufgestellt; die Reisigen aber folgteo daon (naehdem jene sich in

Bawagnng gaietil) in kortar fintfomang nach.

Dafa dieaa wie anden Tersebiedanbeiten ini Veratindnisaa ainaalnar

Pnnota der Anarkananng das Buehea im gansen keinen Abbroch Ihne, be-

darf wol kaum der Bemarkottg. Wir wünschen demaalban achlialilieh dia

wallaata Varbraitung.

Prag» fiaorg Guriiua.

Grandrits einer Grammatik für römische Dichter, zum Gebrauche

fdr Schulen, von Dr. R. A. H. Stern, Prof. am Gymnasium
tu Hamm. Amaberg, Grote, 1851. 130 S..8« — 12 Ngr.

SS 48 kr. CM.

Die lateinische Poesie, wie sie seil dem Augusteischen Zeitalter im

V GegensatE zu der alteren mid einfacheren sich zu einer gelehrten Kuuät

poesie gestaltete, wich im Ausdruck durch Aufnahme veralteter, neuge-

bildeter, weniger bekannten Wörter und Phrasen, durch freiere Conslructions-

ftirmeo, namentlich solcher die aus dem Griechischen entnommen sind,

durah k&hnara lladaweodungen und eüie eigentbomlieba Gompneition dar-

gaatalt von den Qasatian der gebildeten Prosa ab» dafa aehon Quinttlian

den poeliseben Stil als alwaa dar Proaa dnrehaoa enlgegengesetataa be-

traeblala, ünd das varmangan dar einen Stilari mit der anderen als böehsl

feblerhall rügte. Man rnofi wirfclieh augaben, dala kaum hi einer anderen

Spraehe der Dnlaraebied awischen der poetiaehea und der prosaisehen

Dietion ao aalfallend iai, wie im Lateinisoben t wenigstens wenn wir die

der besseren Zait aagehörigen Sebriflaleller in*a Aage faben; denn epfiter

iat die Vermisobang beider SUlarlan niebt ausgeblieben. Naoh dem Wi-

deiMeben der elaasisohen'SCadieii nahmen dia Philologen diesen Onter-

SjDhied bald wahr» nnd die Henge von Observationen über den latainieehen

Stil, walehe eeit dem i6ten bia in daa letate Jahrhunderl hinunter er*

aehienen aiad^ haben es häufig genug eben mit aolohen Aosdrucksformen

w thoo, welche der Diohtersprache angehören, and insofern sie in pro-

aaische Darstellungen aurgcnoinmen worden, von ihnen ala fehlerhaft be-

zeichnet sind. Die Bearbeiter der lateinischen Sprachlehren und Wörter-

bücher — selbst das von Forcellini macht keine Ausnahme — haben

diesen Cnlcrschicd weniger beachtet, und dadurch in Bezug auf Zusam-

mensteilung und Auorüiiun>; ihres Materiales manches verfehlt. Insofern

war es für die damalige Zeil kein unverdiensfliches Onternehmen, dafs

Ch. Dav. Jani in seinen Ub. IV artis poeticne latinae. Halae, i774.

eifie Art von Theorie des poeüsciien Stiles aufstellte. Das nach der l i>o

jener Zeit etwas l)reit angelegte Buch — es hal 754 Seiten — ist so

eiugerichtel. Die Froleg. S. 1 — 68 eulhalteo eine kurie üebersicht der

Geschichle der römischen und neulateinischen Dichter, und darauf folgen

Digitized by Google



7i4 Stern, Örundrif« einer (ir«miiMttk (ür röm. Diehtof.

die Rugelu der l'rosodik uud Metrik. Das erste Buch 8. 69 — 28ä tst

uberschrieben grammoUea poetiea ; denn darin wird iiaolig«wi«Ma, io

welchen Ponoten tieti dflf poetisehe Sprachgebnueli von dem proMtoohen

io der Orthographie, Pormeidelif« uhd bosöndwi im syntalrtllcbeii «ntar-

8clMid«t WA M ffifrlm dtr brantflibartl« fSMü des eeniM Bvdiee» rnid

fOr niiMre tSottlUobea Of«i»aliker ia 8eMig auf dee^ wte sie 5lMr de»

poetiieheD Spreohgebraneb gengt habeo» eine wahre FafMlgrulia geweeen,

wie man echon an den aogeffihrteD Beispielen siebV die meisteas aasiani

enlaommea «ind. Auch Hr. SL bal den gansen langweiligen Piseas 8. 114^

. wo er die A^jeeUva, die statt mit dem Gemndiuro mit dem Infinitiv var*

bnnden werden, wörtlich aas Jaoi S. 140 ausgeeebrisbeo. Wir wiaasehen

aber auoh selbst dieser belkereo nad allerdings vielae noch jelat brauch-

bare enthaltenden Abtheilung keine neue Anflage oder Omsrbeitmig. soboD

wegen der unleidlichen Ausdehnung, noch mehr aber wegen der geistloseD

und mechanischen Behandlung der Grundsätze selbst. Die sweite Abthei*

liing, S. 285— 590 ist betitelt 4e efeffoniia Mmatitqne earminit. Sie

enthält die Lehre ?oa den Tropen and Figuren» und einige höchst man-

gelhafte Alldeutungen über die poetische Structur und Compositioo. Wae
über die penuMtat poeUcae dictionU vorausgeschickt wird, ist eine Samm-

lung von allerlei poetisclfen Phrasen, und erinnert uns unwillkürlich an

die Zeil, wo die lateinische Versmacherei vermittelet solcher Snmmlurüjen

mit «um Unterricht« cphorle. Dasselbe gilt von Alth. III, S. 521 —^(i^i

betitelt roi^/flr epUhetm um. Denn in f!er vor inccIiciKirn prolusio de rieteciu

epUketorum wird weiuu' Auskuufl gegeben über die Natur und di ii tie-

brauch des poetischen hpilljetons, dafür aber folgt ein IkkIisI nut/loses

prnmtuariwn mit 200 Colurauen poetischer Vor^boln. Noch unbedeuten-

der ist, wie schon aus dera Titel zu entnt tniK n, liö. IV mit seinen imU-

ces heroum ütiine dnirutn, item fnbularum veteruta etc. Wie lo den

meisten Büchoiti .m.s jener Zeit iimlcu wir hier eine Masse von Beispielen,

die nach äulser^t flach gegriffenen Normen zusammengestellt sind, licu

das auffinden durchgreifender Grund!»äl7.c uud Erforschung der wahren

Natur der poetischen Au^idrucksformen war es jenen Leuten nicht so tboa.

Wie jetct der Staad unserer Sprachfoncbang und Exegese ist, rei*

eben wir mit lololMn Bachern nicht mehr am. Bs male fieimehr, wenn

einmal eine Hodegetik sor Dicbterlectfire gelieCsrt werden satt, diaes, «m
ihrem Zwecke su genngeo, folgende BiariehtaBg haben. Die JWsahwaisung

dessen, worin die DiohtenpraelM in der Fornenlehrs and im syntäkti*

sehen abweicht» ist das weniger wichtige, nad es. ktonls dieeer TheO

sogar, wie es bis jetit gesebelMa, in unseren Schnlgfammatikeh in trag-

mentarisehen Bemerkungen an den passenden Stellen angebracht arardcn.

So wie wir, um die Oesetae der tateiniscihen Proea so Terfollstandigen,

der eigentlichen Orammatik noch eine Stitislik beisogehon ans gewöhnt

haben, so, dachte ich, sollte man, am den Stil der Dichter nach allatt 8ai>

ten hin an erklaren, jenem syntakliseben Theile eine ^aetisabe Slilisllk

beilligen. Als die wichtigeren Capital deraellwn sleHen sich, wem man
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Stern, Onudvib diMr Gramaiitik iQr rdn. Diohter. W
da« charakteristische tier HichUTsprache in's Aui^e fafst. folgende heraus.

Üi« Poe«iü hat eta weil rtichcrua Wurlermatirial m verwenden, als die

l'ros«*. Eine Äleuge von poülischen Wortcm sind in der l'rosa nie ui Cur»

^ckommeu, und wider andera erhalten la der Poesie Bedeutungen, welche

Utr i'rusa fremd hiiiii. insbesondiTu linden wir die synonymischen Unter

schied« der VVürtcr« wie wir sie in der l'rosa aufzufafeen uns gewöhnen,

bei den Dichtem häufig verwischt» und dadurch eine gröfüere Preihdt im

Gebrauch« uad in der Verbindung 4er WArter herbeigeführt IM« AiiMi*

Img 4ef diehtociiehea Voc^hete boA dere« BdiüfiMg geborl dem Wörter*

huehe «ni eher die'tHgeiiMiiira QrmKleilge^ oeeti denen hei der Deutung

dmieihen ga fitfahren» wife« lunlebel hier aufconehmen. Denn mufote

eine Onlenoehing uher den didileriiebeQ Oehnneh aiamllicher Dedelheile

feigen, wid hier otehgeirieeen wrrden i. D.» wetehe elgenthSmlleheH

Punctienen die Diebler dem DnhetnnliTn inUMUeo» wie e^e kn Oehrauehe

der Appeeitie« ferfahno, welche Dedenttuig hei ihnen dae Bpitheton hai,

piid aholiohee, Mr winhtig fit evoli die KenniDie der peetieehen Phra-

eeotogie. Wenn a, D. Soms ntalt dee preaalachen «sMter mtM PtMor
den.iuedmek mäUmi Ardw» wUarm Hrii€9 gehrancht, ao wird man ge-

wiM naeh dem Sinne dieeer Fhraae fragen, und eie auf einen mehr ge-

wöhnliehen Auadmck »ficliinflUtfen enohen. Dee eieht man echon an der

Praxis unserer Interpreten. Man aage niolii, einige Uebung (Ohre recht

bald aam Verstäuduisse solcher Ausdrucksformeu , selbst der am meisten

vea dem gewöhnlic^o abweichenden $ denn dasselbe wird jedenfalls grös-

sere ßestimmlbeit gewinnen, wenn man grundsatzlich darlhut, wie die

Dichter in der Bildung derselben verfahren sind. Weiter iiäme die eigent-

liche elocutio poetica an die Keihe, und zwar müßtte sie nach zwei Sel-

ten hin bes|>i()olien werden. Eiumal wäre hier zu reden von der poe-
tischen > i orui, wie i, W. der Dichter zwei >älze, vvMlrhe im Ver-

hältnis des Grundeü und der Folge »tehen . nicht durch quuin nd<T itn,

Uif soiidern lieber durch el verbindet odeir ohne ille Cofijiitu tiou nehen

einander stellt, oder im Vergleichungsjiatze die l'arliktln <jue»uuiinodum

— ita häufig weglalit und atmliches, Daun njiilHle dir Art und Weise

besprochen werden, wie di<$ Vorstellungen vnn d, u i>iclileru

au fge fafst, und z. B. durch Nennun« des eni/.elnen stall du;i allgeinei-

ticii, durch häuiigure uml kühnere An w 1
1 liui|U' der liilder und Figuren

u. i. w. dieselbeD in mu^lichiit ansch tulu Ii«. IciHien eingekleidet
W üi di:ii. Selbst duu» eigeuthümliche vci v\ ( juIlh dti aus der lyivtho^ogte

entnommenen Bilder zu i>ym[)oli.srlien Aus>iiiU('ksly|K-n, das himieigeu zum
eiiiflecbten gelehrter Angaben, der minder oder mehi in den lateinischen

Gedichten durcbkliogcnde rhetorische lou, uud manche ähnliche Momente,

welche in dieeer P»esie als charakterisliseh hervortreten, geli<>reQ in dieb

GapitnL Bndlich wiie noch etwas zu sagen üher die Stractnr dee Satice

im Vene, fiher den Cebergang von einem Ijatae «mn andern» ond wie ee

mit der ComposiÜon einer Mehrheit m Bilden» und Gedanken in einem

gamen gehnllMi wird. Den leUtere iet beenndere vc« Wichtigkeit hm der

Digitized by Google



796 Slero, Grundrib einer Gnunimtik ffir rom. Dichter.

Erklärung lyrisciier Stucke. Dabei mufgte nun durchweg auf die griechi-

schen Miistor Runksicht gcoommeo werden ; denn daCs die römiroäMi Dich'

ter voQ dort manches entnommen, bedarf kaum einer Aodeutung.
\nch dicsf^m Piano ist bis jetzt noch keine poetische Grammatik

oder Stilistik bearbeitet worden. Doch fehlt es nicht an Vorarbeiten, in

denen bereits specipüe Theile derselben untersncht sind. Rpis'pielsweiae

führe ich an die Qunestirmes Mrgilinnae XLI, von W .12; n e r, im 4. Bande

seiner Ausgabe des Virgil, die Iheils syntaktischer , thcils stilistischer Art

Mind. Jacob bat in seinen Ouaestiones epicM, Hildhurgh. 1839, vorzugs-

weise das poetische Epitlidou behandelt, und io einer anderen Abbaudlung
dem poelischen Plural eine specielle Ontersucbuug gewidmet. In der

Schrift von küciiö, «über die Sprache der romischen Epiker , Münster

1840,* auf welche in einem zweiten Bande eine Syntax dur röm. tpikor

folgen soll, wird hauptsächlich dis poetische VoribelnM/^ieria) und des-

MQ FOfiBAtioiieii besprochen. Weit mehr Ausbeute vou ßei^pielen and

Notina aller Art liefern uns die Editoren der lat Dichter, besonders die,

welche es mit der Biegeee denelben tu thim htkmL Ale tSchtiger Ken*

ner der poetisoben Phrsieologie heben sich imter den Holllndem Jeans

Bronkhnis und die beiden Helnsine bewihrt Ans ihreo NoCcn

Ufsl sich manches hierher gehörige enlnehmen. Selbst B eo 1 1 e y' s florax

kann treHllebe Dienste Ihun durch den Beichtum von BeinpielcD, danh
welche er die poetische Ausdrnckswelse tu erkllren versucht. Ooter den

Dentachen hat in dieser Partie ohne Widerrede Heyne eehr viel geleisleL

Seine Gommentare xum Tibull und Virgil enthalten» wenn aaeh in einiger

Breite und In unangenehmen Widerbolungen , viele branchlinre Andeulun*

gen insbeiondere In^Beiug auf das, was- ich dichterische Biokleldong der

Gedanken genannt habe, und die Ciemposition* Desselhe gilt von Dissen,

der in seiner Ausgabe des Tibull die Beynfache Welse so sienilleh bei-

behalten hat. Fr. Jacobs, Blomenlese lat Dichter, besonders die tweite

AbtheUungy LQbker's Gemmentar zu den drei ersten Büchern der bor.

Oden, Horazens Satiren von Heindorf, die Spisteln von Schmidt e.

Obbarius, der Tibull und die Metamorphosen von Ch. Fr. Bach und

manche andere Ausgaben aui der neueren Zeil bieten Andeutungen und

Beispiele, wie ich sie hier im Sinne habe, in Menge. Selbst die Erklärer

der griechischen Dichter sind in manchen Puncten zu Rathe zu ziehen.

Um nur einen zu nennen , von wem ki>nntc man hefser die Gesetrf* der

Siructur und Com|io<^ttton eines I yrischen Gedichtes lemeo, als von Bovcl''^

in seinem Commcniai- zum Pindar?

Mit diesen wtnii;in Andeutungen habe ich nur im allgeraeinea

die Gesichtspuncte angeben wollen, von denen aus sich seine roehrfacheo

Aufgaben zu bestimmen hat, wer es unternimmt, den Sprachgebrauch der

lat. Dichter in einer umfafsendeu und das Verständnis derselben wahrhaft

fördernden Weise 7,u erläutern. Man erwarte aber nur ja nicht, dafs dieT'

in dem Büchlein, welches wir diefsmal zur Sprache bringen, einigermalü*

gmheheo sei. Der Hr. Vf. scheint es vielmehr selbst gefühlt zu
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Stern, Gnmdrifii «iaer OranUDtUk Ar Hiin. Diebitr. , 727

dafs er bei dem jetzigen Stanüputicte der lateinischeo Spracbfoi^chung mit

seiner Schrifl hinter billigen Anforderungen znrückgehlieben ist; denn in

der Vorrede erklärt er, mnn solle sie nur als finen Grundrifs oder

einen Versuch tim romiüclte Dichtergramoiatili. auzubabnea Letrachtea^ ein

fertiges System könne nur durch die Theilnahme vieler erstrebt

und ermögliobt werdea (?). OanuiMli gibt er ans oiebt yiel mebr

oDd beberes, als mso in den gröberen liteinfsehen SpnieUehren von

2ampt, Kr&ger, Ramshorn, Feldbaneeb n. a. bereila Bndet.

Die Bemerknogeo, welehe in diesen Biieiiem die FornMolelire nnd Synias

hindnreli swstrent find, hat Hr. St., die herkömnJielie Pafrang fiMt iiberall

beibebaltendt lusaniaieagetteilt und das eine oder andere Blatt allenfoUa

mit etwaa nhbreiefaeren Beiepielen ansgeetattet Die lat. Oraamallk Ton

Enddimann, die gerade IQr den poetieehen Sprachgebraadi ein eehr

reiehes Material liefert, selieint .nlebt bemitit worden in sein, und ans

den von dem Hm. Vf. ausdraoklieb angeffihrlen Sebriften von Wagner,
laeob, toene^ Baob war weit mehr sn entnehmen , als ans hier ge-,

boten wird. Weiter noteo will ich an einigen wenigen Beispielen zeigen,

dafs Hr. 8t. die alten trivialen Regeln beibehält, wibreod in diesen Büchern

eehon ein Fortsehritt zum beOseren geschehen.

Die ganze Schrift zerfällt in drei Tbeile. Der ernle S. 1 44^ der

prosodisch metrische Theil, enthält die in jedes Schulbuch aufgenommenen

Regeln über Frosodle und Metrik, und konnte hier um so fuglicher ganz

wegbleiben, da die Metrik und pooti-^rhe ^irnmmalik gan^ verschiedene

Disciplinen sind. Dagpfren vermifsl mau ungern cinir^e Andeutungen über

Wort und Satzslellung, in wehher sich die Dichter besondere Freiheilen

erlauben. Den zweiten Theii nennt Hr. St. den etymologischen.
Darin sind Bemerkungen, welche iheils zur Formenlehre gehören, theils

solche, die synonymischer Art sind oder sich auf die Vertai|schung der

Redetheile miteinander beriehen , wie z. B. wenn es S. 68 heifst : «die

Dichter setzen aus Neigung zum malerischen oder ungewöhn-
lichen belir oft das Adjecliv statt des Adverbs, wie Virff. Georg. IIJ^

698, Lupus nocturnut Btabula obambut. Den dritten Theii, S. 85

bis 130, nennt der Hr. Vf. die poetische Syntax. Hier finden wir

die bekennlesten Fllle, bi denen die Dichter im Gebrauche der Casus,

Tempora nnd Modi vom gewdbolicheo Sprachgebrancbe abweichen, au*

eammengeelellt, und luletst dann noch eine hdcbst dOne AulkShIung der

Tropen nnd Pignien.

Dafe Hr. St eetn Thema anf das eben aogedentete besohrSnkt nnd

uns aber weit wichtigere Fragen, als die hier behandelten sind, keine

Ansknnft ertheilt, diefe mag noeh so hingehen i aber aelbst bi seinem ao

bseehrfinklen Begeloapparat findet sieh gar manehea, mit dem man nicht

einverstanden sein kann. Ffir's erste lihlt Hr. St. vielee als dichterische

Eigenthumlichkeit anf, was lich anch in der Prosa nnd aelbet bei den

besten Scbriflstellem naehweiten libt, wihrend man doch nnr das als

poeliechen Aosdrock gellen lafoen soll, was entweder aniseblidUich bei
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728 Stero, Grundrirs einer G r (iniiialik iüi loiu. Dichter.

Duhtofiiy oder doeh bai diesen häufig, und nur teUeft in dtr PnfiM

vorkommt. So ist, was S. 58 u. flg, über ip$e, kic , Ulf fiiagt ist.

durchaus luoht poetischer Gebrauch, floodorq allo ilie Iner aonfgiiieiMi

BedeuluDgeo dieser Fürwörter gehören auch der Prosa an. Dagegen ist

von ilem wirklich poetischeo Gel>rauche dieser Wörter, der allerdings sidi

nachweisen Ififst , mit keiner 8ylbe die Rede, obgleich manchem der Art

schon bei \V,Tgner quoest. ÄV/I — XXI angegeben ist. — s. 112 liest

niati, lIci bibmliv werde ?oo den Dichtern b\& ein suösL neutr. , in Ver«

bindung mit einem wirklichen zu dem nämliclien VeHmlprädicat gehörigeo

Substanliv gebraucht, s. Ü. Itor. C. IV, /, 29. Me nee feminn inm

uec certare iupat mero. Eine solche Zusammenstellunp (Us lniiintiv«

mit einem Subslantjv jsl auch bei den Historikern und besonders bti I a-

citus «ehr üblich. Aber diese Liceni de» Auüdruckcs, welche ich Akw

keine poetische nennen möehle, liest nicht im Gebrauche des bitiiu-

tivs, sondetu darin, dafs die iiyrnuicLiie dur im S lUe einnidcr entspreclü n-

dcn Redetheile aufgehoben wird. — Dals nach Uca VciIjlh rnJcre, ml^pi-

cere, ientire u. a. statt des übliche» Infinitivs zuweilen ut uni deiuiiOii-

juQctiv sich findet, wird 119 ebeofaUt da poetischer Au&druck bcateidi-

iiet Aber es ist dieses nieht Qiir im eiaftohsD Ausrnfe, s. B. sl Mi
Hm kumiUB eriUt bei Oc. ädJUi. //» tf» sondern OHoh im abhängigea

«also oach jeaen Vorbau» sdbsl obne Jebballara OarsteUung, in den iMitsi

.ScbriftsteUorn nichts ungowölinliohas. de df otal, Iii. 4S, ftäemui,

ut kma Mceeu» tt rec€$m 90fii H/mm aec^tai, de, auf 4ätfi, /«

Cr«h^ it uu4iM9€, ut me etreumuutrtut fuäieu. D«r Ualonpbisi

der twieahen diesem Ut und dem liifliuliv ist» nprincjt ja In die Affgea.—

Im hdelisften Orade aber mnfii ai bafiremdoo , dalfs aya Tarans m ^Uk

Beispiele für den poaltsaiion Anidruolt alUft worden i dann mso wild

schwarliolr logeben, dab ans diesem Uiobtor dio Memata der poetiiehn

üiction hetigenomiien worden aolion« Wir haben Tielaehr in aeioem Am*

drucke ein Muster der gefaiidoien Omgangaspraoha, nnd dürfen ihn unbe*

deuklieh den Prosaikern, wenn gerade nicht aniülileo, doch aahe ruckeo»

So ist, wss ttr. St. S. 109 aus TeretU, £um. II, 3, i0, i/t dt Ulm deae-

que teuium perduini ! gewiss keine poetische Diclioo, indem dieis a^

mit dem Coi^unctiv auch bei Cicero und Liviust im leidenschafllieb aus-

ges[>rorhenea Wooiobe siob; findet, ü. U». J}r\ S4» fU trUrnfttU^^
f/uJs ruati

Sodann vermissen wir gerade bei den Puncten, wo die Sache selbst

den firn. Vf. bei etuii;em nachdenken twd einer umsichtigen Lccture utier

das ailgeoiein bek;Lnnte hinausrühren mnrsle, Vollständigkeit

Angaben. S. 55 kommt die Vortau«<cbuüg deij Singulars mit dem Plural

zur Sprache, Wer erwartet hier nicht, dats wir über diese gerade iü üef

lateiniKohen Dichter>prricbe Kich in ilor mannigfachsten Art di rholeodf •

Kii;( uUiiJuilichkeU valisland»ge und zugleich die Bedeutung dorselt)«0

luiklait II le Andeutungen erhaltenf Denn mit den dürren Worte»:

tuma, lUoru u. s. w ist eiiic poetische Orlsbeseicimung, oder regi^
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8t«rii» Gnindrif« einer GrammaUk für röm. Diehter. 729

pentety monumetUa a. s. w. ist eine Bezeichuuug der Gröfse und Erhaben-

heit, kann di« Sache doch wol nicht abgelhan aein. Fast IScherlich klingt

die Bemerkung» womit der Hr. Vf. diesen Paragraphen schliefst, «der dich-

terische Plural sei auch Ausdruck der Bescheidenheit," und als Beweis

wird dann angeführt Virff. Aen. II, ^9 Et nos Tiiirbl Pal.imedes, sonder»

Sinon) aliquod iu)fnenque decusque gessimus, w onus mau gerade das

fiegenlheil folgern mochte. Einige gute Andeiilungen über diesen Pliirril,

doch nur in Bezug auf einzelne Wörter, h<it Wnirnpr in der r/nuestio

K/r^#/. AT gegeben ; im g?\n?rn vtThrLMf.el sich ühor dies*' Art dos Sjirach-

gebrauclies Jacob, de mu nui/ttri pluraiii apuä portal lalinoa, Sum-
öurgtf i84i, 4, in einer so ausführlichen Weise, daU , wenn Hr. St. von

der Abhandlung wirklich Einsicht genommen, er seine Ausbeute wenigstens

nicht in ein im' zwanzig Zeilen hätte zu.iaiiiiiiPihlr;kiii,'(Mi sollen. — S. 56 han-

delt der ^. 3i vom GtLrauche des .Adjeclivu. Hier oder auch iu der drit-

ten Abtheilung au einer passenden Stelle , z. B. S. 87, wo die Hypallage

des Adjectivs besprochen wird, war es gewiss an der Stelle, etwas nber

das poeUaebe Bpttbeton in aageu, am so mabr, da diefs ganze Capital

ganz fertig vorliegt in der Sohrlfl von lae^b^ pumMimn eptate, dia aa

vortSglieh mit dan poatiaeben Ejiitheten su Ihon hat Braaebbaraa Bndat

aieh aiieh bal Diaaan ffitl»g. ad JW. CLXiÄ ond in aahr Tiaian Stel-

len Bohiaa Ooramaotara iaa iwaitan Bande. 9. 88 beapriobt Hr. 8t die

Eiafara tob dar Appoaitien, und bemarltt von vorne herain gent richtig,

dafa der Oebraueh deraelben in der leheodigao Diohterapraehe weit hau*

flicer «1a in der Proaa aei. Einiges wenige hat darfiber Wagner ftteti-

XXXf/f, de i^ßpoiUhite et epeMgeet geeagt , aber die Baabe noch lange

nicht enehftpft* Und doch greift gerade dieae Redeforn ao tief in den
'

dicbteriaelMD Anidrnok ein, dab die nanniehfalUgeo Arten deraeHwn eines

sorgfSltigen Naebweisas bedurften. Von Hrn. 8t hören wir m, dafs der

Bpeeies das Genus und umgekehrt als Apposition folge, €, die liiu

flgste Art derselben sei , dafs anderweitige PrädicatsbestimmuDgcn beige-

fügt wurden , z. B. ElffMHMtur epe§, Uritamenta maiarum% d, eine

freiere Apposition sei es, wenn einem ganzen Gedanken ein Nomen al«

Apposition angeschlofsen werde, z. B. Virff Georg, III, 40, Silvas eaUtu-

que iequammr iniactoSy tua haud mollia iussa. Endlich e. eine

Art von Apposition im weiteren Sinne sei es, wenn die Epexegese mit ei,

Ctque n. s. w. eintrete. Damit ist nun alles zu Knde. Wie vieles ist hier

ubergangen! Cm nur etwas recht bekanntes anzuführen, di'^ Ihchttr ver-

wauileln <len lUIitivsalz gar oft in eine Appcisilion, z. R. Hordt. Cffrm. I

12^ 25, puervs Uffae, äanc equis , itium superare pugnii noöUem^

statt quorum hic — was durchaus prosaisch ist. Eine besondere

Kühnheit liegt in denjenigen Appositionen, denen sich wieder andere Sätze

anreihen, in der Art dafs oft eine ganze Gedaukenreibe an einem eiusigen

Worte sich forlspinnt.

Drittens slofüt man auf viele einzelne Angahcu und Erklärungen

welche unrichtig' oder doch ungenau sind, ivo wird 8. 52 gesagt, der
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730 Stera, GrundriU einur tiraiuiDaUk für röm. Dichter.

Ablativ tmpetB sei dareh deo inetriscIiaB Zwang ^ebaien, wm omi doch

wol Dicht anden Yantehen kann, ala dab dia Diahtar diaan AbUliv «ill-

kurlieh itatt impetu aiDgaführt Ba gab abar aiaa naeb dar Aaakigia tm
fnuipei gebildaCa Nabaoforin ftipat oaab PriaaUn'a aindrfielLlichMa Zeag-

oia /, p. 2S4 Xreki, — 8. 05 wird emUttu ala daa poatiaeba Wort be-

leiahoal» walebaa abanUla ala daa ba(|naiiiara at emUMb aingiflibrt ww-

^ao. Latilaraa abar Iii ein aaHaaas and varaltalaa Wort, und janeo, w«b
Qoaara WorlarbSchar aa aneb aar in Dioblaralallen anfubran, bai daa Pro-

saikern tieher in Brauob gowaaan. Ea findet aieb s. B. bei FttiL h, n,

VII, 2 u. X/, 47, *- Waa S. 70 über Um gaeagt wird, «es bezeichne etei

ao wie in der Prosa eine nunmehriga Zeit, im Verglaioh mit einer to-

deren , so sei Virg. Aen. V, 63S tarn tempus agi res verschiedea voa

nunc i, a, r.* ist uoveratindUeh. fia halte wenigateos der Nebeabegrifl^

durch welalMip sich iam von wme auch in den weitwihiD angegebeneo

Verbindungen unterscheidet, deutlicher bestimini werden niüfsen. — s 74

ist der iinfjliickliche Einfall von Jnni a poet.S.4Sf, in Virj^ü's Ken. Yfff,

28S Tum Salii ad rnntus tncema aUariacircumadsutit, sn ad can-

tU9 s. V. a. canettteSf wiederholt, da diese^.Worte doch offeabar lu dem

Vcrbum adstmt gehören. Vgl. Thiel und Forbiger zu d. St. — S. 93

wird der !)r\tiv, welcher bei den VcrhiMi arcere, prifhiherey deptfidtr«

u a. stall deü Ablativs mit n sich liiutt t, emmal als ciatlvm commodi

aufgefaHit, datin aber S. 95 uii Widerspruche mit jener Erklärung gesagl,

CS bezeichne der Dativ neben diesen Verben den Begriff der Eatfer-

nung. — S, 97 nennt Hr. St, in Uebereinstimraung mit Heyne, di«

Worte bei Virff. ecl. /V, 24, Aeröa venent einen l'igonsch iflsgenitiv. Ei

ist aber diefs der bekannte Genitiv, rait dem im Laleiiascbcu uod IWIT

in Prosa oft zusamineugescUle Be;4rifre uiuschriebeu werden, z. B. /vat-

ceptontm Ubellus^ ein RegelubucU, d. i. ein Buch das Regeln ealiiiHt

Jones also ein Gifikraut oder ein Kfaat daa Gin entbälU Noeb aaf-

liillandar ist, dab daa Boraxisehe 9mtM r§nm in M //, 2, 2S ebeaüiUi

für einen lolebeii Oanitiv ansgegehen wird , da doeb hier tank all Nsa-

truni, mit aabitanliTar Badeatuog gebraacht, and dar Auidmak i. v. a

MmAMa rarmn ist.— 8. 96 wird der Gebranoh daa mmir. §dL in Sia-

gular und Plural atatt.daa antapraohandao mM, «itfr. ein iqefriiehM

Bednrfiiia genannt, obglalab nnmiltalbar darauf dia Bamarkung folgt, aoeh

dia Hialorikar Sailuat, UTioa und Taeitua b&Uan aieb diaia Freiheit «r-

laubt, und diaie thalan ea doeb wol nicbt daa Hetrnma wegen. Ool^

die Rubrik dea matriaeban Badarfniaiaa bat Hr. St., oMir
variailat durah dia Sohrift von Koana, der daaaalba in einem in «eitcfl

Umfange geltend gemaeht bat, gar viele Dinga gebraebt, dia eine andere

Erkitamg nölbig macheu. — 8. 101 baifat ai, «tmi mit dem Ablativ

werdo^von den Diebtarn aUtt dea «AM iMAmm. gebraucht und aaf

Zumpt 472 verwieaen» der jedoob keine 8ytbo davon aagt Die stelle

aua Met, /, iTP. OmcussU terque quaterqui eamrtmn, cum ?«a

MTOM^ mtare^ Mtrm wmU» labt eine andere Oaulung lu. Ei wir«'

I

i

I
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P, OpMU ffmoniM MeimorpkateoH est recogn. d9teetu$, 781

sagt« «mit (lor Bewegung des Haupthaares erfolge sngleich die des Erd-

bftll8U.8. w.» Vgl. Bach zu d. St. — S. 117 wirr! die Regel, dafs die Dich-

ter naeb der Weise der Griechen das partic. fut. pass. mit dem Infinitiv

vertauschen, so ausgesprochen, als beschränke sich diese Licenf auf ge-

wisse Vcrbrt, wie z. B. dare; es ist aber dieser Gebrauch bei den Dich-

tern ganz allgemein, und tritt ailrinal da ein, wo nur ein Zweck ange-

geben wird, 7. B. Horat. carm. 1, 12. Quem rirum sumis ce lebr ar e

CliO. Seil st ilou Conjunctiv mit U( vertauschen sie in derselben Weise

mit dem Infimiiv. Vfrff. Aen. /X> 230. Admittier orant. ib. 2/, 80,

Tolii imperat. Oeber diese Veriauschung des Conjunctivs nach Ut mit dem

InUoiüv ist überhaupt von Hru. St. nichts gesagt worden.

Hr. St. hat seine Schrift für den Gebrauch v o d S ch u 1 c n be-

sUramt. Dieser Besliramuiig kann sie jedoch nur dort entsprechen, wo

keine vollständige lateniiätiic dr'immatik, in der die meisten seiner Bemer-

kungen sch widcrfniden
,

eingeführt ist. Wo aber eine Grammatik^ wie

z. B. die Zump tische in den Händen der Schuler ist, erscheint diese

Schrift von St. ganz übernufsig. In der Folge aber hofft der Hr. Verf.

seineu Grundrifs dergestalt auszufüllen, daLs er den lehrenden selbst als

Hilfsbach dienen könne, und ladet demnach zu weiterer Beihilfe ein.-

Diese sollte er jedoch nicht abwarten, sondern vielmehr sich -die Mühe
geben, dm Id Einieltehriflwi mid Gommraterien allerdings noch serstrcu-

teo ab«r mIkmi roiehfaalUgeo Vonrath der hieher gehörigen Beitpida and

Andeutungen in aammeln und so einer aoleheii poeNschen SUliiliky wie

ieb lie oben angadeotat babe^ an verarbeiton.

Wien. ^ (XI. Gryaar.
»

P, OvidH NaaontB MeUmorphoaeon em rteogn, Rud. MerkeIH
D0leeiu$, lApw, mmpH^ et iyjpU B. 17. Teetb^rL i8ö2,

149 S. — $ Ngr. 16 kr. CM.

Diese zweckmaCsig und . verständig angelegte Auswahl wird den

Lehrern des Lateinischen in unseren fünften Glessen sehr willkommen sein,

da sie fast alles enthält, was aus den Verwandlungen in der Schule un-

bedenklich gelesen werden kann, und mit gewifsenhafler Sorgfall alles

ausschliefst, wa^i ilaraas für die Schule ungeeignet ist. Nur an zwei

Stellen liefse sich gegen die Zweckmäf>*!gkeit ihrer Aufnahme etwas ein-

wenden, S. 48. V. 191 und S. 70 f., wo man in der Erzählung von der

Verwandlung des Knalx fi llyacinthus die V. 144 und 171 f. entfernt wün-

schen konnte. Sehr zv, < ckn^üfsig ist die Anordnung der für die Auszüge

aus jedem Buche furtlaufenden Verszahlen, welche natürlich mit den Zah

kii der gewöhnlichen Aufgaben nicht übereinstimmen, dafür aber auch

üiclit 7u gefährlichen Wegweisern für die neugierige Jugend dienen. l>uich

wenige, ganz unbedeoloide Aenderongen bat der Hr. Herausgeber die

biufigen WegUfoungen lo gliieklieb Mu maakiren gewufst, dafs liaum der
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19$ l'raioli, Uaudbucii der SUÜatik des öitm fttiwnUatai.

nil dm valliUndigeD Tnle Tertnvta hetm an den Abgang gemahnt wird.

Di« Orllio^phia iil iwar coQttaot» weicht aber voo der bisher üblidiee

•Urkir ab» als oaa IQr di« fOnAa Oymiiasialolaaio wSineluii kiaa} i» B.

8. 6. V. t83, Mic^re, adietunt, 8. 8. 48i. ^iMt & 12. 412, krmm.
S. 81, 341 gnereUoM u. a. Druekfehlar tiod veiiiSItQilinibig wenige:

S Uibwiiut€t,S. 1. il^Hv t Me^ia, 8. 3U 2 fttmUß l (t§*

mim. & 39, 81. aolUa f. Ue lolerpnncUai bedieoi neb d«

Punelee mehr als gewöhnlicbs 8* 30, 84 steht vor OfM ii« NachnlM

eia Nnet anstsU des Deppelpmiel«, 6. 47, 126 fehlt oaeh kUt der Pnnei.

Urach Hiid Papier UndL bei sehr bilMgsdi Preiae. eopfeUeivwertk

Wien. IL Eok.

Handbuch der Statistik des österreichischen Kai-

serstaales, von VincfnB Prasch, Gymnasialprofessor Ii

Brunn. Brünn bei Busohak u. Irrgdng. 1852. 8. 217 S.^
1 fl. 20 kr. CM.

Behoii ia der Aussig« vcd W. Pfitif« Bsttlbiieii der ftttemaieb. Tsler'

.tandshimde (Oyaui. ZIsehr. 18&1. 8* 860) erwibnie Befsiept des vsftie-

geedeo Werkes, das erst jetzt vollständig erschiensB ist. Dieser Jisgsio

Zeitrauiu ist für das Buch oiebt ohne [Vachlbeil p:( wesen, weil es ebei

desliilb fiicht wie aus einem 6ur«e erschein^ undi wie es freitiob bei in' r

die Gegenwart behandetadsa 8oiiri(t sobwer zu v<>rmeiden ist» fielr \
-

änderungen und VerbeCserungen des eigenen Inhallw aufoebsMa muiste,

ja kleine NVidcrsprüche nicht ferne halten konnte: anderseits aber bat e«

an Genauigkeit der Daten gewonnen, und Ijcsonders das erreich», dafs

aurli die jüngsten VeränderuDgea io uuserm Staalsiebea aicbt uoberück-

aichtigt gchlicbeti sind.

Sclioti der Titel dos Werkchens nöthigt uns, obgleich es io ilef

oben crwälmtcii Anzeige bereits versucht worden ist, die Koiiirfungeii fest-

zustellen, wrtrh»\ weniarstonf4 nai h unserer Ansicht, au ein Lehrbucli «icf

östeiTLuclus' ln II Vfttt'i laiiUskuüilr pt macht, und die Grenzen zu beEeichnrn,

welche dabei eingehalten werden niüfsen. Der Hr. Verf. nennt seine Schrift

ein Handbuch der 8 t a t i t i k des ö s t e r r. K a i s e r ü t a a t e .«^ . uuJ

bestimmt stc (vveuigxlens auf dem lilulblallo Ulü im vorigen Jahre er*

schienencn L Heflcsj zu einem Leitfaden beim Luterricbte in d«r ValW*

lamUkun de für di« oberste Classe voIUtändiger GymoasieQ. Offenbar oiWit

der Hr. Verf. dstefreiebisehe SUtislih und Veterfamdsltunde IGr identiicb.

Weeo wir der eatgegeegesetstea Ansicht änd, so fcfionai wir oni jsM

«of einen Oewihmnann herafeiw dar sewol in Hinsicht seiner witea-

sehaflliehen Aiiehildnngi als auch seiner smtliehen Stellong als ceapetealir

JUehter aogesehen werden havot wir meinen den ün, Minitl. Ssentfr

J es.' Hain. Dieser iialevseheidet nach dem Vergange anderer GeleMas

in der Binleitimg seinse Handbuehae dar Statistik des osL MaiaersL in

Besng anf die Stetistik aU WU^aehaft twiaehen der iitecenk bistaniebeB»
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Praaeh» Htodboeli der SUMik det fiilerr. KatoeMMlct. m
und jüngeren, mithematischon Sohiilo. Er charakterwirt die von jencf

vertretene Doctrin als S t a a ten k u d d e , dag von dieser cuUmrte Gebiet

als Statistik. Die historische Schule, sagt er, dagaerreotypirl dca dar-

7.astellendf?n Staat, wie er in einem gegobeoeD Zcitpnnet ist, und legt den

Zahlenangaben, welche ihr blofs Nebensache sind, nur insofern tinen Werth

bei, als sie das merkwürdige oder zuständlicbe, das man in's Auge fafst,

nfiher erkenoeo lafoen. Daa staatamerkwürdige oder Staats-

Kutiindliehe, die beachreibattde Methoda, vnd als Ziel

die ,iD5gHe1itta orlirtliefakeit ond Vollakiiidigkeil der
Daratelinng aind dia waaeotlieliaD Varkoiale der Sta»*

tenkande. Dia jangare Mola nkmnt nur in Zahlao aoadroekbara Thal-

aaeben für ihr Gebial in Anepnieb; die aiasehia Zahl bat für eia jedoch

arel daon aiaen WerCfa, wenn da mit andareii gldabertigea io Verbindung

fi^raabt werden kanni eie nnifalal aniwr dem elaatiiehen aneh dae geiell*

•abafttiebeL Sie operirt mil den Zahlen auf eine ihr eigenthSmlieba Weiee t

ala abetrabirt von der Bnebeinang^ welche die Zahlen anadrnckan, und

betrachtflk dieaa- eben nur ala Zahlen. Erat wenn eie den swiachen ihnen

beelehenden Zusammenheng an%efbnden, kehrt de an den dnieb dieaelben

iargeilellten Erecheinungen luruck, um die Goaetae aueineprechea» naoh

denpfi 5;fe crNgen. A uedmok barkcit des zu ve r w ende'n'den

Stoffes in Zahlen, rechnende auf Objectivilat gegrün-
dete Methode und als Ziel die Ermittelung der Gesetze,
nach welchen die untersuchten Erscheinungen vor sich

g c h r n , sind d i f» s p e c i f i 8 c h e ti M e r k m a 1 e
,
welche die ma-

thematische Schule für die Statistik aufstellt. Alm sieht,

fährt H ?i i n fort, dafs beide Schulen das stofTliche und zeitliche üobict

der Statistik verschieden abgreo7.en, wesentlich von ein.nnt!er verschiedene

Methoden der DarsteUuag anwenden und hiraroeiweil verhchiedone Zwecke

als Aufgibe sich setzen. Jede pflegt daher eine eigene Wifsenschafl, und

es ist nicht möglich, tiiese besonderen Wifsen Schäften
unter einem gemeinsamen i\ a ai e ii z u s a m m e n z u f a fs e n ;

die wesentliche Verschiedenheit in Methode und Ziel

farderl unabweialich deren Trennung; sie können nicht

in, an tt^nra nur -neben ninander baataben. Da fir die Dactrin

der hlilafiedwn Mala te Name StaaSenkonde abaebin acbnn hiaag,

wenn aneh nur nie Verdenteebmiy in fjabrineh ist, so mag für die WI6en»
.

aehafk der jongem fiebnie der iiiere Name AMIiÜk in Anepmcb genaoh-

oen werden, ebemwle wegen dea gpimebgehranebee, welebar nnler „ßlm-

lialiaehem» vonngaireiea ^WBMMbMi» begreift. Dia Staatanbnnda
iet demnaob aine biaiorlaeba Dactrin ndar nelmehr ein PkagaMnt

der Oeatfhiabtei dAa fltatietik aber lal alaa malbamalieaba
Wifaanaabaft.

Die hier wörtlich angeführte Distinotion des Herrn Hain baben^

«rir bereite, wvnn aneh vieileiebt minder klar und frieiae» in der achan

erwahttlan Aneeiga gemacht, und Ymdiciren daher canaei|uent für den
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L'utcrncht im Gymnasium ein Lehrbuch der österreichischen Valerlsnds*

kuadci Dieht dar Österreich. StttiililE. ,,Aber,* wird man einwaoik^

^eben Br. Hain widmet idin WaA d«n Lebrnrn der Statiatik an

den It. k. Ober^Gymnaaien» ond wüi alio «flisabar, dato Statiilik,

und nicht Stailenkimde, in der otMfatao Claaae «naerer Ojmnarien ge*

lehrt werdei* Däfi Hr. Hain dieb wirklich wolle, geben wir gerne ni

ei geht nicht blofr ana der Widnong aebwa Lehrbuehea harfw^ teodara

er aagt ai aoadniokHch and vnumwmden. Aber eben ao ofen nad ob»

nmwunden glanbao wir dabei atehea bleiben an können, dalh, aa wie wir

die Scheidung awiachen Statiatik und Slaatenknnde unbedingt anerkeaasi^

wir avch nur die öatnrreiehiacha Vaiarlandakunde^ eben ala hifteMs

. WiliMnscbaft , in daa Bereich dea Oymnadalnnterriehtea liehen, die e•U^

reiehisebe Statiatik aber den fibrigeo StaatawilMnachafteii treiben, ood

den hohem Facullatsstudiam Torbelialten; ja, dafs wir in Bezug auf di«

' eratere, selbsl für das Oberg^DUiaiium, dvrchaus keine wifseuschafl-

liehe Vollständigkeit heanaprachen. Wir sind der MeinuDg, dab

aa dem Standpunete des Gymnasiums, gegenüber der Laiversität, eiocig

angemetiien sei, die Hauptpuacte der Vaterlandskunde in ausfufarlicber,

ciiarakteristischer Darstellung zur yollen Anschaulichkeit zu briDgeo, uDd

Tonfiglich in der Absicht, durch die damit erzielte genaue, unverfälschte

Kenntnis des Vaterlandes, seiner Eigpntluimlichkeiten und VorrugH, auch

riebe zu demselben /u weckf^n qiiJ zu nähren. Es wird vielleicht nicht

unpassend sein, hieraufdie Uarstcilungsweise J. C. Bisingers hinzuweisen,

des-^en Werke (1807 — 183^i) zwar ihrem Inhalte nach veraltet siod, aber io ih-

rer Formalle BL.iclitung verdienen. Diese unsere individuelle Ansicht, welche

weilläuftiger zu begriiiiden hier nicht der Ort ist, wird durch die Vorv [ nft

des Organi^ationsentwurfes um so mehr bekräftigt, als diese Besiiiumucg

durch den über den historischen Unterricht am Gymnasium später erfolgte

Ministeriilerlafs vom 23. Mai ISao
, Z. 4261 , keine Aenderung er-

litten hat. ,,l)ie Jugend soll* heifst es S. 161, „über die wesentlichstea

factischcQ Verhältnisse der Gegenwart Belehrung crliallen. Leber die aa-

gehörigen des Österreich. Staates in ihrer Verschiedenheit nach Abitta-

muüg, Sprache und Religion, ober die l«andeiprodnetion, über Qewnrke

und Handel nach ihien Hanptbeaiehuogen in den einaebien Theileo des

Staatea and »| anawfrtigcn Lindern, über die VerlUjmng dea gesannlsa

Reiches, über die Organication der Verwaltung und BechtspUci^c: übsr

diete and damit toaamnMahingande Poneta genane Kenntnia an beätuii

iat gegenwSrtig ein anleagbarea Bedürfaia Jedea fiebtldeten. Solche KaMt-

nime mitavjibeilen iat der Zweck dea letiten Tbellea dea biatoriaekei

Oynnaaialanterricbtea; wenn aich deiaelba mancher Zahienangabcn aieU

•ntacblegen kann, ao iit aa eine Hanptanfgabe^ ale ao anaanwäblea aad

sosaaDmenaoatellen, dafii aie ohne Oeberbürdnng wirklich beiehrendee

halten.*

Da wir nnn diese Anachannngawelee princlpiell ftatiahaJten um

l»efeehligt glanban, ao kehren wir sor Anieige unaera Bochea mräck, aad
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-lodam wir dte StoHslik dem Gebtat« dtr lUtleMvIe «alMg«» haben«

hat et den' Anschein, eU oh dieaee „Handbaeh der SlaliaUk* aohon ton

Yorae herein ala unbrauehbar l&r den Gymnaiialnnteirieht erklärt werden

mSCie. Und doch^ to paradox ea klingen mag» ao glanben wir gerade

und awar mit Uio Weisung anf die von Hrn. Hain scharf gezc^ene Scheide-

' linie zwischen den beiden so häufig verwechselten DiscipIiDen, dafs das

Werk des Hrn. Profs. P rasch, ohngcachlet »eines Titels, keine Statistik

aondem eine österreichische Vaterlaiidskunde sei; dab der Hr. VeiT., wie

schon oben bemerkt, nach der bisherigen ßegritfiverwirruDg auf dieaen

'Felde, österreichische Statistik und Vaterlandskunde, so wie auch Pütz u. a.«

ja der Organisationsentwurr selbst z. B. S. 32, für identisch genommen;

&uU er -tlw'r sein Ruch nnch den sachlichen Andeutungen und Forderungen

des Iclzterii bearl)citL'(e, und, wie dem Referenten bekannt ist, auch in

diesem Sinne eingesehen und !)euilheill wHsen wül. In wie weit diefs

wirklich der Fall sei, wird sich am besten aus cuicr Augabe des Inhaltes

entnehmen lafsen. Der Hr. Verf. scheidet sein Werk in drei Thcile mit

den Titeln : das Land, «1 ?! s Volk, der S I a a t. Der erste T h e i I

cnfhall in diei Absehnüten die iustürisch (politisch-) geographische Lan-

deskunde (Entsteheil uiul Anwachsen der Monarchie. Grijfse, Bestandlheile,

Lage, Grenzen), die physische Landeskunde (naluriichc BeschaUenheit der

Oberfläche A. Gebirge, äufsere und geognosUschc Beschaffenheit derselben,

Schneefelder, Gletscher, l,a\virien, ik'rgstürze, Bergjoche, Engpässe, Hohlen,

das riacliiatid. ß. die Gewäfser; Meer, Seen, Teiche, Sümpfe, Klufse,

Canäle. C. lieschatTenhcil des Hodens, klima), die Prudiit tcnkuiule. Das

I'flanzenreich, Mineralreich (Metalle, Salze, breunbart» Muieialicn, bleiue,

Erdarien, Mineralquellen), das Thierreich.

Im zweiten T heile, und zwar im I. Abschnitte wird die Be*

völkerung nach ihrer numerischen, topischen, ethuograpbiseheo vnd eou-

feaaioneüen Verschiedenheit im ganzen und naoh den einzelnen Kronlandem»

ala absolate, reialive, einheimieGhe, effeolive Bevölkerung bebandeH» und

dabei das Seiualverhiltniap das Waehathnm der Volkaaahl, die Nallonalitäl

«od B«UgiQnmrschiedeoheii betproehen. Im U. Abachnitle konanen die

Caltarverhaltnisse and zwar die geistige» moraltsohe und materielle Cnltnr

zur Sprache. 0er Hr. Verf. aehiiderk die Intelleetuelle und fialhetiaeha

Bildong, das Unterriebtawesen, die Lehr-, Ertiehnnga^ und Bildnngsan-

atatten; dann die Urprodaclion» die Indnatrie» den Handel mit seinen Dnler-

abtheilungen, die ScbiSTabrt, die Verkehraanatatten und BefSrderungsmttiet

des Handels, Eisenbahnen, Commereialslrarsen, Posten; Telegraphen, Asse*

enranien, Börsen, Jahrmärkte, Huna-, Mals- und Gewiehtayatem, National-

bank, Handelskammern, flandelsgesdiachaflen» Freihafen» ZnlUasschlOfteb

Cnnaalale, Handelevertrlge.

Bndiieh der dritte Tbeil betrachtet die SlaatSTerraliiniig» die

glaatsferm, Gmn^^eaelze) ftranreebte, Titel, Wapen, denHoliitaat, die Beiritha

der Krone und Landesbehörden, dann die Staala?erwallnug durch die Ceu-

Xta\- und Landeabehcfden, nnd zwar i) die poUtiseha und Polizeiverwah

Zmuohrift fttr <i« SMcrr. Qjm». IUI IV« Htf». 49
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tung,df4.sMrilicinalwcsen, die Straf
,
WohllliäligkeiU-, Versicherungsan&lallcn,

Sparca&>>en, 2) die Justiz, 3) Cullus und Unterricht, 4) L^iulescullur und

'Bergwesen, 5) Handd, Gewerbe und öffentliche Bauten mit der Central-

See-Behörde, den tüHiabtiha Detriebs-Posl-Directioncii
, 6) di« Finanieo

(den Staatshitushalt, Einnahme, Ausgabe, Staatsscbulden), 7) das ILntp-

Wesen, die Orgaai&aliOQ der V^rwaitung, die Land-, See-Macht, Faluogra

VL S. W.

Schnn ein üücbtiger L'eberblick dieses Inhaltsvericichnisse« beweUt

die Stoirtialiigkeit df>s Buches, und, wenn wir noch hinzufügin, iia[s dif

Fächer dieses Rahmens ausrührlich und umiafseiKl ausgefüllt, die Aogabu

im ganzen genau und verlärslich, und eben so die l obersichtlicbkeit wlt

die Delailirung des Stoffes berücksichtigt worden iat , so ergibt lieb fM

telbtty d&Ts die wirUieh fldlsige and mühsame Arbeit aUe Aaeikimiai^

verdiene, und in der Sdiiile und htSm hiinlieben Dnteiriciite mHuMmn
Noteen bringen werde. Wenn der Br, Verf. in mincliin Oflm niid

Zahlenwerk aufgeooiDinen bat, wie s. B. & III« 113. n. a. Ol» M Iii

' diefi iellelebt weniger eine Folge seiner ibweiebenden Amiebt Sbar to

Begriff „Statistik* als vielmehr des Gedankens i s^perßuß immceHt

Jtesondofs» da derlei Partieen meial ancb durch kleineren Draek voo äia

histerisohen Stoff ansgesebieden sind, und es so der Beeliminmig dssiebw

anheimgestellt wnrde, was davon allenfiilU beim Dnterriebte I»cd8UI^
den könne. Wir glauben sooaeb, dals die hiermit aogeieigle Schrift,

obngeaehtet ihres widetspreehenden Titels, IQr die Zwecke des Uaterrichtci

Im Obergymnasium gaai sieh eigne, und bei dem billigen PreiN des

Lehrern dieses Faches ein um so wiUkommneres Handbuch sein «sid^

als die allfilligen kleinen Mängel sich leicht beseitigen, und specis^lMt

Angaben für eimeine KronlSoder analandlca eich einreiben laTseo, ds ei

ohnehin in der Natur des Unterricbtos in der Landerkunde und ihren tw

wandten Gebieleu liegt, dafs keine der darin sich ergebenden Erscheinungfn

oder Veränderungen der Aufmerksamkeit des Lehrers entgebe, sondern \oa

jeder derselben lor künftigen Benutsung gehörig Act genommen vtfds*

Brunn. A. IriL

1. Oeslerrerchische Valerlandskunde. Von Dr. Adolf

Schmidl. Wien, 1852, W. Braumüller. XVi u. 192 S.-

1 (1. 20 kr. CM.
2. Abrifü der österreichischen V a le rl a ndskuni*

für die k k. Untergymnasien. Von Dr. Adolf SchnUL
Wien, W. BraamOller. 128 S. — 24 kr. CH.

Seit mehreren Jahren islVaterlandskundo (des österreichisch»

Raiserstaates) ein vorgeschriebener Gegenstand der vierten C.ym. Cla«e

(2len Sem.)t ohne dar» ein dazu passendes Lehrbuch, Ilandt^uch,

oder wie man es sonst nennen mag, die f-ehrer iinlerstüUle. Hr. I^r-

Schmidl, der «ich tcbou früher iu einer ätaniicbea Arbcii aaob
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Grundsalzcu des vorigen T elirplancs versucht hat, und durch viek', den öster-

reichischen Kaiserslaal betrcireudü geographische Arln itcn , durch einen

grofsen Schatz eigener, auf Reiseu erworbener Anschauungen, mehr ais

eiu anderer zu einem solchen Unfemehroen bcruren ist, hat mit dem obi-

gt'u Buche lange gehegte Erwaftungen zu erfüllen gesucht. Er lief« zwei

Ausgaben erscheinen , eine ausführlichere mit einer umfafsenden

Vorreiie, in der er die gewählte Form verlheiiiigl uud \on seinen Quel-

len Recbeuschan gibt, und einen iu der Wesenheit unveränderten Aus-

zug aus dem gröCsereD Werke, ebne Vorrede und mit HiDwegiaCsuof

des Capileto „Jagd und Pucbfang* und der angehängten Erdbebeucbronik

von OesterreiciL Diettr Aussug ist anidroekU«ii «I» eio Sehulbiicb liir die

GymnatieD tcboB auf dem Titelbltlte bezdeluiet, das gröbero Werk iil

für deo Lebrstand und zugleich für das gebildete Pnbtteniii &berhaoi>t

bMtimmt. Der Hr. Verf. hat das wiehtigele uod wibeifweilbeite ant der

physiacben Geographie tnsainnieogefaait und malerieDwelae geofdoet Ge-

lehrte von Ruf (FitsiDger, He ekel, Keongoit, Pokorny) haben

ibo bei Artikeln ihree Faehs freundlichsl onterstüttt» und aeioe Stelkmg

bei der Akademie der Wirsentehafleu gewährte ihm den Vortheil^ iroa

allen Bestrebungen und Forlschritten im Gebiete der wKaenechalUiebei

Vaterlandskunde Kenntnis au nehmen. Bine sahlreiebe Menge eilfirtar

Ouellsehriften, welche wirklich beuutst sind und nicht biob einen gelehr»

ten Schmuck bilden» gibt Kunde von den umfafsenden Stadien des Hrn.

erfs., und beweist, dafs derselbe bemuht war, das beste und neueste la

sammeln, um seiner Zusammenstellung den gröfstmdglichen Werth sn

verschaffen. Es kann sonach kein Zweifel darüber obwalten, dals Hr. Dr.

Sebmidl in seinem Werke brauchbares Materiale in Fülle biete,

für welches Lehrer und Liebhaber der wifsenschafllichen Erdkunde, wel-

chen so viele einzelne Quellen nicht erreichbar sind, ihm aufrichtig

danken werden. Andere Fragen sind, ob Umfang, Form und Vor-

trag den mehrfachen Zwecken des Werkes entsprechen, und darüber er-

laube ich mir — sniro meiiorl Judicto — einige Bedenken aussusprecfaen.

Betrachten wir zuerst das grofsere \\erk, dann das Schulbuch.

Hr. Dr. Schmidl wollte kein systematisches Lohrbuch
schreiben, weil er ein solche.^ niciil im (hganisaliunsplane begründet fand,

allein hei dem gröfseren Werke \var er ja nicht an den Oiganisatioiisi>lan

gcbinn!('n und hallo ohne Bedenken denjenigen Umfang und diejenige Form

wähtiü kunnen, welche ihm passend si hien, um eine vollständige (d.h.

iiirht beinahe ganz auf das Nalurbild bcschrätdvte^ österr. Valerlaiids-

k Uli de zu liefern. Allerdings su«ht man hinter dem eiulaclien Titel mehr,

und es werden vielleicht Stimmen sich vernehmen lafscn, welche dahin lau-

ten, es stünde besser: zur ust<>rr. Vaterlandskunde, so wie die üiu^elnen Ca-

pite! sehr cnlsprcrhend : zui Orograj)hie, aur Hydrographie etc. uber-

ßchrieben sind, eben weil sie keine vollständige Oro- und Hydrographie

enthalten, sondern nur das vuiv.ügUchste zu „lebenswarmen* Bildern verei-

nig l uud hervorgubobcn haben. Abgesehen von diesem Widerspiuciic bcgiüfse

4« •
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M dii grSfeer« IMl alt eine Terdieostlieh« ZosammeDSlelluQg inetst aar

getrennl zu fiadeiidw Diten und als eine reife Frucht gründlicher wiben«

scbaltiicb«r Fofschungeo. Kin kurzer Ceberblick des Inhaltes möge zum
Belege für dieses ürlheil dien3n. I. E\i\n kurzen Uebersicbl der Gebirge,

.wobei mtl wenigen treffenden Worten die Plateau Länder Böhmeii niid

»Siebenbürgen yerglicben werden, folgt eine Charakterisierung der

-einzelnen Hauptgebirge, der üralpen, Ralkalpcn (des Karstes insbesondere),

-der Sudeten, Karpathen, des Sandstein- und Basal tgcbirges, fenier der Pässe,

Bergstürze, der Thäler und des Tieflandes. Zwei Besteigungen des Grofs-

glockner'a untl Terglon'^ sind zur Schilderung der oberslen Regionen der

Gletscher und Felsf in\ < It benutzt. Die aciit fo! j^cdiIcii Blätter sind Nr. II.

dem Bergsegen gewidmet, mit geschichtlicUea iNolizen über die älte-

sten Gruben, Entdeckungen u. s. w. Nnr die vorzüglichsten Metalle uud be-

merkenswerthen Fundorte sind aufgenommen, auch darf man keine Statistik

des Bergbaues erwarten. — Im Abschnitte III „zur Hydrographie*
findet man iNachricht über die vorzüglichsten Mineralquellen, nach den

BestanUlheilen geordnet, eine Charakterisierung der Wildbäche» eine Zu-

sammenstellung der ausgezeichnetsten War.serfälle und eine Schilderung

des LauH's des grofstcn Stromes im Kai-sci Staate , der Donau, dauu Jt-s

Pos, untl der KigonlluinilK hktil wegen als tiefste Thalfurche Europas, der

ftlarcli. Diesen folgen die Seen, das Meer mit den Lagunen uud die Canäle,

dazu Angaben über die interessanten ße- und Lulw alseruugt>arbeitcu. Auf

die vielen Lücken In unseren hydrographischen Daten wird hingewieeen,

;Qberhaupt venfiomt der Hr. Verf. nie» am geeigneten Orte aufmerksam m
.niAciMD, wo fSr di« Wifiienacheft ein dankbares Feld der Beobacbtong

Boeh inbebaiit tot — Im Abteboitle I? tut MeUorographie leigto

TabeUan die Abnahme der Temperatur, nordwirl« und Tertleat unteiBtuttl

dm^b apaeialle Sebildeningen des AlpenUima's, der Gletscher. Der Ah-

sofanitt scblfofct mit Bemerkungen über Erdbeben, Fallen von Meteorit««

md Heteorstaub, Ma Morgaim und Alpenglühen. ^ In Nr. T wecdea

io oteer fast in Statistik 6bergehenden Darstellung dieNaturproducta
abgobandelt» die Pllaniettgeograpbie nach geographischer Breite und Lingi^

Tiefe umI BBhe, Luft und Boden, Natur und Kunst« Am ScblttCio wird

die allgemaiiie Floim der Linder gegeben, die Fauna, woran steh eini^

über laid und Fisobraog aoschliebt. — Im Abschnitte VI .,eu Kunsl
iittd Allortam* kommen sueitt in reicher Zahl die Rdmenaoniimeote

an die Btibe, daoii viel gedrSngler die Bauwerke des romanischen «ad

germanischen Sü% die Borgen des Mittelalters in ehitetncn Beispielen,

«nd schiiefalich die vorsQgtichsten Hochbauten der neuesten Zeit. — Nr. VII

enth&lt geschichtlichen Stoff, eine Aufzählung kriegerischer Ereignisse, eine

Art ScUaoht-Gbroiiik, goreUil nach FlulinUiergiingen , DefilöcDy Belags-

mgen u. s. w.

Mll Ausnahme der Abschnitte TI und VII sind sonach nur Erlaute-

rungen und Oebersiehten lor physischen Geographie geliefert, nichts

«ber Bewohner, IndosHie, Orti;, Staat v. t. w. Der Hr. VerL bat sieb
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die • Balten Gramen getleckt, und seilt ubeidieb vonoi» d«fii Uraiti

efne tortiebeiMte geographieohe Grundlage bei den Leaero Torhandeft iat«

Ifil dieeer wird seine Arbeit sehr nutslieb aieb erproben^ ebne dieaelb«

werden beim dorchlesen dieaea Boebea kanm besUmmle VorateMnogt»

entstehen können, welche der örtlichen Natnr enlapreobeni da die Zugft

dMu in den einxelnen Abschnitten seratrent sind. Gewiss hat die ^onm*
Htsnng einer Torbergegangenen Geographie des Vaterlandes den Hm. VerlL

Teranlafst, in seinen allgemeinen Uebersichten» s. B. über Gebiigsglie-

derung (Karpatben, Alpen) so kun su sein. Dafs er dabei Im guten

Rechte %var, wenn er für Lehrer und Freunde der firdluinde schrieb, Im*

darf keines Beweises, anders aber steht die Sache, wenn derselbe Umfang,,

dieselbe Ordnung und DarsteUnng, nur in abgekursler Gestalt, Jmi den»

Schulbuch e beibcballcn wurde.

Die angeführten am dem Organisationsplane fordern eine popu-
läre Vaterlandskunde, d.i. Schilderung des Österreich. St.iates nach

seinen wichtigsten und leicht fafs liehen erdkundlichen und
statistischen Verhältnissen. Ilr. Dr. Seh midi hat, um der Slallslik

im Obergymnnsinm nicht zu sehr vorzugreifen, diesen Theil ,,vor der

Hand" ganz übergangen, es scheint daraus hervorzugehen, dafs er viel-

leicht heahsichtigt, später diese LOcke nachzutragen. In dirseiu Falle

würde jedoch der Auszug, der jetzt B üogcn füllt, für den (IuiJ..iig eines

Semesters wahrschemlich zu ausgedehnt werden, (ianz vernaehlalsigl kann

Statistik nicht werden, da das L'ntergymnasium eine abgeschlofsene Stufe

biUh t , auf der kein Gegenstand unvollständig gelafscn werden soll.

D.uuiu fordert der Organiüationsplan die BcrücksicliUguui^ auch der sta-

tistischen Verhältnisse, nur beschränkt er den Umfang auf die leicht fafs-

liclien. Den Ausdruck: wichtigsten hat der Hr. Verf. so genommen,

als wäre ilci -eo-iaphischo Zusammenhang den Schülern bereits vollkom-

meu bikaaiit, al.^ hätten sie bereits ein genügendes Bi.'J des ganzen,

demnach wählte er bei den Abschniltea zur Oro- und Hydrographie nor

das wichtigste aus zum allgemeinen Charakterbilde und öbergieng das übrige

gänzlich. Hier dürfte er, was den fac tischen Zustand anbelangt,

von einer ungegründeten Voraussetzung ausgegangen sein. Der Organisalions-

plau fordert allerdings bei dem Diilmichte in der G es eh ich te die Vnran-

Schickung der Geographie des Landes. Da nun in der neneren Wettge-

•ehichle die da t er reich. Geschichte den Miltelpunct zu bilden bat^

werden alle Rronllnder an die Reihe kommen, und wenn die Lehrer den

aofgeslelllen Grundsali trea und fleibig durchfuhren, so wird aller-

dloga eine geographiacfae Grundlage aich bilden, die nur Zusammenstellung

and Leben erheischt , um bleibendes Eigentum su werden. Wie jedoch

der geographische Dnterricbt im allgemeinen, liei^dem Mangel vollkommen

geeigneter Lehrer (die jetzigen m&ben aicb erat l&r diese Metb&de bilden)

tMMl Lehrbücher, beacbalTen iat, bringt der Knabe deijenigen Grad geographi-

scher Kenntnisse höchst wahrscheinlich nicht mit, den der Hr. Vf. voraussetzt.

Jüan ist zufrieden, wenn fr div ilauptgebirge kennt, in ihre Gliederung im
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iinzelnen wird nicht tief cingegangeo, dasselbe geschieht bei deoFtobcif

und dem entsprechend im übrigen. Als Vaterlandskunde für den gcwöbo-

licben Daterridllasiisland durfte daher die vom Hrn. Verf. gewählte Form

Blehi recht paMan* Sie bietet den Stoff zerlbeilt, der noch nicht im Zu-

aammenhange gesehen worden ist, wenn der Lehrer es versäumt hnt, Jen

Vorschriften des PIniies genüge zu leisten Dessrmmii* icht» t kann der

Auszug auch in diesem Falle ein brauchbares 11 1 1 f s Ii u c h abgeben, Lese-

buch möchte ich beinahe sagen, indem der Lehrer seine Vorträge so

einrichten k^iin, d ifs er die Lücken ergänzt und durch Anschauung der

Karte und guten Gebrauch derselben uacbhilfl. Dem verständigen Lehrer

stehen eine Menge Mittel zu Gebote, tiiinn l.elirl uchc das mi^»glichste gute

abzugewinnen, ja es ist selbst ein un\<>llLnuimene8 Lehrbuch, das bei

jeder Auflage tweckmäfsiger sich verjünf^cn kann, hefser als gai keines.

Ein geringeres Gebrechen des Abriiae-^ konnte man in der gänzlichen

Aasschliefsung der politischen fleographie finden, um so mehr als

dieser Theil grundsätzlich in der Llcmentargeographic in den Hiutergruud

tritt; man möge jedoch bedenken, diih diese Abiheilung für den jungea

Menschen die trockenste und am wenigsten zusagende iat, und dafs CS wAt

frommen wird, itm luerin auf ein kleinstes, auf das UDentbebrfiebt ftt

beschräükon Von jeher ist der zu grobe Ballaal» InsooderliGb ¥00 Orts-

verzeichnissen und Einwohnerzahlen ein «her iehfidlicher als nntiUcber

Lebirüurs gewesen. AU ein ffir Knaben dteear Gassen enlbehrUdier Beleb-

thum durften jene rein wifoensehafUiehen Utein Ischen Namen sovider

Tbiergattungen (ohne BeifOgung der hochdeulscben oder volkslhäiDKcbca

Benennung) anzusehen sein , ton welchen die wenigsten der Jagend bs-

kannt sein werden«

Bfdge das nmfUtendere Werk, des Hrn. DrV. Schmidl aber Tater-

landskunde m den Oymnasiallefarem nach Verdienst gewürdigt uod zur

Föiderting dieses Dnlerrlchles fleifsig benützt werben, der Ahrifs sber des

Erfahrnngswcg Inf der Schule machen. Auf diesem Wege wird «eh

am Siehenten und beslimmtesten zeigen» was an demselben geeignet ist,

und was einer Aendernng bedarf, und der Dr. Verf.» der durch seine Sta-

dien vor- vielen anderen zur Bearbeitung der Ssterreichiachen Vaterlands-

kunde berufen Ut» wird gewiss die aus der Erfahrung gewonnenen Wei-

sungen auch ferner benutzen» um bei widerholten Auflagen a^em Waiie

die fOr die Schule iweckmUsigsle Oestalt zu geben.

Wi«n Anton Steinhanser.

i. GeOBMtrische Lehrsalze und Aufgaben aus des Hrn ?toU- C.

F. Jacobi Anhängen za van Swindon's Elemenlen

der Geometrie. Mit Beweisen, Aunösungen und Zu^^älzen her-

aii.^gegcben von Dr. Aug". Wienand. Zwei Bände mil M
Figurentafeln. Halle, Schwelschke u. S. 1847. 226 S. —

24 ngr. n 1 fl. 27 kx. CiL
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8. Dit schwierigeren geometrischen Aufgaben aus des Hrn. Profs.

C F. A. Jacobj Anhängen zu van Swinden's Elemen*
ten der Geometrie, Mit Brginiungen englischer Hathemaliker
iiiid Auflitoungen herausgegeben von ifr. Aog. Wieg and.
Mit 18 Fignrentafeln. Bbend. 1849. IS% 8. — 1% Thln
= 2 fl. 15 kr. CM.

8. Geometrische Aufgaben von Miles Bland. Nach der vierten

englischen Originalaoegabe für das Bedürfnie deutscher Lehr-

anstalten bearbeitet von Dr An^. Wiegan d. Mit 82 Fi-

ofurentafeln. Ebend. 1860. 226 S. — l'/, Thir. »2 0.

4 2 kr. CM.

4. Sammlung trigonometrischer Aufgaben aus der reinen nn<! an-

gewandten Mathematik. Mit AufloüUügen und vielen Z;ihlen-

beispielen von Dr. Auir. Wiegand. Mit 8 Fig^ureiilafeln.

Leipzig, Reclam j. 1852. 2L5 S. — 1 Thlr. 6 ngr. =: 2 fl.

. 10 kr. CM.

Hab die Mathematik Sberitanpt and der geosMlriNhd Theil der-

eelben inilieiondepe gani vorifigüeh gMignet iat, die 8eil»atCbStigkeit der

lugend IQ wecken und sie an Scharfe des denkcns tu gewöhnen, ist eine

dnnA das übereinstimmende Crlheil aller einsichtsvollen Pädagogen scbon

lange so zweifellos entschiedene Thatsacbe, dnfs jede fernere Bemerkung

hierüber uberflüfsig erscheint. Diese Ihatsacha hat sich auch ausserhalb

d«s Kreises der Sdiiale ao allgemeine Anerkennung verschafft, dafs selbst

diejenigen, welche dem Unterrichte gerne engere Schranken gesetzt wifsen

möchten, wenig oder kein Bedenken mehr nehmen, sie als richlig und un-

widerleglich zuzugeben. Vm aber durch das mathematische uik! n.iment»

lich durch das geometrische Studium den Verstand der Jugend wirklich

EU ühpii und zu schärfen, ist es niclil Imireichend, dafs der Lehrer eine

gewisse Anzahl Lehrsätze und Aufgaben vortrage und sich mit ihrer lio-

production von Scit^ der Schüler begnüge; er mufs denscüicn vielmehr

zahlreiche Aufgaben zur eigenen Lösung, d. h. sowol AufgaiKu un mathe-

matischen Sinne dieies Wortes, als Lehrsätze zur eigenen Auflindnui: dos

lieweises vorlegen. Diese Aufgaben dürfen aber nicht, was loiJtr vicli.tlhg

unbeaciitel bleibt, RäthseUragcu sein, ^u Uoren Losung nur ein giru klichcr

Zufall fuhren kann, sondern aie mufocn so beschaiTcn sein, dafa dem Schu-

kr l>ei ruhigem Naelidankeii nieht unklar bteiiieii kann, weldMadasGesets

ati, unter daa «r den ihm vorgelegten Fall x« alellen habe.

«An eine für die Sehfiler bealimmte Aufgabe,* bemerkt Wiegand
treffend in der oben genannten trigonometrischen Sammlung, «muls man
die Forderung sltHf'n, d if-; sie <lcm schwächeren cl)enso, wie dem fähige-

ren, jedem nach seinen kcnnluiiisen
,
Gelegenheit gebe, etwas zu Icixten,

dafa sie nicht die Aufspürung eines vorsteckt liegenden KuoslgrifTes erfor^

dare, aondara aieh so an das in der Schule dargewesene ansi^Hellie, dafs

sie nur als dessen Ausläufer erscheint. Das l'roblem mufs ferner dem Sictfo

iirtrh 80 gewählt sein, tlnf^ es sich <laR lntrrrs;«;(' des Srliulors \nn selbst

erzwingt, dals es seine Wtlübegicrdv spannt, ü.iL'% es ihn auf Scliritt tnid

Tritt verfolgt , daia es ihn treibt und drängt , bis er's gefunden , und mit
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dem TrioApbo eines Archimedes sehi iVQri*a ausrufen kam. —
nicht genug, die AiifgaUe mufs sich dem Scluikr .nnküiKlicen, ah die Thür

zu einem groLsen Gcbrnide, das ihn zum duichwaiulerii seiner verschiede-

nen Käume citiladei ; dt r Schüler muls erkennen und fühlen, er bahe mit

dem gewonnenen Rcsiilfate den Pttfli auf «in ifam inslier flmndei Gebiet

gesetzt, dessen Fluren, Tbä(er nnd Wälder 7.u duithelreifen, dessen Berge

7.U ersteigen, d<sso?» F rzcugnisse kennen lU lernen er mit der iirennenden

bebnsucht des Fremdlings erCülU wird, der saerst den Fufs auf eiu oea

entdecktes Eiland selzt*

Bei einer folchea Beschaffenheil der AufgabeD wird der do|)|»<:lt<

Tortheil erreidif, daOi einerseits der Schüler an ein klares und bcslininles

Denken gevohnt und genötbiget wird , das einnial erlernte fetizuballci»

nnd dais anderseits der Lehrer hierdoroh eist einen sureilalsigen Ih^
Stab sat Benrlbeilung der geistigen Fähigkeiten seiner Schüler and d«

Erfolges seines Dnleniehtes erhalt
,

abgesehen davnn , welch eine reielie

Quelle edlen geistigen Vergnügens das ringen des Schülers nach der selb*

stindigen Anfflndong von neuen ihm bisher unbekannten Wahrheit« le-

wol für den denkenden Lehrer, als auch für den strebsamen Schüler Iii

Dieaes wol anerkennend hat man lehon lange üh«r dto TCiachiede-

nen Thdle der Mathematik , namentlich suerst in der Arithmetik nnd Al-

gebra, Attfgaben gesammell, durch deren Lösung man den Sefcarfeivn dit

lugend übte, und tugleicb ihre Fertigkeit im rechnen TermehrtSL Hat«

diesen arilhmeliseh - algebraischen Aofgabensammfangen erfreuen sich die

Yon lieler Hirsch und Eduard Heis in Tielfscb wiederholtCD Aaf*

lagen herausgegebenen wegen ihrer sweckmäbigen Anordnuhg, und be*

sonders die Ueis'sehe wegen ihres groben Reichlomes und ihres melbodi-

echen Fortschreitens vom leichteren zum schwereren mit Recht der fßüT

ten Verbreitung und allgemeinsten Anerkennung.

Später als es i(i der Arithmetik und Algehra der Fall wnr, kam

man auf den Gedanken, die Jugend in ähnlicher Weise auch in der Oeo-

metrie zu üben, ünler den älteren Sammlungen dieser Art, die derl.rfircr

auch jetzt noch nicht ohne Vortheil für die Schule wird benutzen köiiueo,

zeichnet sich durch die Reichhalligkeit dos Inhnllcs und die Zweckmäfsig-

keil der Anordnung jene vou Meier Hirsch *) caiiz vorzuglich .niJ.

Eine kurze üebcrsichl des luhnUes der einzelnen Abliriuiilutigen wird di^*-

jenigen unserer Leser, denen chva dieses auspezeioljDele ^^erk iiicht

l.ekanut sein üoilte , von der Hiclitigketf diests IJrlheik's ühorzou-

gen. Der erste Theil (272 Seiten nii* K» Figurenlarelu) enlhäll in zwuK

Abhandlungen eben so wichtige als iulcressante Aufgaben über Verwand-

lun.iz, Theiluüg und .Mefsung der Figuren durch geometrische ConstrucUüu

und durch Rechnung, über ebene Trigonometrie und Polygoii nii tri»', über

praktische GeouieUie, über Alaxima und Miuiaia u«a über eLtiie Oeitcr.

Der zweite Theil (.^72 St ilen mit 10 Figurentafeln) enthält in 17 Alihaod-

lungen, unter denen Mi h viele eig« r)tuniliclie Furschurigen des Hm. Vfs. bö*

finden, Aufgaben über spliüriscbe Trigonometrie und l'oiygonomclrie, üb*

•) Sammlung geometrischer Aufgaben. Zwei Theilc mit tO FiguW""

tafein. Berlin, 1^05 — 1807. (3 Thir. 10 ngr.)
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icngulärf und reguläre Polyeder, Qber riuule Körper, über lluloia und III'

Dima und über einige Thelte der «nnlyt. Geometrie dei Ebene und des Raumes.

Aus dem hier gegebenen Deberbiiokc erbcill der Beiehtum dieses gediegenen

Bocbes, dessen eifriges Studium strelisame Lelirer der Mathematik vielseitig sUr

weiteren Forschungen auregeo, und cum tieferen Eindringen in die Wifiien«

soJiaft veranialsen wird.

Anderp brauchbare geometrisebe Aufgabensammlungeoi sind die vo»^

Scharfer % Thilo Streblke'), Götz u. s. w.

IHe beiden letaten Deceonien haben die elementaren Theile der Ha-

tbematik uberhaopt wid der Geometrie insbesondere mit aabireichen Ar-

heilen deutscher Gelehrten bereichert. Doch finden sich unter den geo«

metrischen f.chrhuehero und Aufgabensammlungen dieser Zeit nur wenige»

welche auf die grolsartigen Eotdeekmigen der neueren Geometrie gebüh-

rende Rücksicht genommen hätten, während es gerade, heut'xu Tage gilt»

die neuere Geometrio , wie sie sich vorzüglich durch den genialen Stei-

ner *j auf dem Felde der Elementar Geometrie entwickelt, und seitdem

durch Heroen unserer Wifsenschaft, ich nenne hier vor allen den grofsen

Plüeker *) auch auf dem Gebiete der höheren Geometrie gebildet liat,

') Geometrisehe Aufgaben. Mit 4 Kupfeitafetn. Oldenburg, 1816. (Ged«
mrlrisch und durch Rechnung gelöst.) (I Thlr. 15ngr. 2 fl.42kr.CM.)

*} tiammlung geometrischer Aiifyalien und Lehrsätze mit synthetisrhen

Auflösungen und Beweisen. Zwei Bände mit 8 Kupferlafeln. Frank- »

fort a M.. 1824— 1825. (4 Thfr. 25 ogr. <-> 8 fl 4t kr. CM.)
*) AuTgaben über das gradlinifre Oreieck

,
geometrisch und analytisch

geleet. Nehst einem Anhangt' tmil 2 Knpferfafeln. Königshcrg, 1826.

—

(20 ngr. = i 11. 12 kr. LM.) IHasts Buch i»t Lesondcrs in mo-
tbodischer Hinsicht .sehr beachtenswerlh.

^ Sammlung von Lehrsalzen, Formeln und Aufgaben ans der ebenen
Geometrie, analytischen und ebenen Trigonometrie, ebenen Polygono-

roctrie, Stereometrie, sphärischen Trigonometrie und S|ihärisclien l'oly-

gonometrie. Mit 12 Figurenlafelo. Berlin, 1843.— (l Thlr. 7'/i«»gr.
« 2 fl. 15 kr. CM.)

*) Systematisehe Entwiekelung der Abhängigkeit geometriseher Gestal-

ten von einander. Mit 4 Taf. Berlin, 1832. (2 Thlr. = 3 fl. 36 kr. CM.)
•) Sysfrrn rler .'iririlytisrh^^Ti Grometrie fi') der Fhetie. b) des Baumes in

neuer analyli.-scher Behanditingswpise. Mit 7 i'afein. Berlin, 1835

(37, Thlr. » 6 fl. 18 kr. CM.) und Dussoldorf, 1846. — (4 Thlr.

= 7 fl. 12 kr. CM.) Ks sei mir hier erlaubt, Arnetb's, t^ofs. in

lleidellterg , I'rlhcil über IMücker's gron^etri.sche Aibeilen anzu-
führen, woraus auch die .\olluv( ii(lii.'Kt>il erhellen wird, die elemen-

taren Forschungen der neueren Geometrie dem üiilernciite /.ugäug-

lieh so machen. Arn et b sagt in seiner Geschichte der reinen Ma-
thematik (Stuttgart, 1852) 8. 288 folgendes: «Bei der gewöhnlichen
Darstdlung werden die Pimcte einer Curve auf iwei Axen bezogen,

und häutig wird bei den Cntersuchungen verlangt, diese Beziehung

auf zwei andere Axen zu übertragen. Hierdurch wird aber oft eine

Scbwerfilligkeit und Weitläufigkeit in die Rechnung gelragen« welche
der Natur der einfachen Resultate durchaus nicht < nlsprechen , und
mm konttto sich wol sngen, dafs man den rerliten Weg, sie zu er-

hallen , nicht eingeschlagen hatte. Plüeker eotferute nun diese

Unbehilflichkeit dadurch, dafs er gleich von voro« herein diese Be-

Ziehung unbestimmt lieb, und an die Stelle der Coordinalen linear«
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tu pflegen I it. h. die Beschränktheit der geomelrtoefaen Aineliauungsweise

der Alten durch die verallgemeinernde Auflar^ung der neueren Geometrie

KU heben, und lebendiger, als dieses früher der Fall war, in die Eotste-

hungsweise und in die vielfachen Wechscn)c7iohiin!;eo Und Abbi^gigkeila-

Verhältnisse der geomclrisrhen Oehildf» ein/tiführen.

Per erste, welcher sich m Dcuhr-hl.iiul e!as Verrh'enst erworben hat,

die Korschutigen der neueren Geometrie dem ElemeDtar-Cnterriclite zugäng-

lich und nutzbar zu machen, ist C. F. A. Jacohi durch die von ihm zu

an Swuiden's Geometrie mit grofser Sachkenntnis bearbeiteten An-

hänge *). „Nach unserer Oeberzeugung,» bemerkt Wieg and mit Recht

in der ersten der oben angeführten Schriften, ..k.inn kein Lehrer dtr

Mathematik dieses vortreffliche Buch entl rfii t ii, und zwar nicht Llofs nach

uu«ierer Meinung, sondern nach der eiocü jeden, der sich die Mühe okM
yerdrieCsen lief«, von dem reichen Inhalte genannten Werkes Kenntnis in

nehmen.» Das Original vn n 8w i n a e n's enthSIt 716, die 2uatia Ueobf»

1154 Artikel. Vatk dieses treffliehe Buch noch nicht Jene allgemeine

Verbreitung und Anerkennung gefunden bat| die es so sehr verdienl^ da-

Ifirsp rieht schon der Umstand, dals viele AufgalMn aas den Anhlngsn

dssMlben in OrnnerVs ArehiT fiir Hathemalik und Physik als ne« hs-

aibeltet wurden. Der Verbreitons des Werkes mng ««eh der Onslaad

hinderlich gewesen sein» dafs die Beweise und AnAosongen der in dsn

Anhingen sich befindenden Lehrailae und Aufgaben f»A gSnslich fehlen»

ja sehr hioflg nicht einmal angedeulel sind. Om nun diesem von Pauk*

ker **) offen ausgesprochenem Oebelstande absuhelfen» und dadoieh eise

gr&lsere Verbreitung von Ja^obi's Werke tu ermöglichen, wurde Br«

Wiegend veranlagt, die genannten Anhinge, vermehrt mit einer ziem-

lieh groCwn die seitherigen Fortsehritte der neuere« Oeomelrie besoodeis

Functionen setzte, die jede mögliche Besiehnng, ako aneb die der

gewöhnlichen Coordinaten, ausdrücken konnten. Wir betrachten diese

Idee als die fruchlbar«tf Ki weiff run;; der nnalylischen (ieomelrie

;

der frühere starre Mechanismus wurde il.ulurch zu eiiitsiu beweg-

lichen Organismus, welcher nach allen Seiten hin sich au entwickeln

fähig ist. Was diese Idee zu leisten vermag, davon legt das ganze

Werk Zrnenis ab; durch sie ist dfT f^rstr Sriiiitt pfsrfieheii aar

Vtioiiii^'uitg der beiden Methoden, welriie jetzt die Goouielrie sjisl-

teu. Der sogenannte Caicul tritt hier schou mehr zurück, und iSr

Plüoker sind seine Functionen dasselbe, was für Steiner sdn

Strahlenbuschel , das bewegliche Element, durch welches sie ihre

schönen Theoreme beweisen. Und so wird denn auch t\ ol die ^eit

nicht ferne sein, wo beidu AIctboden durch ihre gegenseitige l^iB-

wiriLung immisr liöberes auf ^nfiuikeren Wegen schaffen, und end«

lieh selbst in eins veischmelten.*

*) J. H. van Swinden's Elemente der Geometrie, aus dem HollSn'

dischon übersetzt und vermehrt von C. F. A. Hcohi. Mit 405 Fi-

guren auf 21 Tafeln. Jena, 1834. — (3 Thir. = 5 fl. 24 kr. CM.)

Fundamente der Geometrie. Zwei Theile. Mitau, 1842. — (2 Thlr-

«• 3 fl. 3a kr. CM.) i. Theil, S. 13.
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bfrucksichtigenHen Aiiswaiil von Aufgaben, mit Heweiscn und Auflösungen

herauszugeben, und rin/urirhlen, dafs rüc aus jedem brauchbaren Lehr-

burhe der Geomelrie geschu|)nen Vorkf imlnisse zum Verständnis <les «an-

ten hiiireicbend seien. Auf diese Art entst u den die beiden oben zuerst

genannteu Bände geometriseher Lehrsätze und Aufgaben.
Der Inhalt dieser beiden Bände jsl folgender. Erster Band: 1. Ab«chnitt

:

Ceber Parallellinien, Dreiecke und Viereke (171 I.ehrsätie und Aufgaben) j

2. Abschnitt: Von dem lülialie geradlinieer Figuren (126 L. u. A.)j 3. Ab-

schnitt: Vermischte Aufgaben mit Auihisungen, aber ohne Beweise (15).

Zweiter Band: 1. Abschnitl; Von der Aehnlichkcit der Figuren und

dem Verhallnisse ihrer Seilen und Fläclirm lume (124 L. u. A.) ; 2. Ab-'

schnitt: Der Kreis in Verbinduug mit geradeu Lauen und anderen Kreisea

(78 L. u. A).

Id dem ODtar Nr. 2 genannten Werkchen gibt Dr. Wiegand dto

BewtiM md AoflSeungen der sehwierige ren Lehreitie vad
AafgabeD tue Jaeobft Anhange iirai f&nflen, aechsten ood aicbenleii

Boebe toq Tna Swinden'a Oeonetrie» Dieee bilden, wie er aelbat eagt,

den Seblnüi dee ganieo Werkel, und er lintersiebt aiob tcmiit der Bear-

beitung des Anhanges tum aeblen und neunten Buehe (OonioDetrie und

ebene THgonometiie) und des Anbanges lum sehnten, cfiften und sw5lfteii

Buche (Ebenen, ihre Lage und ihre DorchsehnittsUnien, Polyeder und runde

Korper) nicht, was besonders <rucbsicbtlicb der Stereometrie su bedsuem

isl, da die Ansahl der brauchbaren stereometriseben Aufgaiiensammlungen

nur eine sebr geringe ist, die Sehwierigiteiten aber, welche eine Beerbt

tong der planimetriscben Aul|gaben wunscbenswerth erscheinen lieben, sieb

bei den stereometriseben Aufgaben CGr den Aolinger soTerlüsig nicht Ter-

mindern. In diesem Werkchen tbeilt Dr. Wiegand sttch eine tiemlicb

grofse Ansahl interessanter geometrischer Aufgaben mit, welche er der

englischen Zeitschrift uTh€ MatkmmÜeUm* entlehnte. Die einzelnen Ab-

schnitte der Schrift sind folgende: I. Vennisobte Siltie in 61 II. Pole

und Polaren in 14 III. Aehnliehkeitspuncte nnr! Achtilichkeitslinien

SWeier Kreise in 13 IV. Potenzen und Fotenzlinieu in 18 V. Po-

tenzkreise, potenzliaUende Punctc und potenzhanendo Kreise in ^ VI.

Aehnlichkeitspolanu und Aehnlicliki ilsaxen in 5 55» V'^- ^^^^ Ecken und

Seilen centrische Vierecke in 11 Vlll. Vermischte Sätze englischer Ma-

thematiker in 14 IX. Vermischte Aufgaben englischer Mathematiker in

4 : K. Das apollonianische Problem von den Beruhrungen nebst anderen

Aufgaben au5 der Kreislehre in 14 ; XI. Anhang, enthaltend trigonome-

liscbe Aufgaben englischer Mathematiker (15 Theoreme und Probleme).

Die von Miles Bland bcarbciteto genmfti ischii Aufgal^ensamm-

lung, die drille unter den oben genannten Schrillt n, (iitliall emo giDfse

Menge eigentümlicher und un<iercti deutschen Auig il ciis aninluiii^' u frem-

der Aufgaben, wodiirrli Dr. \^ i e g a n d vefiTulalsl wurde, s\v auf deul-

sclien Boilen zu vcrpll iuzlu. liie Resultate der neueren Geometrie sind in

diesem Werkcheu oui- luulsig benutst, was aber um so weniger su be-
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kia^ itl» da die beiden* friilier genannten Schriftea eine relebe AadMoto

denellion darbieten. Die einseinen AbechnUl« des Buehna, das bloTa die

Kenntnis der Enklid 'sehen Geometrie vncnuasetst, sind folgend«: L Gersde

Linien und Winkel (34 Aa<j5aben)| II. Oerade Linien und Krelae (100 iL) i

III. Gerade Linien und Dreieeke (43 A.)} IV. Parallelogramiiie und Poly-

gon« überhaupt (50 A.){ V. Anfgaben über Traaaveranlen (47 A.); TL

Constniction von Figuren für sich sowol , als in und um andere (72 A.)i

VII. Eigensciiarien der in und um Kreise beschriebenen Dreieclie (43 A.)i

VllL Quadrate und Rechtecke in Verbindung miiEreiSttn (3&A.}s IX. Cot^

atruction von Dreiecken (46 A.).

Der (Jmstand, dafs unsere Literatur an ScbriHen, die ein zweck-

mafsiges üebungsmaterial für die Trigonometrie darbieten, nicht sehr reich

ist, bewoK den Herrn Dr. Wiegand zur liernusinlie der mitcr Nr, 4

aufgeführten trignnomelrischcu Aufgaben. Auch für dieses Wcrkchen, wel-

ches in eilf Capileln 240 trigonometrische l-ehungsaurgabcn euliiiilt» ent-

lehnte llr. Dr. Wiegand manches trefflictie der matliemaliscbea Lite-

ratur Englands.

Mögen diese Aufgabensammlungen, die sich von vielen ähnlichen

dadurch sehr vorlheilhaft unterscheiden, dafs sie nicli'. lilofs bekanntes, J4

bisweilen sogar unbrauchbares, wulci holen, auch in woilereij Kreiseu VeP"

breilung finden und das htteressc für das Studium der neuercu Geomelns

fördern. Wurde wenigstens jede Gymuasialbibliotbek dieselben dem fein#

Wlfsenaehafl liebenden nnd achtenden Lehrer der Hathemnlik bieleq« so

würde sehon einigea in dieser Hinsiebt erreicht sein.

Was die jiufsere Ausstattung der bespmchenen Werkchen betrifft'

an lafsen weder Teil noch Figuren irgend etwas su wuuscheu ubW^

Wien. , August Oernertb.
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Verordiiuiigeu lur die österreichischen Gj m-
uasieii; SUti/stik.

Personal - und »Scliulüoii^ei).

(Ernennungeo ond BefSräerungto.) Der Seriptor bei

der k. k. BibUotbek gn taibteh oml Suppleot an dortigen aymoathMi»

Hr. Kirl Heiser, iak tum wirklicben Gjmiuiallehrer «o der genaoDtmi

i^jmMriallfhnnrtilt emumt worden.

— Der biebarig« 8o|ipleok an k. k« Oynaattom au Rot« fad o,

P, Jaaepb Päd er a Olli, iat ami wirkliabaa Labrer an deiaalbao Lahran-

jlall amaai^ wordao.

— Der flynmiiallahrar aa Spalato^ Br. Laca STillOTiob»

wnfda avn Obadabrar daadbit anMont
— Dar RaUgioaalabcar am Altatidlargydu»uiiim au Prag, Hr. Dr.

lanoaeiia Fraoel iat, nil Ruakaieht aui die too ibn bastaodena Lehr^

a^tapcufung aua dar böbniaeban Spraoba auaa wirkliebaD OynoaaiaUabfar

au dar gaoauDtaa ÄosUlt nit dar Baßbigung für dieMO UutaniafatagageiH

atand anatiBl wordao*

— Die biiberigao Snppleoten am k. k. Oymoaaium^ an Troppau,
die HerreD Vioceoz Adam und Wentel Sab war a^ aind in wirklicben

Ojfmoaeiallebrern alldort ernannt worden.

— Der bisherige Suppleut am k. k. Gymnasinm zu Tarnow, llr.

Alazander Kosminaki» iat snm wirklicben Oyrnnasiallebrer alldort ar^

nannt worden.

(Fest. ) Der ehemalige Präfect des k. k. Gymnasiums zu Bötzen,

der hochw. Herr Dismas Tutfer, Inhaber der grofsen goldenen Civil-

Verdienstmedaille y feierte am 10. August L J. im dortigen Franxisiuner*

kloster sein 50jähriges Priesterjubiiaum.

(Dank.) Dem hochw. Herrn Peter Biron von Mattencloit, Dom-

herra za Ol mutz, der auch im heungeo Studienjahre wieder die trau-

rige Lage fleifsig i^ludiereoder , darunter auch mehrerer Schüler des

Unter- und OJi^ergymnasiums, durch woblthätige Spenden lu mil«
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dem bemüht war, wird in der Wien. Zoilun^j; vom 8. Aag. 1852, Nr. 189,

S 217ri, voTt -tllen dieser Uuterstülzung geuieDBODden der öffcnUidM DtaÜL

mit heiisen hogenswünschen dargebracht.

(T 0 d c' S fä I ! e.) Am 17. September 1S51 starb zu Oxford Dr. Joba

Ridd, Professor der Medicin an der dortigen rniversilat, Hospitals-

director u. s. w. (geboreu zu Weslminster im Jahre 1780), Verfif«?er

zahlreicher ausgezeichneter Werke (in engl. Sprache) ulu r Min* r »lo- e.

Geologie, Anatomie und die verschiedenen Zweige der Physik , aus «leuen

mancher nüixlicho und belehrendü Aufsatz in deutscher Uebersetzung in

die an österreichischen Gymnasien eingeführten Lesebucher ubergegangen ist.

— Am 6. August lh.>2 sin lj zu rtm der Professor der slavischcn

Philologie an der k k. üniversUal dasulbsl, Fiaiiz I.ritli>laus f, l- 1 ako v sk y
(geb. am 7. Mürz 1799 zu Strakonilz), eine der bervoiragoadsLen Erschei-

nungen in der Periode der neu erwachten dechischen Literatur. Im Jahre

1834 u. 1835 fiibrte er die ftedaction der «Prazske Nov.* und der «(>ski

VMa*« und vertah die pFofenur der dechischen Sprache und Litentur an

der Prager Hoehwlm]«. Seil dem labre i83& war er filnU. Kinek^^selMr

Bibliothekar, ioi J. 1843 erhielt er die von der prenisieeheD Regierung

neu creirte Lefarliansei der liavieebeD Philologie m Breslau , in h 184S

kehrte er naeb Prag Kuruok nod fibemabm die Profewur deteelboD Fachet

an der Dniveraltll eeioet Vaterlandes. In eioe noeh liihere Besiehnog n
den Gymnasien Irat er, indem er in der 1849 in Prag eiogeaelstea wtf-

•ensehalllichen PrQhingseoraDission liir das Gymnasiallebramt smn IUI-

gliede ernannt und mit der Prüfung in ieehisober Spraehe uid lüeittur

beaaftragl wvrde. — Von seinen Bichtangen , deren fitH» 1% Hönde des

Volkes fortleben werden, beben wir hervor seine «NaebUinge mssisch»
und ieehiseher Lieder* and seine «Gentifolie' (Rfile slolisld), fsmer seine

1851 ersebienene ZasamnMnstellnng der Sprichw$rter der Staveo.

— Am 7* Aagost 1853 starb zu Prag der k. k. Schalrath und Gya-

nasialinspector Hr. Dr. Johann § i I h a v^r, an der Aosiebrung, in seincfn 5&

Lebensjahre. Wir hoffen in den Stand Yersetzt zu werden, über diesM

hochverdienten Mann näheres naehtraglioh la benohten«
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Miscelieu.

Schiilprog^rain me österreichischer Gymnasien ain

Schlafse des Schuljahres

(Portsetttuig iiiMl Sohhiüi von HeR Vill^ S. 6511 ff.)

Tirol und V o r ,i r 1 ii e r g.

5. FeMktft'M. i'ioyramm des k. k. Gymnasiums ztt Feldkirck

ftir da* üchuUaär ^' ^- — ^^^^ philologische biudium,

iwar nicht mehr der einsige iiiul auaeehlieCstiche, aber doch ein Uauptge«
genstand des Gymnasialunterrichtcs, ist in dieser seiner Stellung neuer-

dings mannigfacfr bckrimpft worden ; der SIreil darüber hat nicht blof»

die Bedeutung einer theoretischen Discussion, sondero äuUert seihst auf
die Scholen seine Wirksamkeit; denn von dem Leben nicht gelrennt, son-
dern mitten in demselben wurzelnd, erfahren sie unausbleiblich, nament«
lieh in ihron hhherrn Classen die Riickwirkunj; dir eben in der Zeil mehr
oder weni;it'r aJlgemein Terbreiteten Ansichten. Diese Diuslände h?^hen

üru. Igo. V oni er (Weltpriester und Lehrer des Griechischen in den oijeren

Classen des Feldkircher Gymnasiums) bestimmt, dem Programme seines
Gymnrisiutüs eine Afifiandlinii; vor.iu^'zusrliirkcii : ^Vetter '/xreck des phi-
lologischen siudiums

. und ob eine Ersetzung der Originalu crke durch
Versionen (.warum uiclu lieber : Dobersetzuugen?) möglich seL*
(39 8. 4.) Nach kurser Beseichnnng der Seiten , von welchen aus gegen
das philologische Studium als Gegenstand des Gymnasialuoterrichtes ge«
kämpft wird (S. 3—5), geht der Hr. Vf., da Bildung der Zweck ist, den
die Gymnasien verfolgen, auf den Inhalt dieses Begriffes näher ein und
findet in ihm zwei Momente verbunden, ein natürliches und ein zweites,

auf der OlTeiibaniog und Erlösung Jjeruhendes. ^Verbindet man diese

zwei Elemrnlc miteinander, so rrc;ibt sich daraus der Begriff der Bildung,

objective genommen, d. i. der in der Hestimmuiig dos Menschen enthal«

tene Bilduogszweck, weicher nun so formulirt werden kann: Bildung ob-

leetive oder Ziel derselben ist die Vereinigung und böebsl mdgliebe Toll-

cndung der genannten zwei Elemente meines Ichs zur harmonii^chen und
abgeschlofsenen Ganzheit; folglich höchst vollendete i\atur, durch dou
Geist des F^angeliums geläutert und verklärt. Nun führt das erstere die-

ser Elemente , der Mensch in seiner Gescbopflichkeit betrachtet , auf das
Heidentum hinfiber. Denn Charakter des Ueidentums ist eben das Le-
ben als LlofsfS IVaturleben. * (S. 6). Dafs nun das flcidenlum , in all

der Herrliclikeit, welche es in seinen beiden hervorknichlcndston Hepräsen-

tanten, dem griechischen und dem römischen Volke, uü^ zei£t^ nicht ver*
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inogciKl i>t ,
(.(lie l!;ilzweiung zwischtM» GoU und Wtlt aufrulieben* (S.

.il), wvisl der Hr. Vf. an den religiösen UeberEeu^unfien derselben UDtl

an ihren philosophiscben Lehren nach; in erslcrer Hinsicht bescliränkt er

sich im wesenllichen auf die ia den homerischen Dtefatüngeo dargelegten

religiöaeu Oebcr/.eugungcn, mit leichter Rciulirun^ der tragisc-ben Dichtung

der Griechen (S. 8— tO), in di-r It^l/.leicii Hinsicht gibt rr einen Ueber-

blick üln r du» KiUwiciielungsganj^ der pricchisrht'n l'iulosophie von Tba-

le« bis bpikur (S. 10—2b). Als Zweck des pbdologi:»eheii Studium« «f*

gibt «eh demnach 1 «das philologische Studium hat durch die Darleguo«

das Wesens des Heidentums, oder der Cuttur des bW& natürlichen RiN

(ItHiL'selementes , der Philosophie den Slandpuncl als einen christlicheu iii

ermitteln, und zugleich einen positiven Beweis für die INolhweiidigkeU

der Offenbarung, der seineu Grund gleichCalis in dieser Harlegung bst, xa

liefern.* <S. 35). Zur Erreicirang dieses Zwecites genügt es nichl, lieb

bei üebersetzungen zu beruhigen, welche, so IrefTlich sie sein mögen, von

dem Geiste um! der l-orm des Orii:in?<ls immer vi» ! aufgeben muffen, «on-

deru e^i ist noUnvenüig aul die Quellen selbst zurückzugehen (S. 36)>

Zum Scbtufse beieiohnet dann der Ur. Vf in kuraen UmriCien (S. 37^99),

welchen Einflufs die griechische und römische Cultur auf die gessnimts

europäische linlwickelung geübt hat, und welchen Mrinnern vorzrieli«*!!

das Verdienst angehört, in d«'r Z<mI der sogemnnten NViudererweckung der

Wilsenschuften der griechisclien Literatur den dir gebührenden Plili

europäischen Cuiturleben verschafft au haben. «Nachdem man so,' sagt

dann der Hr. Vf., wo er diesen Ueherblick bis zum 16. J hrh. durchge-

führt hat, «durch die wichllfisti-n Frfolge belehrt die \\ ichlipkeil der

Philologie für Philosophie und Theologie auch in Deutschland allgemein

wSrdigen und anerkennen gelerot hatte, so wurde denn neben den Sta-

dium der lateinischen Sprache auch das der griechischen auf den Univer-

sitäten, die berclls schon bestanden und noch gt'cnindet wurden, fibcnll

eingeführt , und «'rfnul sich besoiulers heut zu ta^e eine» solchen Gedei-

hens, dafs die Deulsclien durch Tüchtigkeit und Leistungen auf diesem

Gebiete unter allen Nationen Europas wohl den ersten Aang einnehmeo.

Entschlofscn hinter diesen Porlsehrilten nicht länger mehr zurück zu blei-

ben, und 7.U bleich uberzeu«:! von der l'ncnthehrlicbkeil des Gcp^n«;!an(les

hat nun auch die üsterreichi>rhc lUi^irrunt; tlurch Ansctzung einer dop-

pelten Zahl von Lchrslundea füi d.tA fiülier karg bedachte Griechische ge-

sorgt , und die Durchführung des neuen Organisalionsentwurfes wird in

Verbindung mit der erforderlich und beharrlich eingehaltenen Sirrnpe bei

den IVtaturitälsprüfungen in balde nurli bei uns eine regere Th ili^^l^eit und

einen entschiedenen Eifer In (|er Pflege dieses wichtigen Klementes der

Geistesbildung unfehlbar zur Folge haben.» (S, 39.) — Indem Rf. ^J«*

Erwartung, welche der Hr. Vf. in den Schlufsworten aa»spricht, toH-

kommen boisümnil , und nicht nur dem Zwecke der Alihnndlurig ,
sondern

auch dem trnsl, mit welcliem die l'nliM'snchung gi fiihrt ist, und den vicj'

seitigen Kenntnissen, welche der llr. Vf. dabei bekundet, die unveftel-

lensle Anerkennung zollen mufs, glaubt er in Betreff der Mitlel, weleoe

der Hr. Verf. zur Erreichung seines Zweckes anwendete, und der nnrrn-

IQhrung im eiu/clnm ein par Bemerkungen außsprfch'n zu sollen, t"""'

erste scheint es dem Ut f.. als hnbe der Hr. Verf. die Gründe, welche geg^O

die Philologie als Uulerrichtsgegenstand geltend gemacht werden, nicht IB

ihrem ganzen Umfange in Oetrachtung gesogen. Der Hr. Verf. unierscbei-

det zwar mehrere Arten von Gegnern, aber im ganzen ist es doch bloi«

das Prinrip «b-s uinnülelbarsten Sutzeti.«!, aus welrliem er die Bestreitung

jenes Dnlcrnchlszwciges ableitet. So wahr es nun auch sein mag,

die meisten und, wenn man so sagen darf, die lautesten Gegner ans üi^^^

CagerkomiiMD, so ilnd es doch gewi» nicht di« cintigeiiy niflkl dit dnica
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das Gewicht ihrer Grunde am meislcii heachtuDgswerlhe Gegoer. Wer
in unserer Zeit über di» Bedeutung des |)h{!n!n^ischeD Uolerrichtes schreiben

^ili, darf gewiss das Factum nicht übeisehen, dafs in nicht geringer
Anzahl BilduDgsanstnllen (Qr dieselbe Alleraalufe wie die Gymnasien
bestehen und fortwährend neu entstehen, welche keineswegs blorse Fertig-

keil für einen praktischen Lebenslauf gelen, sonJrni zugleich allgemein

menschliche und christliche Bilduiii! /n vcruiiltelu sich zur Aufi.vThe machen,
und doch das IMiltcl des classisch philologischen Dnlerrichlt-s dabei nicht

anwenden. In diesem Faetum ist die OelMneugung betbiligt, dato eino
allgemein menschliche und christliche Bildung nicht in allen Fällen die

classischc Philologie zu Hilfe nehmen müfse; diese (Jeber/euguni? wird
von Männern bethätigt, welche über Zweck und JUitIcl des Unterrichtes

emstlich nachgedacht und sieh iiitt die Jugendbildung Veidiensltf erworben
haben und fortwährend erwerben; unzweifelhaft ruht dieselbe auf Gründen,
deren sittlicher Emst eine gnnz andere Berücksichligunf: erhei^sTht. n!s die

oberflächlich gegriffenen und laut verkündeten eines Hüls äulserlichen

Nutzeos sie beanspruchen können. Doch ihre Berücksichtigung würde das

eigenlSmliehedes Bildungsmoaaentes, das im philologischen Slndina
cnlhallcn ist, deutlicher hervortreten, und solche unbefangene Anerkennung
der Berechtigung der Gegengründe innerhalb beslioimter Circirzen würde
anderseits den Werth des philologischen Studiums nur um so sicherer

stellen. ~ Die Gesiehtspuncte, welche der Hr. Terf. im Eingänge seiner

Abhandlung als die von den Gegnern verfolgten bezeichnet, sind, wie schon
die obijie klirre üel>ersicht zeigt, für ihn nicht mafsgebend in der Behand-
lung des (legenstaudfs, ja sie werden eigentlich wenig von ihm berück-
sichtigt; vielmehr würde man, wenn man die Abhandlung ohneRuc^cht
auf die Einleitung liesl» leicht voraussetsen, dals es dem Hrn. Verf. auf
die Widerlegung eines von dem erw'ifmten wesentlich verschiedenen Vor-
wurfes gegen den phüologisehrti Pn k i i icht ankomme, nämlich des Vorwurfes,

dafs die Ueschafli^^ung mit den heidnischen Schriflsleiiern der christlichen

Bildung Eintrag tno« oder Gefahr bringe. Denn diesem gegenüber weist
der Hr. Verf. nach, dafs gerade diese Beschäftigung das Bedürfnis und die

flothwendigkeit der Offenbarung und Erlösung positiv bew« iso. Gibt man
dem Hm. Verf. alle Puncto in seiner Erörterung zu, so ist damit doch nur
gesetgt, wie der philologische Unterricht xu behandeln ist, um in seioen
letzten Ergebnis der cbrnfliclien Bildung zu dienen, und dafs er derselben

nicht einen Eintrag thun miifs, sondern Forderung bringen kann; es ist ehen
nur die Zuläfsigkeit dieses Luterricbtes gezeigt; um diesen Unterricht

f&r bestimmte kreise der Bildung als no th we n d i g , als durch keinen

anderen ersetsbar nachsuweiscu , dasu genügte die Berücksichtigung blofa

des negativen Verhältnisses zum Christentum nicht , sondern es war auf

positive Seilen im Wesen dieses Studiums einzugehen ; einige Andeutungen
hierzu kaim man io dem Schlufse der Abhandlung linden, aber mehr bei-

liuOg und nicht ausreichend, um die Behauptung zu erhfirten und in ihre

bestimmten, eben nur aus den positiven Momenten der Philologie abstt"

leitenden Grenzen einzusch!i«Tser». — In der Darlegnnp des Verhältnisses

der ciassischcn Literatur zum Cliristeutume beschränkt sich der Hr. Verf.

auf die in der Sltesteu griechischen Dichtung niedergelegten religiösen

Ueberzeugungcn (wobei auf die ofifenbar vom Arn. Verf. berücksichtigte

».Homerische Theologie von Nägelshach» hiitle verwiesen werden sollen) und
auf Betrachlu nc der griechischen I'hilosophie ; ohne diesen Momenten etwas
von ihrer V\ iclUi^keit zu entziehen, hätten doch darüber die Cbarakterzüge

der alten Welt, wie sie das Leben in Staat und Familie^ wie ihre Kunst
sie uns selgl, nicht übergangen werden sollen, und es wäre diefs ohne
Erweiterung des aufsercn Cmfanges der Abhandlung möglich geworden,
wenn der Hr. Verf. in Aufnahme der Belegstellen für die historische Ueber-

Z«itft«hha lür «Ii« o»t«rr. Oymn. 1852. IX. Mrft.
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steht <l«r FliiloMpliie sieb einige BeedirSukimg aoferl^gt liSUe. Eine lolclie

war io dicsein Falle wo! zuläfsig, drnn die angefübrlfn und In den Tot
aufgenocomf'nfn Stellen können ja dorfi nicht ausreichen, einen quellen-

mafsigcn Beweis für die niis£;psproeheni'ii Atisirhlcii zu führen, dazu vür-

deo wenigstens so viel liogen eifordcrlich sein, hier Seiten der Sache

gewldnel sind ; eine €ebersiciit aber kd dem Zwecite» um den ee sieb hier

handelt, liefs sich mit blofser Anzeige der Hauptbelegslelleii in kürzerer

Fafsuiig geben. Lieber manches einzelne in des Ilm. Verf? I^Trsletlung der

verscliicdenen philosophischen Systeme der griechischen Denker liefse sidb

mit 6rund rechten. Wenn a. B. der Ur. Verf. die Ideen im Sinne Plalens

als „Gedanken der Geilheit* bezeiehnef, so kann er dafür swar, von alte-

ren historischen Werken abgesehen, unter den neuem den bekannten und

verdienstvollen Herausdrehen plntoniseher Schriften, 0. Slallbaum, für sirb

anführen (vergl. Piaton. Farmen, ed. Stallö» p, 2ff0), der diese Ansiclil

mit grofsem SelbUtertmaeo Terkundet; doch wird diefs wenig helfen, m
eine Meinung zu stutcen, welche io Platon kein Wort für sich, im ge-

nauesten Kenner des IMalon, Aristoteles, alles gegen sich hat. — Rei der Dar-

steltunt; der ari^tolelrscheii Nji/osophie würde die Frage, ob Aristoteles

die Seele für sterblich oder unstvrblich gehalten, durch Berücksichtigung

der neuesten» mit philologischer GrSodliebkeit in die CrklSrung des Aristo-

teles eingehenden Werke (vergl. z. B. Zeller, die griechische Philosophie,

Bd. II. S. 496 ff.) eine bestimmtere und merklich andere Beantwortung er-

hallen haben. Indessen bei Aristoteles entschuldigt der Ur. Verf. die ver-

hältnismäfsig sehr gedrängte Erörterung durch das anerkennensverlki

Geständnis, „wir gestehen offen, dafs wir uns durch Aristoteles wc^
seiner Kurze bei aller sonstigen Weitläuftigkeil, wegen des Abgang«! jeg-

licher Begeistenm;«' und daraus eulstehenden Trockenheit, wegen seioö

Mangels an Idealitat, und besonders wegen des widerlichen Ausdrucks

Bnteieckte nur wenig angezogen luhlen.* Ref. schatst es sufHdiligi

dafs in einer Zeit, wo das Studium des Aristoteles offenbar in gröEsertf

Anfn ilimc ist und manche schätzbare Beiträge zur genaueren Kenntnis der

griechischen i*hilosophic gebracht hat, der Hr. Vf. den Eindruck, welchen di«

Lcctürc aristotelischer Schriften zunächst hervorzubringen pflegt, unbefanges

aussuspreeben sich nicht scheut ; aber des Ausdruckes £nteieeMte hii\»

der Hr. Verf. dabei nicht Erwähnung thun sollen; denn das widerwärtigei

welches die Menge gleich unglaublichpr Frklrü onfrsversuche dieses Wortes

sonst haben konnte, ist gewiss verschwunUeOf seit man bei Erklärung

desselben nicht mehr von der berühmten aristotelischen Definition d«r

ausgegangen ist, sondern vielmehr den sonstigen artslotelischeD

Sprachgebrauch in seinem ganzen rmfangc in Belraelit gezogen und dar-

aus eine ebenso sichere als einfache Aii<I('£:ung dieses Wortes (vergL

Tretidelenburff ad Ar. de an. p. 297 sqq. und des Ref. Anmerkung «l

Ar. Met, B 9» ia47 a 90) gefunden und in die gante (Übrige aristotelische

Terminologie eingereiht hat. Bef. mufs es sieh versagen, auf alinllcbe

Ein^elnheifeTi norn weiter einzugehen, indem er den einen Anzeige ver-

gönnten Rauui hei weitem überschreiten würde, und wiederholt nur die

schon ausgesprochene Anerkennung für die ernste und sorgfältige Erdrfe*

#ung des Hrn. VerPs., der man nur an manchen Stellen eine grotsere Leich-

tigkeit der Darstellung wünschen mochte. Wer übrigens aus Erfahrung

wcifs, wiü schwer es bei uns halt, citieu griechischen Druck correct her-

zustellen, wird es besonders anerkennen, dafs in den zalilreicbeu, der

bandlung eingereihten griechischen Stellen nur sehr wenig Versekeö sid

finden. — Aus den S c h u I n a c h r i c h } 1 1 ersehen Wir, dafs im vorigen

Schuliahrf" das Feldkirrhcr Gvmn3«?iuin ^uf sieben Classcn erhöht war, uo«

in dem ^enwarfigt n durch HinzuJ ügunK der achten Classe zu^ eincni

vollständigen GymuaAium ergänzt wirdi die Herstellung und BiDrichlnag

Digitized by Google



MisceUeii. 75a

der hierzu erforderlichen Locale und die Bes>cha(Tung der nothwendigeo
LehriDiUel bal die Slailtgeineiiide übernomineD, den Qhiterricbt m den ob-
Hgaten Lehrgegenständen ertheilten Jos. Stock er (prov. Director), BaUh,
Bocher, Vi. Bole, Dom. Falkner, Job. K lock er, Jos. Rier, Ign.

V o Q i e r , Utlo V o r h a u s e r , Ad. W i I d g r u b e r, sämnitUch Weltpriester,

und l<A. Herkl, weltlichen Standes. Den Unterricht im Schönschreiben
ertbeilte onentgelilich Job. Bapt. Huchler. — Wenn in dem Lectioos-

plane .<ioh als Ij cliire der siebenten Classe schon jetzt eine Tragödie des

Sophokles angefiilirt finrlot, so weckt diefs beim Ref. die bereits öfters

gegen die iriibzeilige Wahl so schwieriger Leclüre ausgesprochenen Be-
denken. tH« B.]

K r « i n.

1. JMSiM»*. Programm det lu k. akademiscken dfmtfo^iumi
mi Laiback mm9€kk^ 4m aeämi^üHntMl* Inbalti ein» mmMm$
über das Epos vom PmC. Petrntii. Sehulnaehrlehteo von |iiiOT.

Director Dr. AuU Jarz.
Der JUr. Verf. unterscheidet in der episcben Dichtung die Natur-

^oeiie ynm der Ideelpoeiie. Onler der eitleii Tentobt er diejenige , die

«dtem gegebenes und traditionellen dem Inballe und der Form naoh ent«-

spricht, wie z. B. fHi Ralladen und Romanzen der noch njrht pnnz nilti*

virten Völker. Unter der zweiten versteht er jene Art von episcJier Dich-

tung, die nach einer dem Dichter vorschwebenden Idee eingerichtet ist,

t. B. liias, Aeneii. Der Hr. Verf. weist eodann in jenen drei Epopö«B»
luf deren Studium die Jugend in den oberen Glessen des Gymnasiums
beuptsächlich angewiesen ist, in der Iliriv, der Aeneis und den Nibelungen,

Tier liemonte nach, und zeigt das VeiMltnis joder diewr drei Dichtuugen

«t denselben. Diese Memente sind 1) die flendlnng und di« Hetden; 2)
die Katur und die besondere AufteÜnmg dersdlieni S) das LebeOi die Sit-

ten, Gebrauche; 4) die Aesthet^^k oder die im Epos herrsebep anllinde

ILuostscbÖnheit. Ref. verweilt beim vierten Momente.

&uii8tscbönheit oenut der Hr. Verf. die vom freien Geiste nach der

Met trscbatrene, Ma inr Vollendung torgfaltigt DereteUnng, in Oegensntw
Sur NatursobÖniieit, die nach den Gesetzen der starren ISolhwcndigkeit wi*
ter bestandigem und vielseitigem Andränge hervortritt. Der Hr. Verf. fährt

<S. 10) fort: «Was in der Matur eiuc Seltenheit ist, das wird dem frei-

aebaffenden Dichter zum unausweichlichen Gesetze; alle einseleen Theile

dns Oe<Kehtee adlen eine dem 6rade ihrer Wichtigkeit genau entspreebende

Entwickelung erbalten , und alle zu einem vollendeten ganzen innigst mit

einaudpr vrrlMimlen werden. Demnach soll ein llau[>(beld als epischer

Mittelpunct vorwalten; um ihn reihen sich theiis dienende, theils wider-

strebende Miehtc , die mit einander in ConBiet genlhen , und ao lanive

Wimpfen, bis der Bndiweck «rreiebl ist Die zur Erreichung dieaea End-
KWeckes frei unfemommenc und nngenrhfrt Hrr HintlerDissc voilbrrtrhte

Handlung, und zwar diese allein, ist die eigentiiche haiidlung des Epos.

Ailes, was zur Erkliiruu^ derselben und der Hauplheldeu hiezu erzählt

wird, bildet den episehra Hintergrand. Vergangenheit, Gegenwart und
Zukunft sind demnach drei immer in's Auge zu fafsende Momente; man
soll sehen, wie die Handlung in der Vergangenheit wurzelnd, !;ich in die

Zukunft aufzuranken strebt.* — (S. 11.) «Ist die Anordnung der Theile,

die Terfaaltnismäfsige Gliederung des sorgOUtig gewabBco Stoffes , die ge-

Mrige Entwickelung aller efotelnen Handlnngen die erste Bedingung inr
Kunslschönheit , so ist die zweite in Bezug auf den inneren Worth weit

wichtiger und entscheidend; es ist nämlich die aus der eigentümlichen

Auffafsung des Stoffes hervorgehende Darstellung , die dem Gedichte ein

«DtenebeMendea» aettgeoilbea, natlonalea Oeprage an&lruekt* (S. \%:)

«Es wire noch einer iatheliacben Eigensebaft des Epos an erwabneni*
«0*
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ccdcr dramatische Dichter/» sagt Schiller, ««sieht die Handlung vor licfl

vorübereilcii , der Epiker geht um sie herum.»' Daraos Pf klfirt sich jene

uoerscbüllerliche Besonnenheit, jene Ruhe, die der walirc Lpiker, unge-
achtet der Begeisterung, die bisweilen ihn fortsureifseD ecbeiat, in aUea
Fällen gleichwol behaupten mab. Dicie epische Buhe finden wir in allea

diei Ueldengedichlüu beualirt."

Was der ür, Vf. über die charaklerislischrn Kigonscha/len des Kpos
im engeren Siuue hier bemerkt hat , buruhl auf der nebligen und aii-

Semein anerkannten Voraussettnng , dab es aoa der Oeberh'eferanf^ , am
er VoUtseage und Volkspoesic hervorgegangen^ und dafs diese als Grund-

lage des eigenllicheu Epos ku belrachlcn sei. Ohne diese Voraussetzung

würdeu die angegebenen Kennzeichen kaum (Sr charakteristisch gellen

können, da sie auch in anderen Formen der Darstellung mehr oder min«
der sieh darbieten. Es wireo demnaeh die Fragen zu beantworten : welche
sind die cinraklerislischcn Eigenschaflen der epischen Volkspoesie? welche
Eigentümlichkeiten der Volksdichtung bat das Kunst epos in sich aufge-

nommen und bewahrt? welcher Verlauf labl sich in der Imscbineizung
nacfaweiten, wodurch die epiache Volkspoeaia nur Knnatpoeeia wird?

Der Hr. Vf. konnte in die Beantwortung dieter Fragen um so we-
niger eingehen, als er, wie aus dem Eingange seines AufsAtzes erhellt,

nur einige Ideen, deren Ausführung einer pröfsprcn Abhandlung vorhrhal-

tea ist, mit Hilfe der Analyse einiger Uci bedeutendsten epischeu kuu;»!-

werke anacbauiich machen wollte. Wenn er bei künftiger auif&hrlicber

Behandlung det Gegenstandes auf obige Fragen, wie es wol nicht anders

sein kann, eingeht, so sprechen wir den Wunsch aus, dafs er einig©

derjenigen Volksdichtungen, deren Benützung sich bei irgend einem spe-

ciellen Kunstepos nachweisen läfiit, zur genaueren Betrachtung wählen und
an ihnen die Gesetze des üeberganges in das gröfsere Epos erforschen

und entwickeln möge. Wir sind überzeugt, dafs solche specielle Erör-

terungen zur befriedigenden Aufstellung einer Theorie des Epos scblecUler»

dings unentbehrlich sind uud ihr vorausgeben müfsen.

Zum Sehlurse bemerken wir, dafs das Terdtenstlieho des Torliegen-

den Aufsatzes in der praktischen ISachweisung der bezeichneten tbeoreti>

sehen Moroenfc in bestimmten Kunstwerken , die als Muster der episrhfö

Darstellung gelten, besteht. Wir freuen uns, dafs der Versuch gemacht
wurde, und hoffen , dafs immer mehr österreichische Schulmänner den

hier eingeschlagenen praktischen Weg, der am siehetslen tum Ziele IGbrI,

und der Schule am meisten frommt, betreten werden« [J. kl.]

Den Unterricht in den olilifrilen Lehrfächern, zu welchen am Iju-

bacher Gymnasium auch die siavische Sprache gehört, ertbeilten im Schul-

jahre 1851 die ordentlichen Lehrer: Dr. Ant. Jarc (Direetor), los. G\o-
bo6n ik. Frz. Heinz, Georg Lu scher, Frz. Metelko, Ant. Pertoul,
Pel. Pelrnzzi, Joh. Pogorelz, E\. Hebilsch, Fh. Jak. Rechfeld
(im Mär/ isöl au das Gratzer Gymnasium versetzt), Dr. Ant. Schubert
(starb am 21. April l&dl)^ uud die Supplenten Rl. Dezmau, Ant. Gio-
bodnik, Jos. Hotsehever, Rh Bfeicer, Jak. Smolej, Dr. Grcf.
Tusar; in den nicht obligaten Lehrgegenstanden Ant. Pertout (iUlien.

Spr.) , Frz. II u b e r (zeichnen)
,

Casp !\laschek und Jos. Hilscher
(Gesang), Thom. kapus (Kalligr.), blepb. Mandic (lurueu). Auftierdein

wurdeu noch als freie Gegenstände gelehrt: Erziehungskunde vom Uinc-
lor Dr. lan, Landwirtfaschaflslehre von Dr. Schobert, später vom Sup-
plenten K. De2man, populäre Botanik vom botanischen Gärtner Andr.

Fleischmann. — In dem Lcctionsplme linden sich einipe Bücher

angegeben^ welche wol nur von den Lehrern benutzt wurden, aber nicht

in den Rinden aller Schüler waren. Statt der Lecture des SophoUei in

den beiden obersten Clasaen wQrde dem jetiigea Slindpnncle dlessr
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Schüler die Forteelzimg iloi iloiiicriectürc wahr'?fheiiilich angcmofiiener go-

weäoii 8€ia. Aus (icti Angibcu über die Lehrmittel ersieht mao, dafs

Hiebt oar fSr das physiktli«ohe and das naturhlslorische Cabinst,- und für

dan bobmiaebaD Garten durch Datationen wohl gesorgt hi, sondern auch
aufifer der Gymnaslalhtlilioilick, welche im Schulj iHrn 1851 der Giile des
Bürgermelslers Dr's. Jos. Burg er ia Laibach nnmiiatie Tiescheuke zu. ver-

danken hat, eine Lycealbibliothck von 30000 Bäiideu und einer jährlichen

Dotation Yon 500 fl. bestebC. An Stipaodien baben Sehfiler des Gymna^
aiuras während des efilen Semaslan 3120 fl., wibrand das sweiien 3255 fl^

GM. «opfan^en. [iL B.]

Woiwodina.
VemBSsvdur» Erstes Froytaum des im Jahre /^^7«i wU der

/hUsr Utumdmtm pMiMOißkliekm UknmtMU uremfyien k. *. egm-
iMSilMW mt Temetvär etc. 24 S. 4 — In dam «Historisch • statistischen

lieberblicke des k. k. Gymiir\siiims zii Temesvar vor, 1552 — 1851* S. 3— 6 finden wir in gedrängter Kurze, welche dem lief, nicht wol gestat-

tet einen Auszug zu geben , die wechselnden Schicksale /.usiau^iuenge-

flallt, welaba das, llrQbj^ mit Pranciabaoero , seit 1750 mit PiariatsD be-
setzte Temesvarer Gymnasium erfahren hat, und derjenigen Manoer mit
gebührendem Danke gedacht, welche in schwierigen Zeilen zu seiner Er-

haltung und Förderung am meisten beitrugen. Mit dem Schuljahre IS'Vi^,

ist es als vereinigtes Gymoaaiam iu*s Leben getreten
, Jedoeb so, dato lu

doD früheren 6 Gymnasialelaasen son i li i nur die 7. Clas.«>e hinzugelreten

war, und das Gymnasium erst im folgenden Schuljahre die vollständigen

8 Classen erhallen sollte, — Den Unterricht in den obligaten Lehrgegen-

ständen ertheilteu folgende Professoren, sämmllich geisUiuhen Standes:

Ign. Manobardt (Direolor, k. k. Scbulratb), Dr. lob. Nacbtigal,
Jos Duchoii, \dalb. Rorbo u t ts, Emer. Lechner, Frz. H a r 1 1, Emer.
Poleszni, Matth. Krommcr, S(pph Giosswein (im 2. Semester er-

setzt durch Aug. P e c k), ür. k. b a m m e r, Ladisl. E r n y ö s y , Jos. P r i -

fach. Aufserdem gab den Schülern gr. n. u. Confeasion den Religious-

unterriebt Oeo. Nikolits; die romäniscbe Sprache lehrte Pet. Poperiku,
die serbische Demctr. Tyrol; ZeichenoDterricbt srlbeilten die Gymnasia-
aiea ia der atädtiaciieü ieicbeoscbula.

0 n g a r o.

W^refMUmrg* Erstes Progranua des neuorgatUt. k. k. Staats

pffmmHitm m Prefshurg am aekiitf^ dte 8eku0akre$ Mi, terSf»

fentlieht dunk dem Director des Ggmnasiwns A. Th. Wolf, 50S.gr. 8.

Inhalt : Grammnftsche Briefe. 1. üeber die lat. Cafrnsffihre. II. Leber

Öie Aussprache der griech. Diphthonge. In dem ersten Uriefe entwickelt

der Hr. Vf., Director A. Th. Wolf, in einer durchaus selbständigen, wol
durebdaebtao kleinen Abbandlung S.% — 15 seine Auslebt Ober die lat.

Casuslehre und über die zweckmafsigste Art die Anfänger in dieselbe ein-

Eufiihren. Er geht dabei von der erfahrungsmäfsig erprobten önznläng-

lichkeit der bisher gewohnlich angewendeten Methode aus und verwirft

den Anadraek : regieren und das vai^e , verwirrende Fragewerk auf das
entschiedenste, unJ glaubt ein fiafsUcberes, überall ausreichendes und da-

bei rationelltt I s Princip in folgendem gefunden zu haben. S. 5. <rJede8

in irgend einen Casus 7.u setzende Wort bezieht sich entweder auf ein

iNonien oder auf ein Verbum. Das sind die zwei einfachsten und fijr den
Anlinger Mliehsten Besiebungen, die ibn TOr der Hand aller fibrigeo be«

grilTlichcn Erörteruni;( n überheben. Diese Besiebuogon kann der Schuler

Mbr leicht auftiadeu i«meii , und aus diesen zwei einfachen Besiebnngs-
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formea ^rgebra sieb folgende rüof einfache Casntgeeetie: 1) Die

B Scbete NomiaalbeziehuDg steht mit ihrem Bezugsworte in

gleichem Casua. 2) Die entferntere N o m iaal bez ie h u ti g
steht im Gttoitiv. 3) Die nächste Ver haibcziebung stehl im Ac-
eusaliT. 4) Die entferntere Terb« Ibeiiebung steht im Da-
tiv. 5) Die entfernteste V erbalbeziehu n g steht im Ablativ.
Das lioifhl: WTTi!) kIcIi ein NomcD (Substantiv, Adjectiv, Pronomen) aof

ein anderes Nunien bezieht , oder von ihm abhängt, so nenne ich UieCi

eine iSomluAlheziehuiig und zwar die nächste, wenn Beziehung und Be-

lugswort au einerlei Wesen gehören, oder einerlei Ding avMUchen oder,

wie man die Sache noch anders darstellen mochte . z. B. Alexander der

tirofse, der König vcrgröfsertü sein vriterliches Reich; hier beziehen sich

Grofse, König, auf Alexander, und väterliches auf Reich, ergänzen sonach

ihre Bezugswerte tu einem und demselben Wesen, bilden die iiiehste No*
minalhcEiehung und stehen ganz natärtieh mit jenen Ihren fienigsworten

in gleichem Casus. Darin liegt nun schon die ^nnze Congruenilrfire

saromt der ganzen Lehre von der Constraction der Verba: flOf adpat^
a^ello^ äicOy creo n. s. f., und wenn der Schüler in dem Salse: Numa
Poiniillins wurde zum Könige erwShlt, erliannt hat, dafs König undNuroa
hier zu einem Wesen zusammenwachsen, so braucht er die iibcrdiefs noch

anderswohin zielende Fiago wo%u'^ nicht um pTn? fMtif-ich ^ftma Potn^

pUius rex zu sagen. — Macht hingegen die Nominalbeziehung mit ihrem

Besugswoffe nicht einerlei Wesen aus, so helfet sie nur die entfenteit

Nominalbeziehung und steht im Genitiv. Dieses Gesetz findet seine ticb*

tige, alles KrT_'«'werk leicht missende Anwendung nnf alle in den Gram-
matilien aufgezählten Genitive, als den gen. subj. obj. gua/tt. pariäiw.

ntmi. eitipt* — «Der Aeeusatlt kann als Casus der nSchsteu feihalbe-

Ziehung, nämlich jener des Thäligkensbegriffes auf sein nSchstes Objeet,

keine Schwierigkeiten bieten.* — «Der l>nHv ist der Casus der entfem-

leren Verhalbeziehang, d. h. er bezeichnet das enlfernlere Object des Thä-

tigkeitsbegriffes." — ^Im Ablativ als dem Casus der eulferuteslen Verbai-

besfebung steht alles, was nicht Object oder Ziel des ThitigkeitilhegiWw
ist, also: alle Umstände des Thuns, des Leidens oder des Zustandes." —
Als unerläfsliche Bedingung zur Anwendung seines Systeme« setrt der Hr.

Verf. vorans, dafs den Schülern gleich anfaugü nur die genau mit der la-

teinischen Constraelion übereinstimmenden, etymologisch begründeten Be*
deutungen der Verba gegeben und eingq)rägt werden , z. B. aAtmdo ich

habe Uebcrflurs, racfj \rh ])\n leer, sequor ich geleite, verfolge, dcflcio

verlafse
, jum unlcrstülze, yw^^f? heifse u. dijl, , woraus sich die Kection

von selbst ergebe. S. 9 f. wird die ileciiuu der sog. A<{i&clita re-

latioa besprochen, tu welchen aulser den bekannten pmrm^ perttMMt
expert u. dgl. auch die sonst beim Dativ und Ablativ aufgozahllen, z. B«

aptus, fdoneus, digniis, orbiis u. s. f. gezählt werden, und es wird ge-

zeigt, dafs deren Rection mit Bedachluatuue auf ihre Verbale oder vieUoebr

Karticipiale Natur leicht erklärt werden könne; freilioh mufk der Br, VC
ier beifüg«! , daCl anstatt des vermöge der verbalen Natur von CUpidUB

=* cup/ens 7AJ erwartenden Accusativs der Genitiv vom Sprachgebraucho
begehrt wird. — Ludlich S. 10 f. beschreibt der Ilr. Vf. srin Vrrfihren

und erläutert es durch ein par Beispiele, wobei er sehr zweckmaf^ij^ von
dem Verbum, als der Seele des Salzes, ausgeht.

Der ganze Aufsatz verdient als eine selbständige, grundlich und all-

seitig durchfi-ichle Arbeit alte Anerkenniuiir tmd kann zur Beachtung allen

Lehrern euipiublen werden, denen das schwierige (Geschäft des ersten laL
Unterrichtes obUegL Die flauptsehwierigkett Sir dealsehe Anlanger in
Lateinischen liegt aber in der so ganz verschiedenen Gasusbezeichnong
beider Sprachen, indem du Deutsche wie fast alle modernen Spmohen
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dcu Mati^el an Fluxioncu durch Präpositionen erseUeu mu^ wesbalL nur
flelteti <)ie naturgemSfse deutsche Frage mil der lateiDischen Bectioo ge-

' Hau / IS itnmcntrttrt. H. Wolf hat doshalb mit richtigem Taete bei sei-
Den Fragen die lateinische Frngeform nngewendct, um der verwirrenden
ünbestimmthcit unserer vielen: woran? worauf ? wonach? wozu? u. s. f.

zu entgehen; eben so richtig ist^r seinem ganzen Systeuie zu gründe
liegende Oedaoke, dals man beim enten Unterrichte schon nicht rom Deut-
sehen, sondern vom Lateinischen, der Grundhedeutuog und der Construc-

tion nach, ausgchf^n mnfso. Dieser Grundgedanke von denkeiulen l.ehrern

aufgetabt und angewendet, wird gewiss sjch als fruchlhringend zeigen;

ob aber damit «lle Steine des Austofees in der Uteiaisebeii Casoslehre auf

äo leichte Weise hinwe^eritimt werden können, mub erst die Erfahrung
und der Erfolg lehren.

üeber den zweiten der grammatischen Briefe vgl. HftVfll, S. 65b. —
Auf eine akurzgefafste Geschichte des k. k. Staalsgymnasiums in Pn fs

burf», von 1Ö26 — 1850,» abgefafst von Frof. A. E. Siegl, welcher iilier

den Gang der Studicnciorichtungen in Ungarn überhaupt die wichligslcu

Data kuri susamroenstellt, folgt die Slatistilc des Gymnasiums. Den Unter«
rieht in den obligaten Lehrgegenständen ertbeilten die ordentlichen Lehrer:
A. Th. Wo) r (Director), Greg. Dankovfsky, A. E. Siegl, und die

Supplenleu: AI. Saite Ts (VVeltpriester , Religionslebrer>, Jos. Krotky
(Weltpr.

,
Keligionstehrer) , Joh. Anton Mrhal, AnL Toraasehek, JuL

Schwenda, Jos. Ludw. Christ, Ant. Wilh. Schoff, Joh. Tunst,
Karl Schiller, Joh. Mick. — ünterrichtsiiprache ist die deutsehe, als

eine oder die andere zu lernen j die magyarische lehrte in drei Alithci*

lungen zu zwei Wochensittoden Emer. Matics, die slavischo in gleicher

Weise der Weltpriester Mart. Ilattala. In freien Lehrfächern unterricli-

teten: Aiph. Caignet U u b i e f (,(rauz.) f Ford. Martiuengo (Gymna-
stik) $ Unterricht in Kalligraphie und im zeichnen konnten die Gymnasia-
sten vorläuflg an der Prefsburger städtischen Kealschule^ Gesangnnterricht
in der Schule des Prefsburger Kirchenmusikvereiiis erhalfen. Anfser dem
eben so vollständig als über«^tchllich dargestelKtii I,chrplane gibt der llr.

Director in den Scbulnachriclileu noch einige auf die Verschiedenheit der

du Gymnasinm besuchenden Nationen bez&glicbe interessante Zusam-
mcnsleltuiigen; ein sicheres Ergebnis kann in diesen Beziehungen erst

dann gefunden werden, wenn diese dankcnswerthc Arbeit durch niehrerü

jähre fortgesetzt wird. Ref. glaubt sich daher für diesmal ein weiteres

Eingehen darauf Tersagen and Tielmehr für die mit den eigentümlichen

Yerbältnisscn nicht genau bekannten auswärtigen Leser eine kurze iNotiz

filier die .Steü ini: und Aufgai)o s Prefsburger Gymnasiums hinzufügen

in sollen. Wie in allen übrigen Gebieten der Staatsverwaltung, so bU->

dete bis zo den neuesten Umgestaltungen auch im Unterricbtswesen Un*
garq ein selbständiges, ?on dem iibrigen 5sterreichischen Kaiserstaate voll*

kommen rrnschiedencs ganze. An den ungarischen Gymnasien war von

den beiden classischen Sprachen in der Hegel nur die lateinische vertre-

ten; selbst dieser Gegenstand aber hatte in den letzten Jahren unter der

in Ungarn allgemeinen BeMmpfung der lateinischen Sprache sehr gelitren.

Von Mathematik war kaum die Rede; der geschichtliche Onterrirht auf

Gymnasien war auf die <iosch?rhte der ungarischen Rdnige beschränkt,

und die allgemeine Weltgesehichte auf den ersten philosophischen Jahr-

gang an dw Akadeodeen verschoben. Die Geographie, ein bloÜMS Verzeicb*

nie von Hamen und Zahlen, erreichte nioM einmal die Elementarstufe

Wien.
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eines zweckmafsigcn Untorrichles. Die laiulcsublichen Sprachen, aufser der

magyarischen, fanden keineti Platz unter den Lehrgegenständeo des Gym-
nasiuRks. Man denke hinzu noch die Lockerung der Zucht, waldM dif

politischen WirreD der jüngst TerflobeDim Jahre nnaosbleiblich aoch aaf

die Gyranasicn vcrhreilen mtifsten, um ein ungefähres Bild von dem ?or-

maligeii Zustande der ungarischen Gymnasien zu haben. Es ist offenbafi

dafs so eingewurzelte Cebel nicht mit einem male beseitigt werden köu-

Den, dafs das vonwiehnen eines befsereo OnterriclitsplaiieSy angemeCNiit

Tonebriften für die Verwaltung der Gymnasien, furZucfat a,s.w., trotz der

lebhaften Beistimmung, welche dieselben hei einem grofaf-n TheÜo des

Lehrerstaudes Ungarns gefunden haben, nur einen sehr allmählichen iilrfolg

haben können. Um vieles segensreicher ist die Gründung völlig neuer, mit

firisebeii LebriirfifleD aosgerösteler, unter die I/eitong eDergischer Piiecto>

ren gestellter Gymnasien nach der jetzigen Organisaf ion, welche Ibalsäch-

lich beweisen, wie im L'nterrichte vorzugehen ist, und dafs tüchtige Oyoi-

uasieu von strenger Zucht und ernstem gewiDienhaflem Unterrichte die

' giolkte Wohllhat für das Land sind. In diesem Sinne bat das h, Itater-

liebtsministerium mit dem Schuljahre 18**/,, xunachst das Staalsg} nma-

sium in Prcrs!)urg in's Leben treten lafscn, um! der Erfolg schon des er-

sten schwierigsten Jahres hat die gläri/endsle Kechlfert/guug für die Rich-

tigkeit des eingeschlagenen Weges gegeben. In richtiger und uube-

migener Wfirdigung des sehr versebiedeDen BifdungszusiMules und der

grofsentheils mangelhaften Vorkenntnisse der Schüler hat das Profsburger

Gymnasium es verschmäht, sich den täuschenden Schein zu geh'^n. rtls ob

es in seiueo ol>eren Classen schon das Ziel erreiche, das den Gymnasien

Torgesleokt ist, vielmehr findet sieh mancbes elementare auch noeh auf

den obersten Stufen des Gymnasiums. Aber lugleieh haben sümmtliche

Lehrer kein Opfer von Zeit und Anstrengung gescheut, um auch aufser

den iSchuIslundcn die strebsamen Schüler in Ergänzung der Lücken ihre«

liVifisens zu unterstützen; strenge Handhabung der Zucht bat die den dym-

nasieo in Wahrheit nieht angebörigen Elemente von demselben entfefot

und unter den übrigen den Sinn für Ordnung und Gesittung einheimisch

gem?icht; der vollkommene Eiuklnnir des I.r hrercollegiums unter der um-

sichtigen und energischen Leitung des Direclors, seine nie ermattende Tbä*

tigkeit zur Förderung der Schüler und rücksichtslose Gerechtigkeit in ds-

ren Beurlheilung, haben es bereits im Laufe eines Jahres dabin gebrach^

dafs an dem Prefsburger Gymnasium ernstlich gearbeitet, gründlich ?e-

lernl wird, und sich die anfänglichen Zweifel des Pubticuras in \olle

Deberzeugung verwandelt haben. Diese Anerkennung, welche der verdienst-

Tolle Sebnlralh l>r. Mayer in der am Schlufse des Schuljahres bei dir

Prämienvertheilui^ gehaltenen Hede (sie ist auf das Verlangen des Schul-

rn?h( ^ dem Programme beigefügt S. 44 — 50) den Erfolgen des Gymna-

siums zollt, enthält nicht mehr als die einfache, ungeschminkte Wahrheit.

Pie Gründung des Staatsgymnasiutns in Prcfsburg ist eine wichtige Epocbs

f&r das Dnlerrichtswesen Ungarns; der gOnstig« Erfolg debelben wird on-

S^el/elliaft naeb weiteren Kreisen bin segensreich fartwiriteii.

[B.B.]

Iiandesbercliohe Verordnungen des Furst-Bitebof« »
Btknhtrgu*9>w, Frau* ludwiff über die hiusliebe Anftiobl

der Eitern und Kostleute in Ansehaiig der sin«

dierendeu Jugond.

Vor itorzem gieng der Red. folgendes sobätsbare Schreiben «i:

«So eben erhalle ich das IV. Heft des 3^ Jahrganges Ihrer geachlslM
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XaRsdirill ond ersehe daraus mit wahrer Freude, dah Sie die „tAnden-
vSterlielie Aufforderang und EnnahDUtig an Eilern und Rostleutc in Ad-
sehung ihrer Pflichfen gegen die studierende akademische Jupend,*
welche der unverseMirhc l'iirslhischof von [{amberg und \> riizburg, Franz
Ludwig, d. ä. Bamberg den 26. lioriiung 1793 eriaräeii h.it, und welche
In denwelben fahre a) IQr dis Bamberger Gymnasiuda sn „Ramherg, ge-
dmekt mit Horbuchdrueker Gertner'schen Sehririon' in 4lo, und ö) für

die Wnr7bur7isrhen Ttymnasien zu Wiirzfuir:^ nn<! Munnerstadt zu ,N\ürz-

burg, gedruckt bei Franz Seba^iidn Sarlonu^, liofbuchdrucker» gleichfalls

In 4to veröffentlicht wurde, S. 334—340 aufgenommen haben. Da nun
aber diese für beide FMbistbQmer gleiehtaiitende „Landesvlterilehe Anf*
forrtrrung und Ermahnung* u. s. w. ihre Ergänzung und Vervollständigung

durch die spätere,,Landesherrliche V e ro r d n n ti g über die häusliche Aufsicht

der Eltern und Kostleute in Ansehung a) der auf hiesigem (Bamberger)
Oyrnnssiooi studierenden akadefDiseheo Jagend. Bamberg, gedrueiit mit
Bofbuchdrucker Gertner'schen Schriften 1793, 4lo und ^) der auf dem
hiesigen ( Wnrrluirgcr) und dem Munnerstadler Gymnasium studierenden

akademischen Jugend. 1703. Wurzburg. gedruckt bei Franz Sebastian Sar-

torius, Uofbuchdruker." welche von demselben Hochseligeu Fürstbischöfe

#) IBr Bamberg anlerm 11. MSrs 1793, und (Qr Wüneburg und Munner-
stadt unterm 15. Mai 1793 erlafsen worden ist, erhält, und da Hr. Prof.

Schneidawind in AschafTenhurg hiofs die lande^vritcriiche .Aufforderung

oiebt aber die landesherrlichen Verordnungen hat abdrucken lafsen;

•o beehre ich mieh, Ihnen die Original-Exemplare dieser «wei Tersehiedeneu

luodesherrlichen Verordnungen mit dem Wunsehe su üherschicken, auch
von dirscn einen Ab lnick Ihren Lesern millheilcn zu wollen, in der (leber-

zeu^ung, dafs jeder i^chulmann, dem diese Verordnungen noch nicht be-

kannt smd, und dem sein Doppelberuf, Lehrer und Erzieher der Jugend

BQ seio, wahrhall am Herten liegt, dieselben mil Vergnügen lesen, und
«yeh für unsere Zeit noch des heilsamen genog darin finden wird«

Mit vollster Hochachtung besteht etc.

Bamberg, den 8. Juli 1852.

Dr. J. G Utenacker,
k. bay. Studien-Reelor and Professor.»

Indem wir für die gütige Zusendung der beiden Originalexrmplarc

ergebenst danken, gcroioht es uns zur Freude, unseren Lesern eiiiLii Ab-

druck derselben geben zu können, um so melir, da die Originalausgabo

bereits eine hislorisehe Seltenheit geworden sein dSrHe. Man wird fin*

den, dafs in diesen Verordnungen dieselben Grundgedanken hervortreten,

wie in der früher abgedruckten f.aiulesväterlichen Aufforderung,* nur mit

dem Unterschiede, dafs in den Verordnungen die schwierige Auwendung
derselben auf das Gebiet der Gesetzgebung unleinommen ist. Es bedarf

kiofhsf ISr erfahrene Lehrer wol kaum der Bemi*rkang, dafs eine solche

Entwickelung zu einer bestimmten Diselplinarordnung nach der Nalur der

Sache nicht auf eine gleiche Allgemeinheit der Gellung Anspruch haben

kann, wie die Grundgedanken selbst; denn auf diesem Gebiete hat der

game Compfex der speciellen localen Verbältnisse einen so entscheidenden

Binflufi^ dafs dieselbe Anordnung, welche an dem einen Orte die segens-

reichsten Folgen hat, nnvoranderl auf einen andern übertragen erfolglos

bleiben oder selbst Nachtbeil bringen würde. d. Red.

Landesherrliche ?erordnung u. s. w. für Baroberg.

Von Gottes Gnaden Wir Fra/iZ Ludwig^ Bischof zu Bamberg uuü Wirz-

bürg, des heil. rom. Reichs Fürst, au<di Henog su Franken etc.

{Abticht der gegentDärtigen landeiher rUc hen Verordnung.)

Aas der wohlthfltigsten Abslebt, die gute moralische Bildung Unserer auf
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liiaiigMB Qyninatiam ttadirondeD Jugend immer mehr za Toredelo und an
befestigen, — und in Erwä.jjung, wie nahe und wie grofs der Einflufs

häuslicher Zucht auf die uffentliche akademische Iriuiehuog sey, habeu
Wir oralich dea AeKem and KosUeoten ihre aof diesen Zwtä l&igerisli»

teten Pflichten in einer landesvilerlichen Crmahnung an dieselbea sneh
ihrem Umfange vorgelt'gl. Alles, was Wir damals in der Sprache dea

Herzens sagteUi war Unserer Seits ein Abdruck der innigen välerlicheo

Sorge, welche Wir für den edlem Theii Unserer vaterländischen Jugend
tragen; und Wir gingen darauf ans, dars auderseite auch Sie^ die Aetten
und ihre Stellver(r( ttr mit gleichem Gefühle den Drang der Natur und
den Werth des väterlichen Berufs empüudcn möchten. Defswegen, so wich-

tig auch die Sache nach ihrem ionorua Gehalte, und so weit aussehend aia

in ihren Polgen isl, haben Wir doch damala not Vertranen auf die Eia^

aichten und edle Denkungsart der meisten Aeltem und KosUeute die Br^
fTillung" Unserer Wünsche und ihrer Pflichten lediglich ihrem Gewifsen zur

stillen tiechenscbafl überlafseo. Aber Wir wifsen wohl, dafs auch dem
besten Willen sieh oft bey Ansfulirung seiner Absichten unwillkührliehe

HlndemiMe entgegenstellen; Wir wifaen, dafs auch der thätigste Eifer

leicht durch mancherloy Ursachen nach und nach geschwächt wird; daTi

endlich nicht Alle gleich richtige Gesinnungen und gleich gute Stimmung
des iierzens haben, iiier ist also zur Ausführung Unserer auf die gut«

Eriiehung der akademisehen lugend gerichteten Absidilen nolhwendig,

dab auch Unsere landesherrliche Macht dazwischentrete, die ihnen etvi^

enlgegenstrebenden Hindernisse hinwegüch.ifTe, den thätigen Eifer guter

Aeltern und KosUeute unterstütze, oder die etwaige kaltsinuigkei^ Anderer,

und was sonst der guten Enttehung im Wege liegen kann, durch kdifUgf
Mittel entferne. In dieser Hinsicht verordnen Wir also, wie m mil den
Wohnungen und Kosthäuserti der Studenten hinführo gehalten werden soll,

(/. Mümliiche Belehrung der Aeltern umi hosdeute, öej/ welchen
Mie nothtßendig ist, über die ächte Abtich$ der Yerordarngp) Gleich

ioerst bey Verkündigung dieser Onseren höchsten Verordnung, vm die On-
wifsenhcit in den Ertiehongspflichten, als die erste und sehr gemeine
Quelle des Versäumnisses einer guten häuslichen Zucht, einigcrmafsen zu

heben, sollen von jedem Professor die Aeltern und kostleute seiner Schüler

gerufen, oder soll sonst auf eine sehicklicbo Art «Ii dsMiMbsB In Cnter-

faandluog getreten werden, damit ihnen die Absicht Unserer fOrsUiche«

Sorge und der gegenwärtigen Verordnung auch mündlich erl.iuterl, und

jedem ein Exemplar de>i gedruckten Eulwurfs yj^er 4ie lläusiicUaa iLfUtr

huugspflichten in die Hände gegeben werde.

(//. emuure mtkwtmUffe Meimm^ imureß JSfßriektßiV xü
Kosthäusem in Rücksicht aufjie BsdürflUite der StudenteitJ) Vie Pro-

fessoren sollen von allen Kosthäusern, auch jenen ältcrlichen Wohnungen,
Tno 910 es für nützlich oder nolbweudig halten, persönliclien Augenschein

nehmen, ob in denselben die inr QoraMsohsn uq^ wi(iiensch4|l4<|Min Cr?

Ziehung nothwendige Einrichtung in Rueksicbt auf die BeschaÖNiheii der
Wohnungen, Absonderung der Studierzimmer, Lage der Schlafkammem, das

häusliche Fcrsou.ile, die Charaktere der Kostleule u. 8» W> kdtftHlß SChoo
getroffen sey, oder noch getroffen werden könne.

(Iii, äMtmM der MMJUntar,) Nach solcher genoBsmeoen Binsiehl

oder oaeh andern, woher immer, hierüber eingeholten zuverläfsigcn Nach-

richten isl in einem gemeinichafilichen Zusammentritte s.immllichir Pro-

fessoren der l^hilosophiüchen und Mittelschulen, welcl^en Wir über die

Behandlungsart dieses Gegenstands so eben Onsere höchsten Befehle so-

gehen laben, eine Auswahl von Kost- und Wohnhäusern fBr die Zakooft

also zu machen, dafs die untauglichen Häuser sogleich ausgemerzt; unter

den beybehalteueu aber emo solche Ordnung getroffen weide, damit n)
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Kinder vom Stande, Burgerssöhne und Arme aogcmesscn besorgt, ä) eine

naehtlieiUge Vermischung der Studenten von ungleiebeD Charaktertn, h5>
heren und niederen Klassea, oder überhaupt dcrerjeaigen, für welche bey
ihrem Beysammcnwohtn n einige moralisehe Gefahr mit OruiMl befurobtet

wird, vermieden werdeu Ikuuiie.

(IV, Sep weieker Autmaki darautm teken Ut, damit nie bhflur
Eige7vmt% das Ziel der Kostleute in der Annahme dir Kostgänger sejf.)

Für diese Auswahl (irr Kosthritiser lieslimmen Wir zugleicli die Ue^jel,

darauf sorgfältig m sehen, dals nicht hlofser leidiger Ki2:nnnutz dns Ziel

der Koslteule bey der Annahme der Siudcnleu ^eyu dürft. So bcbi es

der Billigkeit entoprieht, ledlieb deniceode und eorgfältige HaoevSler
von der Unterhaltung ihrer Zöglinge einigen wirthschaftlichen Vortheil

ziehen zu lafsen : so schändlich und verderblich mufs das aus Eigennutz

leicht erzeugte Vorurtheil seyn, als wenn Kostleute bey derley ökooomi-
sehen Oelegenbellen melir ffir sieb, ala (ur die Ihrigen zu sorgen hatten.

Die Folgen der Gewinnsucht — welche können sie seyn, als dib Keet-
und Quartierleute in Rücksicht des sittlichen Wohls ihrer Anvertrauten

leicht gleichgüHig, gegen das Betragen derselben nachgieljit;, furclilsam,

$chmeiclileri!>ch werdeu, und weder Wachti^mkeit, noch Muth genug haijen,

die etwaigen Fehler ihrer ILosigänger su Iteobaehten, su ahn&D, oder iu

Anzeige zu bringen. Ja der Eigennutz acheut die Nioderlrachtigkcit Dicht,

die Vergehungen der Jugend auch n)i! Altsirht nn l l.tsl tu verlieelen, um
nicht etwa Gefahr zu laufen, daf« auf isiostcn semer zum Voraus gewiuu-
süchtig gemachten Beclmung einer der Kostgäoger aus dem Uau^o trete.

Cad dieses pflichtwidrige Belrageo der Kostleute nDnis es nicht auch für

den sonst noch guten und unverderbten Jungling Versuchung; für den
ausschweifenden aber Xahrtm^r der Liederlichkeit und des Vcffderbeoa wer*
den? Diesem Uebei z'uorzukommüu müs.sen

(V. K&Hieia» mAnen atle viertei Jakre biif den ^f^iehen lek-
rem ihrer Kostffänger wegen erscheinen.) Alle Koslieute, welche bey
der genannten Auswahl Studenten erhalten wollen, nebst den häuKÜcheu
gedruckten Erziehuogspflichten auch diesen verbiiullichen Vertrag eingehen,

^ dafä sie alle viertel Jahre bey dcu akademisciiea Lehrern liirer Zöglinge
^ erscheiDen, genaue und anfirichtige Naefarichl 8l>er deo Zustand djiselben

und über alle in Unserer gedruckten landesvaterilehen Ermahnung vorge-
schriebenen Puncte ertheilen, und für ihre Aussage oder Verschwiegenheit
veranlwurUich {>eyn wollen. Sollte sich aber in der Zwischenzeit eines

viertel Jahrs ein Vorfall von Bedenlilichkeit oder sonst eine Sache, wo
Tersehnb der ^oseige GeCüir oiusb siob zieht, ereigDeDt so ist die Aaieigo
auf der Stelle zu mirhcn.

(VI. Verzet Chats aller Kost- und Wohnhäuser der Studenten.)

Kost- uud Quarlterieute zur Befolgung dieser Eegel, die mau als die Grund-
lage der OebereinstioHDung swischflii der bSasItch und Öffentliehea Enio«
hung ansehen mufs, bereitwilliger su machen, soll nach der festgesetiteu

Auswahl der Kost- und Wohnhäuser ein Verzeielmis derseM»cn fzemein-

schafllich von allen Professorn verfertigt, und bey ihrer geinemsamen Ver-

Sammlung niedergelegt werden, worinu nicht nur .Name, Gatseu, Gewerbe
der Koet- und Quartierlettte u. d. g, gezeichnet, sondern hauptaichlich nllo

Fälle, wenn in einem dieser Häuser in Rücksicht der Entiehung Gutes oder
Böses sich mit Studenten ereignet, und woraus man auf die Zukunft Mafs-

regein für den Werth eines solchen Koslhause« abziehen kann, genau von
den Professorn angemerkt werden.

(F//. Anfter dieeem Verzeichnisse darf der Regel naeh^ein an"
der?s Kost- oder Wohnhaus gewählt werden.) Nach der gemachten Ord-
nung' der Kost- und Wohnhäuser und dem hierüber verferiigleii Kataloge

muf« die unbedingte Freyboit nach Wiiikülir kost- uud Wohnhäu:>er zu
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wählen oder die gewähltcu aud^ t den AeKeru sowohl, aU den Sutmon
eingesehrSnkt werden. Eine unbegrStizle Freylieit dieser Art kvua leicht
die wohlthäliaiste und sonst be^tte häusliche Aufüicht vereiteln. Sollten
nämlich sorgfäilige Hausväter gej»en einen Jüngling von r.oirhtsitiii sfrcngcro

and genauere Ordnung in ihrem Hausw«^a lodern; sollten »le die ueu-
lieh von Ons, ond sraon zum Voraus von ihrem Oewiben ihnen vorge-
schriebenen Pflichten der häuslichen Erziehung mit Treue und Muth be-
folgen, und (lein olwaigen Aiisscluvciruiigsgcisle Zügel anN ji^'Mi unll Ti:

so würde es dem JüngIIni?c wchU kosten, nls entweder aus dem Irisligen

Hause zu treten, oder mit dem AutilnUe zu drohen, oder weiui er doch
bleiben soll, den Kostleuten Bedingungen nnd Oesetse sun Vortbeile seiner

Freyheit vorzuschreihen. Und alle diese Mittel hätte er ganz in seiner

Gewalt, die Herrschaft iitjor sich und das EiirtMithum seiner Freyheit zu
behaupten, und seineu häuslichen Aufsehern auüupocheo. Gegen dies Hin*
demirs gnier Brxiehung ist es blnfuhro in der Regel weder den 8tadente%
noch Acltern mehr uliOTlafKn, nach ihrer eigenen Wilifcuhr ein anderes Kost-
haus, als eines von jpii'^ü, di':' in den Katalog eingf'lragen sind, zu wählen,

und wenn sie einmal Eines gewählt haben, eine Aendcrung desselben ohne
ausdrückliche Einwilligung des Professors zu machen. Im Falle, wo aus

besonderen Orsaehen und Verhaltnissen s. B. der Auverwandtsehaft, Adlern
ihre Kinder in ein fremdes unter den Verzeichneten nicht enthaltenes Haas
bestimmen, oder das vorige abändern wollen, soll zwir denenselben das

Recht hiczu nicht benommen seyn, doch darf die Anordnung nicht eher
geschehen, ab nach eingeholter Einwilligung des Profenors, der das ncna
Koslhaus entweder schon kennen, oder im entgegengesetzten Falle sicll

Kenntnis davon, auf wf Iche Art immer, verschndVn innfs. Wirthshäuser
bleiben aber für alle Falle von der Zahl der fiir Studenten zu wähieuden
Vi^obnangen ausgeschlofsen.

(?m. VoriMeile hieraus für die KoiUeiOe.) Hierans entsteht non
für Koslleulc der Vortheil, dafs sie nicht nur gegen den Mangel an Kost-

gängern, sondern auch gegen etwaigen Unfug derselben meistens gesichert,

und manches VerdruDscs entledigt werden, um desto zuvcrläfsiger, da sie

bey ihrer vierteljihrigen Beriebtabetattnng den Professom alle ihre Bedenk*
liehkeilen anzeigen, und von daher die gemcfsene Huterslützung ohne Ge-
fahr eines Vcrlusts erhallen werden. Desto einlPuchtfMider ist aber die

Billigkeit, wenn von ihnen anderseits strenge Genauigkeit iu ihrer häus-

lichen Ordnung and thätiges Zusammenwirken mit den öffentlichen Leh-
renn gefodert wird Daher sollen

{IX, Äh&r auch strengere VerbtnäiicMteie derselben.^ Kost- und
Quartierleuti- an den hauslichen, zum Sludiren oder sonst no lim endigen

Bedürfnissen, als Holz, Licht, Reinlichkeit, oder iu ihrem Betragen gegen
Studenten an Wohlstand, Mifsigung, sweokmSfsiger Schonung, und in Er-
fnllung aller jener michten, welche Wir ihnen neulich ans Herz legten,

nichts ermangeln laTsen. Mit eben so vielem Rechte werden die Klagan
der studirenden JüugUnge gegen etwaige Mängel ihrer Kosl< und Quar-
tierleute gehdrt werden, als diese gegen das Verhalten ihrer Zöglinge solche

führen können.
(X. Allgemeine Slrafc für Kostleute, welche diese Verbindlichkeilen

Üöerlreten.) Noch weniger aber könnte eine [VaclilaTsickcit «Icr Kost- und
Quartierleute geduldet worden, wenu dieselben mit ilailcrgehuug der Acl-

tern nnd Profeteora die Fehler ihrer Anvertrauten sorglos übergeben, listig

verheimlichen oder an denenselben auf irgend eine Art Schuld und Antheit

haben. Geschieht dieses, so machen Wir es zum Strafgesetze, daf.^ derlei

Kost- und Quartierleule bey geiingcreo Verbrechen im ersteu Falle ge-

wtfQt; in iweyten aber» oder wenn dts Verbreebeii von Brhebtiebkeit

ist, gleich das erstemal nach genaehler Uatersttchnng auf der StoRe nicht
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«

nur ihre ShukMiton vorlieren. sondern 'zugleich von der crcmcinftcbaftlichen,

vou Ulis 60 eben aiigeordiieleu moualhlichcn Versammluug aller ProfeMoro
der philosophiscbeo und uuteren Schulen IQr uolucbtig eiillri wtrdeo,
jemals von irgend einem Professor Studenten in Kost oder Quartier sn
erballe».

(.\7 Besundcre Strafen, wenn h'oslkule sich schwererer \ergehun-

gen in äücksicM der SiudeiUeii schuldig machtn.) SoiUen aber die

?erbrechen der Kost- und Qaartierleate noch anf einen h&beren Grad d«r

Schuld anwachsen, z. B*'Wenn dioseiben mit Absicht und Vorsatze die

Jugend verführten, an schwereren, als Schulverbrechen, Diebstnhl, ün-

xuchl etc. nahen AiilbcU hätten; so würde die in vorigem $e bestimmte
Strafe noch su gelinde ausfallen % und fSr solche Fälle behalten Wir das
Straferkenntnis de r zusiäudigeit Obrigkeit TOr, und beziehen Uns hier nur
überhaupt auf die peinlichen Vorsrhriflcn, welche Wir wet-'r-n dieses oder

jenes Verbrechens, insbesondere von der Verführung der Jugend, erlafseu

haben oder noch erlaf:»eu werden.

iJLIL 8truft wegen wmatMfger /Sr MMfäiiger gemaektem iSMlspen.)
Insbesondere aber verordnen Wir gegenwärtig, dafs, wenn Kosflouten die

Schuld eines verschwenderischen Aufwands der Simienten zugerechnet

werden kann, die Aeitern von Bezahlung solcher unnothigen von den Kost-

leaten geschehenen Auslagen sollen frejr und los gesprochen werden.
(A///. Mcktigkeit der Kaufs- und Verkauftferträge, welche ohne

Eimpllllgwig der Aeltem oder Kostleute r/m den rihnff^mfsehen Jung-

tinge» eingegangen werden, — Strafe gegen Unterhändler und Auf-
Mäufer.) iNoeh strenger aber mufsen Schulden, die der Jungling bey Aus-
wärligen, als Juden and Rauneuten machen kann, Tcrboten werden. Wir
erklären defswegen alle Kaufs- und Verkauf8verlrrtj;e, welche akaleraische

Jünglinge von den philosop!)i:»chen und unteren Schulen ohne ausdrück*

liehe beglaubigte Linwiiligung ihrer Aeltero, oder ohne ßeyseyn ihrer

Koatleute mit tUufleulen oder Juden eingehen, lür nichtig und «nkfiflig.

Gegen die Unterhändler und Aufkäufer der MobUlen der Studenten machen
Wir noch weiter das Gesetz, dafs dieselben bey jeder gegen sie in dietter

iiücksicbt geführten Klage nicht nur die gekauften Sachen unentgeltlich

nvftekgegeben, anndeninoeh überdu von ihrer anständigen Oerieiilistdio

nil einer ihrer vcrfOhrerischen Gewhinancht angemdlMnin Strafe belegt

werden sollen.

{A7V. Verordnung in Beziehuug auf host- und Quartiergeider.)

Endlich um einer Ausschweifung, welche mit Kust uud Quarttergeldcrn

gemacht werden kSnat«, ortnbcaKen, wollen Wir andeneits tum Beelen

der Kostleute die Regel festsetzen, dafs, wenn Aeltem, Vormünde und Kost*

leute nicht etwa unter sich einen besonderen Vertrag über die Zahlungs-

art dieser Gelder eingehen, dieselben alle halbe Jahre vor oder nach den
«fcademilchen Ferien tu entrichten Seyen. Erfolgt die Zabtong binnen
dieser Zeilfrist nicht, so liaben defswegcn Kost- und Quartierleute binnen
14 Tagen nach den vernofscncn halbjährigen Ferien über diese Gelder

ohne Verweilung eine schriftliche oder mündliche Erklärung von den Ael-

tem oder Vormünden zu fodern. Sollten sie diese Sorgfalt unterlafsen;

so Hegt die Gefahr jedes Verlustes nur auf ihnen, und von Seiten dea
akademischen Gerichtes Ii iIjcu dergleich«'n Kost- und Qnartierleulo keinen

richterlichen Beystand zu» liefreibung solcher Gelder zu rrwnrlen.

iXV. Befehle m die öffentlichen Ukrer wegen Ausführung und
MandMung dUeer Verordkmig,} Gleichwie nun diese Dnaere Vereed-

Dung zum einzigen Ziele hat, eine wiiksame and andauwode jSorgfalt der
Aeitern und Koslleute für ihre jungf^n Zöglinge zu bewirken : also haben
Wir so eben den ötTentlichen Lehrern, welchen Wir den Kern Unserer

vaterländischen Jugend anvertraut haben, und welchen W ir über ihm
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bisher thäligen Eifer in put« r Bildung derselben Unsere höchste Zufrieden-

heit hiermit gnadigst t\x cikemieu ^ebeu, ooch.eiue besondere Weisung
«rtheil^ worinn Wir dietetlien zar feinerai gewibenhafleo ErffiUuog ihrer

Pflichten gegen die akademische Jugend aufToderen, aber ihnen auch die
wirksamste Cnterstulzung ihres Bestrebens durch Pnsere landesherrliche

Gewalt Tersprechen, damit vermittelst ihrer Aufsicht alle diese hier vor-

gescbriebeneo Tbeito Unserer gnädigsleo Verordnung genaa erfSllt, tAnd

Onsera Sorge für das Wohl der Jugend und des Vaterlandes durch Za-
sammenwirken der IriuslieheD und öffeniliehen Eniehuog von Zeit cu Zeil

noch gesegneter werde.

Auf dem fest angelegten Grunde der guten moralischen Erziehung
dar akademischen Jagend werden Wir binfQbro Unsere weileM Anslaltea

zur noch höheren Kultur der Wifsenacbarteo auf UnsreiD hietigea

Gymnasium fortbauen.

Gegeben in Unserer Residenzstadt Bamberg den 11. März 1793.

/Yansi Ludwig f B. u. F. zu (L. S.)

B. u. W. Us. s. Fr.

LaDdesherrliehe Verordnung u. s. w. für Wfiraburg nnd
Munnersiadt.

Von Gottes Gnaden Wir Frm» iMätcißt Biachor m Bamiberg und Win-
liur^ des heiL rom. Beichs Fürst» auiA Henog tu Franken elc

So wichtig der Einflufs der häuslichen Erziehung auf die öfTentHch«

ist ; so haben Wir doch vertrauend auf die Einsicht und die Folgsannkeit

der Aeltern und Koslleute sie über den Umfang ihrer Pflichten in einer

iandesrlleriicben Aufforderung uud Eimahnung nur in belehren gesuobl.

Wir sind uborseugt, dafr diese Cnsere Aufforderang und Ermahnung
das Pflichtgefühl bey guten Aeltern nnd Knsflrfjten prrsrhärft habe; sie

werden sicher keinen Anstand nehmen, die licchenschaft, wr!rhe sie sieh

vor dem liichlerstuhie ihres Gewifsens abzulegen getrauen, auch dem
Staate, und» Dos als Landea>Begenten abtolegen, und wenn sie einer SeMs
den Vorwürfen ihres Gewifsens durch strenge Erfüllung ihrer fliehten

aii<;weichen werden, auch anderer Seite die Strafen des Landeaharm foa
sich eutternt hallen.

NaoMem sieh aber der AnslBbrnng der betleii Absiebten sebr oll

Hinderniese entgegen stellen, deren Beseiliguog den Gewitoen Aller niebt

allein überlafseo wiTtim darf, und rechtschaffene Aeltern utid Kn^Hctitr der

landesherrlichen (iniers tu Izung eben so, als kaltsiunige des Antriebs eio«s

Zwangsgebelzes bedürfen; so Huden Wir für nöthig, auch Unser landes^

berritchee Ansehen eintreten au lal^ und wie es mit den Wohnnogen
nnd Rosthäusern der Studenten auf Unsern Gymnasien zu Munnersiadt
und Wirzburg gehalten werden soll, zn verordnen und zn hpfeh!t»n,

il, Die Aniage und AunmAi der Aosi- und IioAnAäuser siekel

Jedem fteif») W%t sind niebt gemeini, die Preybeit der Aeltern und Ver>

tnüoder in Auswahl der Kost- und Wohnhäuser, oder den Nahrungsstaod

Unserer getreuen Bürger in Kost untt Otnrtiorpebi'n ohne Nolh zu be-

echränkea, uud erUubeu daher, dais die Aeltern und Vormünder, wie bis-

her, jedoch unter den nachfolgenden gesetzlichen Bedingnissen, die Frey»

heil haben solien, ihren atndierenden Söhnen und Pflegaöbnen s« Winbuig
sowohl als zu Munnersiadt ein Kost- und Wohnhaus nach Grfnllon tu

bestimmen: desgleichen bleibt es nnch jedem wohlgesitteten Bürger und

Einwohner zu Wirzbürg und zu Münuerstadt, jedoch gleichfalls nur unter

den naebfolgenden gesetalieben Bedingniasen, unbenoninieD, junge Studie-

rende in Kost und Quartier auf- nnd anzunehmen.

(//. piePraßaoreH eoUem ttte mi- una WohnMmr eelket eiih
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seAen.) Damit aber den Lebreru die zwcckiuäfsige VerrafsuDg eines jedeu

Ko8t> and Wohnhauses bekannt werde; befehlen Wir biemit Dnseren b«y
den mittleren und phllosophifichen Clauen angestellten Disciplinarproressoren

drr Lt'vtlen Gymnasien, die sie betreffenden uiiklich Lcattlui.den Kost-

und QunrtifTh.iuser, auch jene llterliche >Vohnuiiprn ni denen sie üio

Eitiuahaic ciucs persönlicben Augenscheins für nutiug iindcu, sogleich zu

besacben, am to sehen t ob überall eine tor wifteniebafUicbeo und mo-
ralischen Erziehung sebickiicbe Einrichtung in Absonderung der Studier-

und Schlafzimmer golrofTen sey, und ob sich der NVandel der Koslleule,

das üauspersooole, und die gmze häusliche VerfalsuDg zum Kost- und
OoarfiergebeD fQr studierende Jünglinge tehieke. Dergleicben Besoebo sind

öfter, wenn es die Cmstäode erfordern tollten, fiberhuupt aber jfibrUeb

Qliiche Male zu T^ iedei holen.

(///. Vtid äfininch zu beschließen, welche beptnbehalten sepeM,

oder nicht.) Nach solcher genoojmenjfu Einsicht, uud etwa auch anderen ,

sonA eingezogenen kOTerl&rsigen Naebrichten loll in einem gemeinschaft-

lichen ZusnmraenlrÜle der Lehrer der Bescbfufs gefafst werden, welche
Kosthäuser beyzuhehalten seyen, und welche nicht: bey denjeuigcn über,

die mau beyzubehallen für sut finden wird, soll

«) eine naebtbeilige Vermlaehong Von böbem und niedem ClaeaeB,

Überhaupt von solchen Studenten, deren längeres Heysanimenseyn eine

^'törnng im Studieren, oder eino Gefahr Zur die Sitten bef&rcbten liefae,

auf alle Weise vermieden werden, und
der Bedacht dahin genommen werden^ dafa der Regel nach der

Student in demselben Hause» üi welchem er sein Quartier bat, atieb die

BOSC erhalte.

{IV. Wie es mit neu abgehenden hos!- und Quartierteilten sii

halten seyl) Wer iu der Folge Kost und Quartär zu geben gemeint ist,

bat sieb daiier bey der sogenannten Sebuleonferent, oder der Versamm-
lung der Lehrer zu melden, worauf nach eingezogener zuverläfsiger Er*
Kündigung über die 7t\ ^ckmafsige Verfassung seines Hnuses bey dem Zu-
sammeotfill der rrofessoren der Vortrag hierüber gemacht, sofort gemein-
sam beseblossen werden soll: ob dem Ansuchenden zu willfahren sey?

( V. Die Sott- und (fuartiergebenden sollen alle Yierteljahre bejf

den Lehrern Bericht erstatten.) hi.\vr. der für fahi;: 7um Kost- und
Quartiergeben erklärt wird, und Studenten zu diesem Ende veiiangt. ist

schuldig, alle Vierteljahre bey deu Lehrern ihrer Zöglinge zu erscheinen,

lind In OemSfsheit der an sie ergangenen landesvaterlicben Ermahnung
gen.Tiirn Bericht über die Befolgung dtr darin enthaltenen Vorschriften zu
erstatten, auch für ihre Aussage sowohl, als für ihre Verschwiegenheit ver-

antwortlich zu seyn< Sollte sich in der Zwischenzeit eines Vierteljahrs

ein Vorfall von BeaenkHcbkeit, oder sonst etwas, mil dessen Veracbnb 6e-
Iriir Terbunden wäre, ereignen; so ist die Anzeigt iMi\erzuglich zu machen.

( V7 Ein Verz eichnis aller Kost- und W ofinhauser ist bey der
SchulcoJiferenz niederzulegen.) Die l^ehrer sollen ein Verzeichnis aller

Kost- und Wohnhäuser der Studierenden fertigen, und dasselbe bey der

Versammlung niederlegeu. Darinn sind nicht nur Namen, Gewerbe and
dergleichen der Kost- und Quartiergebenden, sondern auch alle Falle an-

zuoaerken, die sich iu Hücksicbt auf Studenten-Erziehunp in solehrn Häu-

sern ergeben haben, damit für den Werth solcher Häuser MaCsre^tlu für

die 2ttituift abgezogen werden können.
(V/I. Avfser denselben dürfen keine andere Kost- und Wohnhäuser

gewählt werdend Aufscr den auf solche Art eingeführten Kost- und Wohn*
bSusem wird für die Zukunft Niemauden Tcrstattet, ein Anderes zu wiibien.

Insbesondere aber sind Wein-, Bier- und KaffeebSuser, auch die gewöha-
Uohen BeeMwlrlbsbiuser I6r je und alleseit von dieser 2ahl avsgescblolseii.
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( Mll. Die Abänderumj der Kost- und Wohnhäuser toU mit Gui-

befinden des LeArers gesciieUen.) Dm Studierenden steht es nicht mehr
frei, ihr Roit- vmA IVohnliaoi nach Gerallen lu ändern; sondem um koit-

leuU, die auf Ordnung halten, der VVillkQhr ihrer Zöglinge Dicht Preis n
geben, verordnen Wir, dafs bey jeder vorhabenden Aenderung die Anzeige

bey dem Professor gemacht, und dieselbe uicbi anders, als nach dessen

Gutbefioden voigeuommen werde.

Gleichwie sich hieraue ein offenbarer YorlheU IQr die Roetleute er>

giebt; io ist' es auch billig, dal« sie mit Ueo Lehieni in dieieai BetnA
IhäÜg zusammen wirken

(/X Die Professoren haben die VoHmachi, die Aost- und Uohn-
Muser abzuänderen.) Dahingegen erlheileu Wir den Professoren die YoU-

macbU tnit dem Kost- und Wobnbause eines Studierenden, jedoch nur

aus erhebliclieii die Sillen, oder das Sliidieren der Kostgänger belrefTen-

den rr<aehen , welche mittelst eines Seliulkonferenmhlufses als vollgriMig

ancrkauiil werden müCseD, eine Abänijeruiig zu treffen, ohne dafs die Kust-

uod Quarlleriettte, wenn es auch vor abgelanfener balber Jahresfrist ge-

schehen sollte, unter dem Vorwaode der nicht onsgehalteoen Mielfaseit

eine rechtlielu^ Rp^rfn^ enlf 711 führen 1)( fugt <^'^ven.

(X. üesQHdere Vorschriften für die Aost- und Qmiriiergebendm
in Rücftsicht

a) auf 4o9 Auilaufen der SMenieu, Alto Kost- «rad Quartier-

gebenden haben darauf zu sehen } a) dafs ihre untergebene Zöglinge im

VVlnter des Abends um 6 L'hr, im Fruhjnhrc und Sommer, wenn os Macht

wird, zu Hause sich einfinden, und nicht mehr ausgehen.

b) Auf gute Verwenäung der SSeiL b) IMii sie die kosÜNtfo 2eit

nicht im Mufsiggange, mit unnützen oder gar hohen Spielen» oder aadefen
unanständigen Handlungen hinbringen.

Wir versehen Uns daher zu (i»'n Kost- und Ouartior^Llu ikU n, dafs

sie nicht selbst für Gesellschaften juugcr Leute zum bpielc uud Iiuuie,

oder anderen erderblicben Zeitvertreiben die Veranlaisung geben.

c) Auf Entfernung ton unanständigen Bekanntschaften, c) Femer
sollen sie den üedaeht darmir nt-hmen. dafs die Studierenden keine unan-

ständige Vertraulichkeit roit i'crsouen des anderen Geschlechts unterhalten.

d) Auf Verhütung unnätAfger Ausgabe». d> Dab sie keine Mdlsr»
Joden, und andere mit W'aaren des Luxus handelnde Haufsirer zu sieh

kommen lafsen, wodurch sie zu unnöthigcn Anichn oder Ausgaben ver-

leitet W( ti{nn kfsnnten. Woch vielmehr aber soll n sich die Kost- und

Quartiergebendi II hüten, den Studenten selbst uunulhiges Geld vorzu-

•trseken — gleichwie denn auch d|e Aeltem ihre Fflidilen hierinnfalU

nicht aus den Augen setzen werden. — Sollte sieh indessen ein Studie»

rciider um ein solches Änleiien melden ; so mufs vorerst bey den Aeltern

oder Lehreru über dessen Nolbwendigkeit oder ISutzen gehörig aogelra^t

werden.
e) amßiikiger Verdufkerungen, g} Dab sie von ihren Kleidung^

stücken und Büchern Nichts versetzen, oder veräufsern, ohne Vorwibsn
ihrer Aeltern oder Freunde, denen sie vorzüglich anempfohlen sind.

f) Auf Heiniichkeit, f) Dafs sie sich an ihrem Leibe sowohl, als

sueh In ihrer Wische und Kleidung stets reinlich halten.

^> äuf Entfernung tom Tobackraucke», wm Kaffiee-^ Bier- und
Weinhdusern. g) Dafs sie sich des Tobackrauchens enthalten, desjrleirhen,

dnfg fiie keine K?)tTec-, Hier- und Weinhäuser besuchen, auch dergleicheu

Coorduungen zu hause sich nicht erlauben.

k) Vem HederOeken eeHlOeikaften tmd ödten C^kgmMeiien, A)

Oebethaupt sind die Studierenden von liederlieben Häusern, und nlku

bösen Gesellschaften und Geiegenheiteo alisubaUen, und sollen die bost-
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üod Ouarti«rgel>eDde wiben, dab Ihoen die Pflichten, wie den Aeltern

obliegeil.

Sollte ein Kostganger in diesen oder in anderen Puncten sich ver-

fehlen; so ist er fürs Erste von dem Ko^it- und Quart iei gelier zu ver-

warnen; hey nicht erfolgender Befserung aber ist die Anzeige dem Pro*

feaaor eu machen.
(X/. Atlgetneine Strafe /Br Kostleute, die diese Verordnung über-

treten.) kosl und Quarliergebende, weiche diese Vorschriflcii nicht befolgen,

uiiUuü die Fehler ihrer Anvertrauten entweder sorglos übergehen, oder

listig verheimlichen, oder an denselben gar einigen Anthell nehmen, aollen

bey geringeren Vergeben im enlen Falle gewamet werden, im iweyten
abt-r, oder wenn dis Vergehen erheblicher seyn sollte, auch im Ersten

schon, nach gehuriger Untersuchung nicht nur ihre btudeulen verlieren,

sondern auch nach Befinden der Profcssorversammlung für untüchtig er-

Uirl werden, je wieder Slodenten in Koat und Wohnung lu eriiallen.

(X//. Betondere Strafen für schwerere Vergehen.) Sollten sich

Kost- und Quarticrgobende noch schwererer Vergehen schuldig machen;
dergleichen siitd Verführung der Jugend, Theilnehmung an grulseren Schul*
verbrechen, an Diebalahl und dergleichen ; so bleibt gegen dieaelben daa
El kcniitiiis uiul Urtheil des peinlichen (lerichts vorbttbalteo ; Wir beziehen
Fils daher lediglich auf die peinlichen Gesetze, in welchen die Strafen

auf dergleichen Veiljrechen schon verordiiol sind.

(A///. Strafen wegen utuuithig yemaclUer Aualagen.) In^ibesoiider«

aber verordnen Wir, dafa, wenn Koalleuten die Schuld einea verscliwen^

derischen Aufwandes der Studenten zugerechnet werden kann, die Adlern
von Bezahlung der dafür gemaehk-ti Auslagen der Koslleule frey pe-<pro

cheu scyn sollen, und entzieheu daher den Kost- und Quarlierleuteu da4

Elagerecbt.

{MV. MchtigkeU der Kaufs- und Verkaufs- Verträge ohne Ein-
uilligimg der keltern oder Kostleute — Strafen gegen Unterhändler
und Aufkäufer.) Alle Kaufs- und Verkaufsverl rät;«', in so fernt> sie von
Studierenden der philosophischen und Mittelschulcu uiuie ausdrückliche
und begl a u b i g t e Einwilligung der Aeltern oder ohne Bey^eyn der Kost*

leute gcschlofsen werden, werden hiermit für unkräftig und nichtig erklart.

Die rntrrhril» Jler und Aufk'iufrr snllen hcy ji der in diesf-m BetrefTe

anzustellcnJcu klage nicht nur zur uuengeldlietuu tiurkgabe der gekauften

Sachen angehalten, sondern auch von ihrer xusläudigen Gerichtsstelle mit
der ihrer verfuhreriachen tfewinnaocht angemefaenen Strafe belegt werden.

{XV. Ordentliche Zahlung der Kost- und Quartiergelder,) Tna

allem Mifsbrauchc, der von Kosl- unJ On-friifTKcIdern gemacht werden
könnte, vorzubeugen, wollen Wir hituiit ^uiu üc^lcu- der kost- und ^uar-
tiergebenden fcataelaen, dafa, in so fern kein beaonderer Vertrag über die

Zahlungaart dieser Gelder gemacht worden seyn aollle, dieselben alle luUbo
Jcthre vor- oder nach den akademischen F* rif^tt zu entrichten seyen. Er-
folgt dieses nicht, <io ist binnen 1 4 Tagen eine schriftliche oder mündliche
Erklärung von dcu Aeltern oder Vormündern abzuv*;rlangen; in deren Er-
manglung haben die Koat« und Quartierleute alle Gefahr des Verluatea au
tragen, und haben dieselbe von Seite des akademischen Gerichtea ttt BO"
treibung dieser GrMtT lit^in»Mi R<-ysland zu erwarten.

(XVl. BetuiHiUifMchung duser Verordnung.) Damit sich aber Nie-

mand mit einer Dttwifaenbeit dieaer Unserer Verordnung eniachuldigen
m-ige; so iat dieselbe nicht nur durch den Druck bekannt au machen, und
allen Aellem und Kostleulen der studierenden Jugend mitzul heilen ; son-
dern Wir befehlen auch den l'rofessoren, tnil denjenigen Aeltern, auch
Kost- und Quartierleuten, denen der Inhalt uu«i die Absicht derseli»eD uicitt

genug eiuleuehten möchte, beaondera au apreoben, und ihnen dieaelbe ge-
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hdfig zu erläutern. lusbesondere haben Sie die Lelklercu mit ihrer BestiiD-

nung oiher bekannt tu nMheo, dafs sie nimlieb dat Knst- nnd Qua^Ue^

geben nicht blos für ein Gewinnbringendes Gewerbe ansehen, sondern dab

sie bedenken, sie seycn an Vater und Mutter Statt, und haben nicht blos

für Rost und Wohnung, sondern auch für die g.inze hausliche Erziehung

ihrer Auveriiauleu iu sorgen, dafs an sofort niederträchtig seyn wüftle,

wenn eie blos nm des Gewinn^ willen, und um es nicht mit ilinen ta

verderben, es an Wachsamkeit und Mulh wollten fehlen lafsen, ihre Fehler

tu beobachten, und gehörig ta ahnden» auch wo es erforderlich wan» io

Anzeige zu bringen.

(XVf/. Befehl m die {^fmaiichm Uhrer %w ffmutkaömig Heut
feforätttitiff.) Gleichwie nun diese Onsere Verordnung zum einsigen Ziele

hat, die Acltern und Koslleute zur zweckmäTsigen Bey Wirkung mit deo

Lehrern in der Bildung der akademischen Jugend zu vermögen; Mso hali(n

Wir Letzlcran in diesem Betreffe noch eine besondere Weisuug erliicut,

lifl für feroeren gewifsenhaflen Erfüllung ihrer Pflichten fQr die ihnen to-

Vertrautan Zöglinge aufgefordert, und ihnen die wirksamste DaterstOUang

zuge8a.s;t, mit welcher Wir diese Un^serf gnädigste Verordnuni; in alN

ihren Tbeilen jederzeit handhaben, und zum Besten der iugeni und zuQ>

Wohle des Vaterlands einzig hingehende Absichten durch eine ineinanibr

greifende biasliehe ond dffentliehe Brsiehung zu erreichen suchen werdflo.

Gegeben unter Unserer eigenen Hand Unterschrift und beygedrucktem wlrz«

burgiscben geheimen Ranzelley- Siegel. Bamberg den löten Majs 1793.

franz Ludwig^ (L S.)

a tt. P. SU B. u. W. Hzg. SU Pr.

Gelegentliche Deincrkuiigen

ubor den Unterricht in der gricrhischen Formenlehre.

(liit AücksicUt auf die vor kurzem erschienene griechische i>cluilgaBin«bk

von 0. C u r t i u R.)

Herr Director A. Tb. Wolf macht bei Gelegenheit der Recensioa

ton Gorllos griechischer Schulgrammatik (im vorigen flefle dieser ZUchr.

8* 619) die sehr beachtensweiihe Bemerkung:
^ In der Schule kommt es, wie irh hier ein für allemal erkläre,

haiiplsächlich darauf an, dafs die Schuler zu der Kenntnis des coucrelen

ohne Omwege gelangen. Denn so wie beim nalurhislorischeu ünterrichlo

sunietast mit Hecht gefordert wiid» dafii die Jugend sich durch Anschsuasg

suerst des Stoffes bomiobtigo und nach vielfacher Aufepeicherung des Ma-

teriales erst die systeraa!i!?clie Sichtung kennen lenie, so sollen auch in

sprachlicher Beziehung auf dem kürzesten Wege die gangbaren FieiioQi-

formen eingeprägt worden» ehe dergleichen noch so sehr begründete Sya-

kopirnngen und Lautverinderangen besprochen wefdeii, wenn sie nicbl

mehr in der Sprache selbst lebendig erscheinen.*

An der Richtigkeit dieser Bemerkung wird schwerlich jemand zwei-

feln, der über den natürlichen Gang des Unterrichtes überhaupt and dei

ipraehlicben Dnterricbtes Insbesondere nachgedacht oder die Erfolge ve^

ichiadener Wege durch Erfahrung erprobt hat Ond wenn jene Bemerkung

allp^emeine Giltigkeit hat, so ist doch mehrfacher Grund Torhanden, sie in

Betreff der griechischen Formenlehre vornehmlich zu betonen. Indem uui

die griechischo Sprache noch in einer reichen Entsvickeiung nach ^^"'^^
dffibeit der Zeiten und der Dlaleklo vorliegt, so Wird uns dadurch in hö-

herem Mafse der Blick in die Entstehung der Formen eröffnet, als etwa

bei einer Sprache, welche in Betreff ihrer Formen ähnliche Mittel oicW

bietet; dazu kommt, dals die Mannigfaltigkeit und der Reichtum der gn«-

chiscban Formra lelbat in jeder einseinen der angadenlelan Bntwlcfcttanfi*
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tlndioi dattt tnlreibty du maDiiiirfalUge durch Aubacb«!! det Gesolfes bi

seiner Bildung und EnUlehung leichler zu beherrschen. Aus diesen Olli-

standen erklärt es sich wol hauptsächlich, dafs die gricohisclic Formen-
lehre mich in ihrer üearbeitiing für den SchulgebrAUCb eine merklich au*

dore (jeslalt angunommen bat, als z. B. die der lateinischen GramoiatilL

Id den lateiniacban Oraiiiiiiatik''n ßndet man faat durebgangig oacli den
nothwcndigsleii I'cmcrkunpeii iihfr die Buchstaben und ihre AiiS5;prnchc,

über Accent und Qnanliläl, sogleicli die FIcxionsIchrc begonnen; in den

griechischen Uratuuiatiken dagegen, auch in den für den Scbulgcbi-auch

bestimoiten, Hndel man ebenso allgemein vor die Fleiionalebrv, nach dem
in einer wifsonschaft liehen Grammatik nothwendig einzuhaltenden

Gange, eine Lautlehre mit mehr oder weniger Vollständigkeit oder Aus-

führlichkeit abgehandelt, also die Darlegung der Gesetze, nach wcichcu
Vooale und Gonsonanten dareh die Flexion ira engeren Sinne und dureb
die Wortbildung Veränderungen erleiden; und von diesen Gesellen wird
dann in dm ( in/nliion Fällen der Declination, l^Iolion, Conjugation u. 8. w.
Anwendung geuiaclit. Diese (iestaltung der Grammatik wirkt nun wider
auch ihrerseits darauf hiu, daf^i bei dem ünlerrichlu in der griechi^eheu

Form^lebre eieli mit der EinprSgung der Formen theoreliacbe Erklimng
über ihre Fntslehung in reicherem Älafso verbindet, als es hei anderen

Sprachen, als es namenilich hei der lalriiusctien der Fall zu sein pflegt. —
Durch diefs alles wird indessen die U atu hol de» t>atzes nicht be^iolrächiigt,

dab es sanicbst auf ioate Einprägung^ auf ein freies Beberrsehen der For-
men aokomnit, alles Erklären über Eiitatehung der Formen, alles Zurück*
gehen auf Liulgeset/.e nur in dem M.ifse und in derjenigen Ordnung einen

Anspruch hat, in den Nc h u 1 Unterricht aufgenou^men au werden, als ea

das EtTeieheo des bezeichneten Zweckes, der Herrschaft über die Formen,
erleichtüfl und sichert. Aber di^'fs richtige Mafs und die zweckmärsigsle
Ordnung zu treffen, darin liegt die Schwierigkeit, und seihst beim Finver-
ständni«; tihcr den allgemeinen (irnudsal/ werden sich bedeutende HifTereM-

zen im einzelnen zeigen. Als einen Erfabrungsbeweis hierfür kann uiaa

die tahlreichen Elementargrammatiken der griechisehen Sprache betrach-
ten, welche die deutsche SchuHileralur der letzten Jahre uns aufweist
Alle sind hervorgegangen aus dem Bestreben, die ('tiiprägung der griechi

sehen Formen zu erleichtern und zu sichern , und /ai diesem Zwecke aus
dem reichen Malerjaio der Formen ^und von den dasselbe beherrschenden
Gesetzen nur dasjenige llafs aostawälden , zum Theil auch es genau in

derjenigen Anordnujig ru gehen, wie es sich für den ersten Unlerricht

eigne; aber hei dieser Gleichartigkeit des Zweckes und der Mittel zeigt

lieh doch eine nicht geringe Verschiedenlieit der Ausführung im einzelneu.

Ist es «her iiberhaupl in jeder Hinsicht vortheilhaft, für den An-
fang des griech. Unterrichtes den Schülern eine blofse F 1 e ni c nt a rgrnm-
mnlik in die Hände zu gehen? Ich ver<(<'he darunter eine solche Grain-

ui.ilik, weiche in der Auswahl des graiumalischen Lehrstoffes 8tr<;ng das
Mafs einhält, welehes für den Anfang des ertemens, etwa für die bei-

den untersten Glassen des Griechischen, angemef^en ist, und diesen Stoff

vielleicht sogar in diejenige Ordnung stellt , welche im riiterrichlc am
/.w eckmäfs'gslen erscheint , aber welche nicht für den ganzen
Gymnasial unterrieht ausreicht, sondern voraossettt, dafs in den
höheren Classen ein vsweiter Cursns derselben Grammatik hinxokomme,
oder eine andere Grammatik in Gebraueh genommen W i r lr Dah gewisse
Vortheile mit dem Gehrauche einer solchen , tun- dem Anfange dienenden
Grammatik verbunden sind, dafs dem Lelircr und dem Schüler der Anfang
des Unterrichtes damit erleiehtert wird, ist dorehana nicht to verkennen;
Ware diefs nicht der Fall, so würden gewiss nicht tüchtige und erfohren«
Scbuimlooer sich der Bearbeiluag solcher Bücher unterzogen haben. Oer

51*
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Schüler findet in einer zweckmafsrgen Klcmcntargrammatik nur dasjcnig(*,

was er jetzt zu lernen bat, ohne durch Bemerkungen, die für seinen

jetzigen Standponct noch nicht geboren, gestört oder serstreat m wer-
den, und er weifs anderseils sicher, dars er von <ille dem. Was in dieser

Cramroatik sieht, nifhis unluvichlet lafsen darT, diTs er aües fest nifs^n

mufs. Der lA'hrer ist nicht nur der keineswegs icieliten Mühe iir)erhoht»n,

aus dem reicheren Maleriale einer für das ganze Gymnasium aumichon-
den Grammatik dasjenige ausiawfihlen, was fSr den Anfang angemefsen
ist, sondern , was noch höher angeschlagen werden mufs, wenn etwa der

Uiilcrricht der hpidoii unferen . mit der Formenlehre beschäflipten Clnssen

gleichzeitig von verächi«-d^ncn Lehrern erthcilt wird, oder nach einander

m venchiedene Hinde gelangt, so weift der Lehrer der tweiten CUsae
mit voller Sicherheit, was er von den am der ersten Classe Shergetrtie-

nen als gewufst vorauszusetzen, wa« er von ihnen zu fordern hat, und die

fiir den sicheren Portschritt des Tnlerriehles so gefährliche Enlsrhuldieung,

dafs diel's oder jenes bisher noch nicht im (Interrichte vorgekouuucn,

noeh nicht gelernt sei, liann gar nicht vorgebracht werden. Wer den ietxi*

erwähnten Puncl in seiner vollen ßedeutting würdigt und aus Erfiibrung

weifs, wie schwer es ist. nh'-r die Abgrenzung des Lehrstoffes im einzcln-

. sten unter zwei auf einander folgenden Classen volle Einigung zu errei-

chen und das Ergebnis derselben constant zur Ausfabrang zu bringen,

der wird bieraach den didalLlischen Werth einer Elementargramraatik, die

nicht (ßr den ganzen Gymnasialunlerricht ausreicht, nicht zu geriip an-

schlagen. Doch d ivf die l'rwSgnng dieser Vortheile den Blick nicht gegen

die daran unvermeidlich sich knü{)lenden Nachlheile verschliefsen lalsen.

Wo eine Elemenlargrammalik , wie t. B. die Knhner'tche, nicht nur

das Mafs, sondern auch die Ordnung des ersten Unterrichtes vorzuzeichnt'n

beabsichtigt (dnfs die Kühner'sche Grammatik diesen OfdriTiketi nicht

ganz durchgeführt hnt , Leweisen die mit bezeichneten, einer späteren

Betiachtiing vorbehalleufcu Paragiaplie) , muls von der durch die Watur

des Gegenstandes selbst gegebenen Ordnung mehr oder weniger abge-

wichen werden; die unvermeidliche Folge ist, dafs es den Schülern trotz

mefirfacher iiegister sehr schwer fallt , sich in der Grammatik tu orientie-

ren und über einen Punct, über den sie eben unsicher sind , Auskunft za

finden j die Erfahrung hat diefs bei der Kühner'schen Orammatik schon

hinlänglich bewiesen. Aber wenn auch nicht die Ordnung, sondern blob

das Biafs des Lehrstoffes für den ersten Cnterricht durch die Klemcntnr-

grammalik bezeichnet ist, so ist n)iii d«>ch genolhii:? ,
spater einen zwei-

ten Cursus oder eine andere Gramuialik liinzuzuiiehmen. Durch diese Ver>

thcilung der Aufmerkssmkeit an verschiedene Lehrbücher wird es den
Schuler erschwert, sich in jeilem derselben so einheimisch zu machen,

wie er es in seiner Gr.immalik (Inrciiius sein soll; von der Rlemenlar-

grammatik weifs der Schüler schon, er wird sie in einer der nächsten

Classen wieder aufzugL-ben haben, was gewiss nicht zu einer fesleren Orien-

tierung ^beitragen wird ; und in der far die höheren Classen eingefSlirleii

Grammalik wird er deihaih gcli v i i ( inheimisch, weil er sie nicht schon

zu der Zeil gebrauchte, als er beim Erlernen der Elemente am meisten

an nie Grammatik angewiesen war. Diese (Jehelstandc treten besonders

bedeutend hervor, wo, wie an unseren Gymnasien, die dem grieehtsehen

Unterrichte sugewiesene Zahl von Lehrstanden
,

wenngleich gegen sonst

durchgreifend erhöht . doch im Verhältnisst zu dem vorgesetzten Ziele so

zugeniefsen ist, dafs man jedes äufsere Hindernis mit gröfstcr Vorsicht

vermeiden muf».

Es sei erlaubt, von diesen allgemeinen Bemerkungen die Anwendung

auf eine speeielle, die Lehrkörper unserer Gymnasien besonders interessi-

reode Frage sa machen , nämlich die, ob es (3r wänschenswerth ni er*
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achten i^t . die griechische Schiil^rrnrnrailik von Ctirtius in diMi Schiil-

geltniix l) ein/.uliilii ( II. I)»l'ä diosu (iraiiiiii.ilik »o bearLeilel isi , um für

d«-ii ge^tuiuleti («>Luiia^ialuuterricbt im (uiechiscben auszureichen, t>o wie

die giiDie Anordoung und Einrichtung dertelbvo setze ieh bei den Leeern.

als bekannt voraus ; die meisten werden sie schon aus eigener Durchsieht

oder doch x^cfiigsleiis aus der im vorigen flefle enlhaltefKii aiisrührliclu'n

Anzeige kennen üo sehr icb nun auch mit dem verehrten liecens<nien

dteeer Schrift, Hm. I^ireelar Wolf, über die eJIgemeinen von ihm atiege-

sprochenen Grundeattc des sprachliclu'n Oiiterrieblee einvcrstnnden bin, so

horh ich OS schätze, dafs er die f! -dtnkt fi gepcn den S« liul^eLirauch die-

ses Hurftcf^ in \oIlcf UribcfanjrtMdu'it und inil dem .N.iclidrucke geltrnd ce-

macht haiy welchen die. duiaktiücbe Wichtigkeil des (jegenslandes erfordert,

SO halte Ich mich doch nicht m «iner ebenso unbedingten Verneinung

der Frage berechtigt '

Allerdings, wo die Schuler noch gewöhnt sind , dafs sie von einem
eingeführten Schulbuche Paragraph für Paragraph sich einzuprägen haben
und eine Abweichung von der Ordnung des Schulbuches die Gewifsen-
haftigkeit des lernens gefährden würde; oder wo die Lehrer noch nicht

diejenige didaktische llerrsch.ifl üIkt den erst seit kurzem \ ollsländigcr

behandelten ünlcrrichtsger^eiistaiid gewonnen haben, um auch aus d<rn

reicheren Lehrstoffe einer iür das ganze Gymnasium genügenden GrammaUk
mit richtiger Mifsigung und in methodischer Anordnung das fSr den er-
alen Unterricht zwcckmäTsige auszuwählen; oder wo die nur einstwei-

lige Besetzung vieler Lehrstellen inil ililfslehrern auch noch in der näch-

sten Zeit einen häufigen Wechsel erwnrten lafst, und dadurch eine Einigung

über die einxelnste Abgrenzung der Lehraufgaben und ein festes Einhalten

derselben erschwert; in allen diesen und ahnlichen Fallen wurde ich von
der Einführung der Curtius'schen (irnnimatik entschieden abralhen und die

angedeuteten und wol lheih\ri^r srfion in Erfahrung gebrachten Uebel-

tflände der bisher gebrauchten («raunualiiven geringer anschlagen» als die

von der EinfQhrung dieser neuen Grammatik mit grofser Wahrsofaainlich-

keit zu erwartenden Folgen. Beschäftigung mit Lautgesetzen , auch wol
ein gefährliches Abschweifen in Vergleichung mit den Erscheinungen an-
dertr Sprachen, eine von den Srhiilern nichl verslandene Erklärung der

ihnen nichl sicher bekannten Furmen, ein gefäliriicheH ^Schwanken in Ab-

grenzung und Einhaltung der Lebraufgaben für die einielnen Classcn, kurs

ein bedeutender ^achtheii für die Sache wSre su erwarten» selbst bei

dem redlichsten WiÜen sie zu ft»rt!"rii.

Aber ich tinde diese üinderuisse des Schuigebrauches nur ui eigen-

tumlichen Verhältnissen eines Theiles der Gymnasien, ich finde nicht ent-

scheidende Hindernisse in dem Buche sellist, bin vielmehr der Ueberzeu-

gung, dafs die \ erdi(nst\ oljtn l.cislungen dieser Grammnlik selum jetzt

an n)aMchum unserer (rymoaäieo dem griechischen Luterrichte reichlichen

p<iulzen bringen kuiii.en.

Als Hindernis der EinfQhmng der Curtius'srben Grammatik an einem
Theile unserer (iyranasien, während an anderen Gymnasien andere Gramma-
iiki-n im Gebräuche wären, führt Ilr. Dir. Wolf unter anderen^ die vom
Hrn. Vf. versuchte neue Terminologie hu (vgl. 5. 632). Es isl kaum zu

zweifeln, dafs die Ergebnisse der sprachvergieichenden Forschungen allmäh-

Jicb ihren Einflufs nicht nur auf die Aoffafsung und Erklärung, sondern

auch auf die Benennung der griechischen Formen ausüben und statt bisher

üblicher Be zeichnungen durch blofsc Unterscheidung der Zahl ein t\ esent-

liches Merkmal zur Benennung benutzt werden wird; eine lerminologie

der Art, wie Curiins sie versucht hat, wird dann such nach und nach
ihren Eingang in den Schulunterricht finden, ist ihr derselbe ja i. B* beiin

Coterrieht« in der deutschen Sprache schon völiig nnbestrülsn. Aber für

X
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eine Grammatik , welche an unsrren , den gricchisclien Sprachunlerrlchl

erst seit kurzem in erweilertcm Lmfatipe Iiclieibcndcn (iymn.nsjeii Einganpr

Auobt, hätte ich alierüings gewünscht, dafs diese für die 6aebe selbst nicht

so tnlsebejdeiide Neuerung noch aurgeschoben oder sor anmerkun^ftweise

gegebtn wäre. Ehi entscheidendes Himterois jedoch gegen die EinfHh: ung
dioscr Oinmmalik an einem Thcile unserer (»ymnnsien, ohne dafs nilge-

mtiitie Liulübrung sich als rathsnm oder zuiafsig zeigt, kann ich darin

nicht erblicken. Wenn der Schüler nur die Biidmig der Formen sich zu
voller Sicherheit und leichter Oelioflitkeit eingeprägt hat, so u ird es ihm
gleich gelten, ja kaum eine nugontilickliche Störung hervorhi innen können,
ol> er einen Aorist zweiten Aorist oilcr starken Aorist , oh er eine Decli-

naliüu A-I)eclination oder erste Declinatiun zu nennen hat u. ügl. Legt der

Lehrer auf dergleichen Dinge nicht mehr Werth, als tie für den Dnter>
rieht verdienen, so werden sie auch dem Schüler keine besondere Schwie-
rigkeil machen. Hat doch meines Wifsens kpiner unserer Lehrer ein Hin-

dernis des Gebrauches der Kühner sehen (irctuimatik darin gefunden, dafs

diese, na<^h einer nicht einmal hiniänglich berechtigten Ansicht, dcnOplatir
als Conjunctiv der historischen Tempora ansieht und bezeichnet.

Schwerer ins Gewicht fallt der andere von Hrn. Dir. Wolf geltend

gemachte Grund, den wir im allgemeinen dahin zusamroenfafsen kÖnntn,
dafs in der Erklärung der Formen aus allgemein linguistischen, vornehm-
liofo durch Spraebferglelchnng gewonnenen Orönden nicht das fQr die
Schule gehörige Mafs eingehalten sei. Diese Aeufserung eines erfahrenen,

der Förderung des «riechischcn Cnterrichtes mit ganzer Seele ergebenen
Schulmannes ist sehr beacbttnswerth; wir sehen darin, dafs die Gefahr
droht, es mSehte auf Anlnft der Cnrtfns'seben Clnimtiiatik statt griechisdier
Pormen)ehre alles mögliche andere getrieben werden, und danach die Schü*
ler, wenn sie in die oberen Classen aufrücken, zwar manche inlerc«?«:antc

Einzelnheit der sprachlichen Erklärung und Vcrgleichung sich gemerkt
haben, aber nicht die wirklichen griechischen Foimen sicher verstehen und
geläufig bilden, Indeasen diese Gefahr droht doch mir dann, wenn der Leh*
rer die Curtius'sche Oraomialik unmittelbar als Leitfaden seines Un-
terrichtes verwendet — wogegen sich der Hr. Vf. in der Vorrede ver-

wahrt — und nicht vielmehr sich die Aufgabe stellt, dem Slaniipuncte
seiner Sehulor gemafs austuwihlen und anzuordnen, und die feste Eiu-
pragung der Formen unabänderÜch als Zweck festhalt, zu dem jede an-
dere Bemerkung zunächst nur als Mittel zu dienen hat. In dieser Hin-
sicht mufs der Lehrer, welcher die Curlius'che Grammatik für den Elomen-
laruaterricbt gebrauchen will, sich einen festen Plan vorzeichnen, und wo
erschiedene Lehrer die beiden, mit der Formenlehre betchSfllgten Classen
unterrichten, mufsen sie über die Abgrenzung ihres Celiiele.s

, darüber,
was der Letirer der 4. Ciasse von dem aus der 3. versetzten Schülern zu
fordern habe, sich genau verständigt haben. Schon <lie äufsere Unterschei-
dung Im Oruek deutet die anlSnglicb xu treffende Auswahl an. und einige
beachte nswerthe Winke sind dazu üherdiefs in der Vorrede gesehen; in-

«lessen jene Bezeichnunfr durch den Druck reicht nicht vollsläntlig «u?,

und diese Andeutungen »ind nur allgemeiner Natur, ohne einen vottständig

dvreiigeffibrfen Plan eu entbaHen; vielleicht ist es fQr Lehrer, welche die

Curtius'sche Grammatik zu gebrauchen gedenken, nicht unerwSnscht mit
demjenigen Plmr der Auswahl und An<»nli)inig, den sie sicti seihst zn ent-

werfen haben, einen freniflen Vorsrhi it: veryleichen zu können ; in diesem
Sinne, weit entfernt von ucm ücilanken, m allem das angeraerseosle z«
(reffen oder dafs nur «Ine Art der Auswahl Eolfifhig sd, will ich im fol-

L'enden wenigstens für einen Thcil der Formenlehre zu bezeichnen ver-
suchen

, wie ich die rurtiir^'sche Grammatik als Schulbuch IQr den Kle-

nientaruntcrricht verwenden würde.
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Da« erste Capilel «von der griechischeu Schult* 1 — 23 ist ia

der Schale YoUslindig durcbionehmen , an dieses siod sogleieh antu-

schliersen die Bemerkungen über Quautiint und Betonung aus dem vierten

und frinfUn Capittl, also über Quantität 5$. 74 — 78, über Accentualioo

§§. 79 — 86, 92 — 95, f. 97. Hierdurch gelangt man dahin, den

Schülern zu zeigen, w ie die griechischen Worte richtig und genau au 1«^

sen sind mit Beobachtung der ßemerliungen über Aussprache der Conso-

nantcn, Vocalo, Diplilhongon, n)il 1 1' i c h z e i l i g e r Reachlung von Quan-

tität und Accent. Hs verstellt sich, dafs der Lehrer hiernaeh rinipes, am
bellen aus dem Anlange des neben der Grammatik gebiauchica Leijuugä-

buches, langsam und io strengster Genauigkeit seihst vorlese, und von den

Schulern in einer folgenden Stunde, nach gehöriger häuslicher Vorbereitung

und Hebung. Stellen aus dem von ihnen vorg<;lesencn Abschnitte lesen

larse; das \Vifseu der in diu bezeichneten i'aragrapbeu enthaltenen Regeln

findet eben seinen wesentlichen Ausdruck in einem richtigen Lesen des

Griechischen I aber nat(irlich werden sich an das Losen eines jeden Satzes

FrJigcn knüpfen, auf welche über die zu Grunde liegenden Regeln Rechen-
schaft zu geben ist; schon die Lesefehler der Schüler werden dem genau
aufmerkenden Lehrer die bestimmteste Weisung geben, wonach er zu fra-

gen habe. Nach der blofsen Leseübung werden die in der Grammatik
S. 242, 24^ gegebenen Rt'is|)ieU' von l.eseslucken mit fehlenden und mil
falsehft} Aeecnten den geeigneten StolV zu einer mündlichen Tobung
gebei>, durch welche die allgemeinsten und unerläiEslichen itegeln über den
Accent aom festen Eigentume der Schüler werden. Es kann bei diesem Ab-
schnitte des Oaterriehtea nicht die Absicht sein, schon eine Gcläußgkeit

dc-s L<<»'n'i tu erreichen, welche nur die Frucht längerer BeschSnieung

sein kann, vielmehr nur die Forderungen an ein richtiges uud genaues

Lesen den Schulern tu bestimmtem Bewufotaein su bringen und die all-

gemeinen Grondsäizo der Betonung und der Vereinigung von Accent und
Quantität ihnen eigen zu machen.'^

Auslafsen wünle ich nach der Andeutung im vorigen das zweite

Capitel über die Laute und das dritte über die Laut Verbindungen
und LaulverSnderungen. Die Ünlerscheidung der Consonanten nach
versehiedenen Gesichtspunclen ist da vorzunehmen, wo sich zuerst Anlafs

d.i?'i fi hIcI. also namentlich bei der dritten Declination ; vondf selzen der

Lautvcibuiduiig und Laulveranderung wird es schwerlich jemandem ein-

fallen, Schülern etwas vorreden oder ein lernen suinuthen su woUen, ebo
sie die Formen, aus welchen diese Gesetze abstrahtri sind, gelauGg und
in gi'hörigem flmfftuge kennen. In derjenigen systematischen Folge, in

welcher sie im dritten Capilel dargelegt sind, haben sie, so lange der

SohuJer noch mit dem Erlemen der Formen selbst beschäftiget ist, gar

nicht vorzukommen. Sie stehen aber darum nicht unnütz in der Gram»
matik, und der Schüler wird bald ihren >Vcrth und auch die Zwerkmafsig-

kcit der getrotTenen Anordnung kennen zu lerneo Gelegenheil haben. Wo
man nämlich in der Flexionslehrc zu Füllen gelangt, in welchen sich Ver-

änderungen nnd Verbindungen der Laute nach altgemeinen Gesetzen neb-
ten, wird man, nachdem das betrcfTende Paradigma als solches gelernt

und eingeprägt ist, bei den erklärenden Pr uu rkungen über die Entstehung

der darin vut kommenden Foruua aul dasjenige allgemeine Gesetz, das

gerade in diesem sich Falle zeigt, die Schüler aufmerksam machen und
es an der Stelle des dritten Ca|)itels nachsehen lafsen ; so gibt z. B. dio

erste Declination durch ihren cii ctimneclirten Gen. IMur. Aiilifs, einen
l'all der Cuutraclion zu erwähnen, die zw eile Declination bringt einige an-

dere zur Sprache; einun ungleich maunigfalligeren Anlafs, auf Veränderun-
gen von Consonanteti und Vocalen hinsuweisen» bietet die drille Beclina-

tion und dann das Verbum. Indem man nach der Erlernung der Formet»

in jedem dieser einselneu Fälle die Aufmerksamkeii tueb auf das darin
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sich kundifebeiHle fi.nitgeselz hinlenkt (durch (ti<> ruck weisenden Cilafe

der (irammnlik ist diefs sehr erleichtert), hei jeder folgenden Anwemlung
dei»selben Gesetzes , z. B. derselben Contraclion, derselben Verliinduiig,

Aoffitoffutig ete. von Consouantenp voo den SchGtern selbst die gleicbarti-

gcti, vorher ^chon vorgekonnDeDen Fälle angeben liftt, to bildet sich m i t

dem Irlf^nien der Formen insoweit eine Konntiii.s der sie Lfherrschen-

den Lnutgesetze, als diese dazu dient, die Kenntnis der Formen zu erleicb-

fern und zu befestigen. Lud nur in dieser Beschränkung und Hedeulung,

nicht an sieb, ist die Kennlnis der Lsulgesette Aafgabe der Schule* Selbst

n.ich Beendigung der ganzen Formenlehre würde ich das dritte Capiiel

nicht 7u »'iiier eigentlichen Lehraufgabe, sondern einmaf zur Grundlage

einer mundUchen Kepelitiou der Formenlehre selbst machen , welche man
|n nicht müde werden dari, nach den versehiedensten Richluiigeii hin im*

roer von neuem zu durchwandern; nämlich in der Weise, d^fs zu jedem
der in der Grammatik dargelegten Lautge.setxe die Schuler aufiz« fonferl

werden, andere als die dort aufgeführleu Beispiele aus ihrer eigenen Kennt-

um der Formen anzugeben; hierdurch wird, ohne dafs man die Lautge-

setto als solche su einer eigentlichen Aufgabe des leroeos macht , so viel

und diejenige Einsicht in diese Gesetze entstehen, als man allein wünschen

kann , die Kenntnis des allgeinrinrn Gesetzes nämlich a n den einzeluen

Fällen und durch überblickende Zu^ammenfafsung der einzelneo Fälle.

Ferner habe ich aus der Lautlehre den Abschnitt 70 — 73 über

liie Sylbenabtheilung auszulafsen vorgeschlagen; das wenige, was

hicrOber zu merken ist, wird angemefsener und mit mehr Erfolg il.i z"'"

Sprache gebracht, wo beim Lesen und beim Schreiben des Griechi-

schen Sylhfenablb' ilungen wirklich vorkommen. Man hat dann die unnut-

telbar« Anwendung der Regel, mit welcher sich die Regel eelbel gukt an-

ders einprägt.

üebcr den Accent ist es allerdings nothwendig, die allgemeinsieo

Gesetz'^ den ersten Leseäbungcn und der dann vorzunehmenden Flexions-

lehre voraiisxuschtcken , aber eben nur die allgemeinsten Oeselse;

diejenigen dagegen, welche sich auf die Aenderung des Tones durch F/eiin-

ncn beziehen, also J 87 — 89, gehören im üntorriehfo nicht vor die

Fiexiooslehre, sondern an diejenigen Stellen der Flexionslehre, %vo sich jede

einselne deraelbeo suerst in ihrer wirklichen Redeulong teifit. üeberbaopt

ist ja die Acctntlehre, abgesehen von jenen wenigen und leicht aufzufaf-

scnden Grundsätzen, durchaus nicht als ein von der übrigen Flexionslrhre

unterschiedener Gegenstand zu behandeln , sondern als ein integrirender

Thcil der gesammten Flexionslehre; bei jeder Form, welclie der Schüler

kennen lernt, mufs er sieb auch ihre Relonong einprägen , mag diefs nua

eine solche sein, welche sich für ihn auf allgemeine Gesetze zurückfüh-

ren läfst und dnntif zun'irlkgefiilirt wird, oder mag sie eben nur positiv

als für diesen Fall in der Sprache vorhanden gemerkt werden*). (^^*

durch, dafo kein Wort gelesen oder geschrieben werden darf ohne genaue

Beachtung des AccentcH, dals keine Form als gewufst betrachtet werden

darf, wenn man nicht auch ihre Betonung sicher weifs, dadurch pngt

sich ohne besondere Muhe der Acceul dem Sehnler unveräufs»erlicb

ein : jede irgend ausführlichere Behandlung der Aecenllehre als eines ei^
nen, aus der Fiexiooslehre auszusondernden Gegenstandes, und vollends gtf

die Besprechung der durch die Flexion sich ergebenden AccenlandertingfO

vor der Flexionslehre ,
bringt der Sache nicht allein keine Forderuogi

sondern vielmehr ein Hiudernis schon dadurch, dalü mau dem Schüler Ct*

was als schwer erscheinen läfst, was eben nur durch diese Form der Be-

handlung schwer wird. — Die Inclination des Accents wird allei"ding»

nach iliren wichtigsten Grundsätien ($.93) vor dem Beginne derFiexions-

*) Vgl. Heft VIII, S. 664.
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lehre tu eitliren und so lange bei jedem in lesen und schreiben yorkoi»-

menden Falle in Erinnerung xn bringen sein, Iiis volle Fertigkeil erreicht

ist ; das Auswendiclernen der sänimtliclien Er)klilirä würde icli il er

nicht ralheti , schon im Anfaiifjo zu erfon^ rTi : es jk'eiiiigt anfSnclieh nur

ueoige, bcäonüers häufig zunnchst vorkoaiuicmiti von dietien Wörtern mer-
ken EU lafien , und das vollstfindtge Lernen derselben, welches dttrehans

nicht unterbleiben darf, bis dnhin aufzuschieben, wenn in Leetore und'
FIf'xionslehre schon Mehrzahl (IrMspll)en wirklich in Anwenduriir cf'kom-

lueii ist. Der A tona dagegen sind so wenige und sie sind so leicht /u mer-

ken, dar^ es am angf mefsensten sein dürfte, sie sogleich bei der ersten B«-
spreehung dieser Erseheinung simmtlich lernen tu lafiM^n, nalurlieb mit
ihren Ii e d o u l u n g e n, denn ohne diese darf D te ein Wort der fremdea
Sprache pelenil werden.

Wenn man auf die angedeutete Weise in der Lautlehre sich streng

auf dasjenige besebrinkt» was den Sehulera tur EinfSbrung in das Erler-

uen der griechischen Spracc \iMrkIiehe Forderung bringt, so werden we-
nige, etwa vier stiintit>t^ hinrfirhnt

, nm diesen Abschnitt SO beeudigeo
und zur l' lexionslehre übersehen /.u kotiiicn.

Dats in der F lux ionsieh r e die Declination der Conjugation vor>

ausgehe, ist, von anderen GrQnden abgesehen, för den Unterricht in grie-

chischer Sprache schon dadurch sicher gestellt, dafs die Declination bei

w eitpm einfacher in ihren Erscheinungen ,
rils die flonjugation. Eid-

geüht werden aber mufs, nach einem gar nicht mehr in Zweifel zu zie-

henden Omndsatze,' auch schon die Deelinalien durch Oeberselzen von gan-
seo Silsen, da nur in ihnen sich die Casus sogleich auch in ihrer Bedeo*
(tinu zeigen, also nur so die Kenntnis der Form und r f'* (Jontung so-

gleich vom Anfange an in die nolliwcndif^e eni^e Vcrhiiidung treten kann.

In den Sätzen nun , welche man zur Hiiiiibung der Declination aus dem
Oriechischen und in das Orieehisehe öbersetsen lafst, die YerbalformeD den
Schulerri in jedem einzelnen Falle einfach zu iibersetsen und ansugeben,
seheint mir aus leicht begreiflichen Gründen nicht angeme^en : h^fser man
beschränke sich in den zur Einübung der Declination bestimmten i>ät7,en

auf den Gebrauch eines engen Kreise'S von Verbaiformen , diese aber lafiie

man die Schüler sogleich beim Beginne der Flexionslehre lernen. Es hat
diefs, da die Schuler schon dns lateinische Verlium vollständig kennen, we-
nig Schwierigkeit, und d.ifs das dazu erforderliciie l'aradigma an einer an-

deren Stelle der Grammatik steht, ist ebenfalls gleichgillig. Wie viel von
den Verbalfornien ToraosBunehnien sei. lafst sich nicht mit unbedingter

Sicherheit beslimmen, aber man mufs sich hüten, diesen Kreis nicht ohne
No(h TU weit zu nehmen. Neben der Curtius'schen Grammatik ^^ irt! der

Lehrer nothwendig ein Tehungsbuch den Schülern in die Hand g* Ik ii müs-
sen , da die der Curtius'schen Sprachlehre im Anhange beigefügten «Auf-

gaben* nicht darauf bereehnet sind, sur Einübung ausxnreichen. Hat der
Lehrer unter den vorhandenen zahlreichen Cebungsbüchern eines zum Ge-
brnnrhe der Schüler ausgewählt, so ist iinclizu«<ehen, wt-lrfi^n (Jmfang von
Yerhatformen dasselbe für die Einübung der Dcclinatioiieii voraussetzt und
hternach dieses vorläufige Erlernen einiger Pnncle der Conjugationslebro

ab^iinicfspn. Manche lebungsbficher suchen sich mit den Formen iativy

itoi'v
,

7)v, rjauv zu licgnugnn. andere n«"hnirn, was zn inannief/dligerer

l'ebung und zur unmiltilh.uen Einsieht tu die Bedeutung der Cnsus vor-

theilhafter ist, den hulicaliv Präs. Act. und Fassivi, vielleicht auch das

Imperfect hinzu; merklich weiter ist gewiss nicht su gehen, in keinem
Falle darf eine solche Verbalform schon vor der Declination Torausgenom-
men werden, in welcher die Verschiedenheit des Verbalslammes Kinflnfs

auf die Bildung hat. Dieses wenige, was vom Verbum vorauszunehmen
ist, Wird den (Jntciricht nicht erschweren, es wird an den Klang des Ver-
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bülBt tohoQ io (ior Weise gewöhnen, dab sich Verständnis damit verbin-

det, es wird den Hnuplgrundsatz in der Accenlualion des Verbams für

die Schüler fest8t«ll«Q, und so die spatere volisläudige Crlernung de« Vor-

bums angemefseo vorbereiten und erleichtero, i

Innerbaib der Declinations lehre wird man den wol überlegten,

enchgcmafsen Ganae der Cui lius'j>c'luMi Gramnm'ik ohne wesentliche Acn-

•icrung zu folgen haben ; nur avif oiiiipe l'uiicle glaube ich hinw eisen zu

M>Uea, welche ich im Unterrichte Iheils i^uiiachäl ausUrüen, Iht'iis au aiulcrer

Stelle TornefanieD würde.
Die Oolerscheidung von Stamm und Endung 100) mufsle in einer

systematischen Anordnung natürlich an die Spil?«' f^'-r D»'cIiiulions-

Jehre gestellt werden, für den (Juterricht erhält sie cincu eigentlichen

Werth erst bei der dritten Deelmation. Laftt man, wie icb vortehla^
würde, die ersten beiden Declinationen lernen ohne von diesem OuteMehiede

zu reden, den ronn dort noch sehr gut cnllirlircn kann, so hat man, wenn
man bei der dritten Decliuatiou ihn zur .spräche Liringt, dt ii Vortheil, daf^

maa ihn an dem Beispiele der den Schülern bereite ^eläuligea ersten l>eiden

Declinationen erläutern, und dadurch zugleich sowol das Versliodnie der

beiden ertlen Dedinatinnen erhöhen, als das jenes Oolemchiedcs erleieh-

tem kann.

Bei der ersten uiul zweiten Dcciinalion sind iu der Curtiu&'schen

Grammatik die Casusendungen nicht abgesondert den Paradigmen voraus-

gesletit, bei der dritten Dealinalicn ist es geschehen^ §. 141. mit einer nur
scheinbaren Inconscquenz, da der rnlerschit.d dieser Declinationen diefs

Verfahren vollkommen begründet. Aber im t nterrichte ist darum bei der

drillen iieclinaiion nicht anders zu verOihren als bei den ersten beiden.

Weder Casus noeh Personenendungen hat man den SchSlera sasumuthai
selbstslnndig vor der Declination oder vor der Conjugation zu lernen.

Diese Formen existieren nicht scibslsläodig, sie hnhen eine Bedeutung für

den, der mit der Sprache bereits bekannt iit, indem er unwillkürlich sich

Worlstämmc« wie sie ihm im reiclisteu Mafse vorschweben, vor die i^nduogeu

gestellt denkt; sie haben twA reichere Bedeutung (Qr den spraebveridei-

chenden Forscher, welchem zugleich den Ursprung dieser Endungen, ihre

ursprüngliche Bedeutung, ihre t niffestaltunij in anderen S|h irhcfm «. w.vor-

schwebtj sie haben keine ßedculuug (ür den Srliüler. Die i:.ricruung von
Decliualion oder von Conjugation bei den SehQlem dadurch erreichen

wollen, dafs man die so nicht existierenden Endungen mit dnn so eben-

falls nicht existierenden Sl.imm nach den Laulgosetzen verbinden lafst, ist

eine ganz nutzlose Verzögerung, eine ganz üherflüfsige Qunl. welch*^ nnn
iu den Unterricht hineinwirft, um sieb selbst die angenehme läuüciiuug
betsubrlngen, dafs die Schüler durch solche Synlhesis von Slanun und
Endungen diclinierten und conjugierten. Die Schüler merken doch die En*
düngen erst sie her an dem Paradigma; aus dem I'aradigma in seiner

Uebcreitkstimmung und Abweichung von anderen erkennen sie Stamm und
Endung; an das Paradigma schliefcen sieh leieht und mit Nutzen diejenigen

Bemerkungen über Lautgesetse an, welche dem Schüler dienen ; das Part*

digma Ier(it der Schüler leicht und mit Krfolg a!s wirklich vorhandene
Spraciifonn. die theilweise Uebereinslimuiutig mit anderen verwandten Para-

digmen (/.. Ii. in den verschiedenen Classen der Wörter der dritten Decli-

nation) wirkt cur Erieiohlerung des lernen« sehon ohne alles weitere

Zuthun, ohne vorgangige ileraushebung der Endungen, nach allgemeinen
un.njsweichlicheu ;'hyeholo.:isrlii'n Gesetzen ; die Altslraction hat hier, wie

in der Hegel, erst der keunlnis des concretcn zu folgen und auf diese sieb

zu stützen. — Für die Declination würde aus diesem Gesichtspunctc zu-

nächst folgen, daCs §, 14 1 im Outerrichle nicht dem wirktieben Ertecnen

der Psradignea diesar Dedinalioa vorausEngeheo bat) es ist leiehl to er-
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iolien, dafs sich daraus ähnlirhe l (>lc( rnnpen für die Goiijugation ergebon.

Diu Gurlius'sche Grammiihk utilt-r^ciiLiclet richtig und couscqucnt

die N o Ol i D a t i V form eioes r^omens vou seineto blamme, und bebaudcit

fiberall die Fnge, wie ane dem Staintte dee NoniueUv gebildel iii* Für
den Unterrirhl ist diese Frage unnölhig und dürfte den Erfolg leicht ge^

f.ihriit'tij in allen Fällen, wo der Nominativ allein norh nirht uher dea

Stamm entscheidet, aUo vornehmlich für alle Wörter der dnlleu Dccliua-

lioo, bat der Schaler nit dem KominaUv eiMS Wortes zugleich ein für

allemal den Genitiv wa merken, und auf eine Frage nadl dem Worte mit
den »imrnaliv zugliMrh nuch den (iciiiliv zu antuoittn; aus dem (Icniliv

erkfiiul der Sciiiilcr tlicils unmilteiliar tlu'ils durch leichte Venuilleluiig

den btäiuu), inüoweil er ihn für die \\ irkliche UeclinatioD gehraucht.

Biemacb würden im ünlerricble lu fibergeben «ein die 115» 121 erster

Abaalz, 145, 147. 151, 15&, 160. 163. 165.

Das furückgehen auf die ursprüngliclnn Formen, ^. 11*', \2'2, 128
kann bei dem ersleu Luiprägeu der Formen mehr hiuderu aU lordun} man
wird c« daher lieber bis dabin übergehen, wo die Leetfire Uomer's einen

näheren Aelafs <u Bemerkungen dieser Art gibt und zwiseben den zuerst

gelernten attischen und den epischen Formen die Vrihindung vermitteln hilft.

In AnsL'hunji dee Heseln uher das (i e n u s der Nomina insoweit

dasselbe aus den 1-^nduiigen zu erkennen ist, wird man wol ibun, bei

den Ansnahmtn der tweilen Deelination und bei den Regeln der dritten

Declination, also 127, 137— 140, sich zunächst auf diejenigen Worte
der zweiten Deelination 7u Keseliränken. welclie sehr häufig vorkommen,
und in der dtiltea Decliiiatiou nur die am leichtesten aufzufafsendeu uud
am wcitesleu durchgreifenden Kegeln einzuprägen. Die weitere Ergänzung
ergibt sieh mit beH^rem lirColge bei den sebrifllieben und mundlichtn lieber*

•etzungsühungen, als sie durch ein uitpränglidi ToUslindiges ErierneD

dieser Uegeln erreicht werden kann.

Vergleichungen unier den Erscheinungen der verscbiedeneu Deciina-

tionen sind namentlieh insofern ioleressant, als sich darin die gleiche Grund-
lage für die gesammten Declinationen kundgibt i (Qr den Unterricht hat ea
zunächst gewis.s geringeren Nachtheil, wenn die verschiedenen Declinntionrn

wie ganz aufser einander lieprend aufgefa.<isl werden, als wenn eine Ver-

gleichung, ehe die F'ormen jeder ein2vlnen ein unveräufscriiches Eigentum
des Schulen geworden sind, su irgend welchen Verwecbsebingen Anlals

gibt. Darum wurde ich die interessanten Zusammenstellungen von 154
und 1*3 beim Unterrichte in der Formenlehre zunächst ülw-rü^hen.

Um noch ein paar Einzelheiten hinzuzufügeu, so versteht es sieb
'

.wol fon selbst, dafs man $. 142 die Regel über den Aoeent der einsyl»

h'Vf^t'w \\ör\cr der drillen Deelination erst dann vornehme, wenn die Flexion

eins} Ihiger Wörter wirklich vorkommt, dann aber diese Degel genau fest-

stelle und auch sogleich oder bald nachher die Ausnahmen derselben voll-
st ä n d i f{ einpräge. Die Ucbersicht der Stämme bei den \\ örtern der

drillen Deciinalioo 143 wird beber nach Beendigung der dritten Deeli-

ualioQ vorginomroen , und zu(^eb mit f. 172 zu einer Repetition

verwendet werden hei der es drif-tuf ankommt, die Schüler zugleich den
gesammten Reichtum an Worten, deren keimluis sie sich bei der dritten

DeclinalioD erworben haben, ins Gedächtnis zurückrufen zu lafaen.

Mit diesen wenigen und nicht bedeutenden Abweichungen, welche
den eigenllichrn Gang des Buches kaum treffen, würde man nach meiner
Ueberzeugung für da.«« Gehiel der Ücclinatioü die Curtjus'sche (irrnnn>alik

ftaXscnd dem Unterrichte zu Grunde legen konuen; es sind der MoUtiica-

liootn nieiil mehr, alt jede Grammatik dieser Einrichtung sie nöllug
macht ; und selbst diejen^en Grammatiken, welche dem tehrer den me iho-
d i sc b i II Gang fnrSQieicbneo beal;sicbtig»n und dadurch die Uebersicbt der
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Sache vielfach erschweren nMlrsen. befreien nicht ganz von der Nolhwtn«
digkeit solcher Moilificifion. tetirft^fus siiu! Mr dtti f liiterrichl in der Kormeo-
lehre überhaupt dds wichtigstt^ die P a r ad i g m c n iii der Grammatik und
das Lebungsbuch; die Richtigkeil und angeroet^eue Gruppiruog

Paradigmen bat da« feste Einlernen derselben in erletehteni, an aie knüpft

vor allem das Wort des L ch re rs so viel Erklärung, als den Schülero wirk-

lich frommt ; mit Hilfe des tebungsliuches ist dii-se Kcnnifiis zu vollem

Kigcutume der Schüler zu machen ui;d zugleich auf den dabei zu erwer-

benden Wortrorralh anittwenden. Oeber die mnndliehen Uebongm, weielm
hierbei den schrirtlichen voraus und zur Seite zu gehen haben, sind von
einem ge<tcbät7t(<Ti Mihrbeifer dieser Zeitsehrifl früher bereite 1851 S.519 &
praktische Andeutungen gegeben.

Die foigenden Capitel 7, 8, 9 über Adjectiv» Pronomen, Numerale,

geben fast gar keine Veranlafeung sn einer Abweiehnng tob der in der
Grammatik gewählten Anordnung oder zu einer Ausladung; inwiefern im
einzelnen etwas anders vorzugehen und jede Erklärung über die Geneais

der Formen nur als Mittel zu ihrer sicheren Kenntnis zn betrachten ist,

bedarf nach dem bisher erSrterten kdner b<»ondoren Erwihnung.
Nachdem ich in Betreff der Üeclinationen ausführlich besproch—

habe, inwiefern der Gang unJ die Auswahl des ^nterrichles ¥<Mi dem r.u

Grunde liegenden Lehrliuehe abzuweichen habe, darf ich bei der Lehre

vom Verb um nicht durch eine gleiche Ausführlichkeit die L.e8er ermüden;

aus einigen allgemeinen Bemerkungen werden sieh dfe Polgerungen far

das einzelne leicht ergehen.

Bei der Erlernung der Conjugation der Verba auf denn wmt
über diese scheinen einige Bemerkungen erforderlich, geht man sonst in

der Regel so so werke, dafs man an eiaem Paradigma möglichst alle For-
men bilden und dieses erlernen läfst In der Auswahl des Paradigott seigt

sii'h ein nicht geringer rnterschied. je nachdem man darauf ausgehl, eines

zu wählen, dessen Bildung die einfachste ist (ßaailtvm, Iva» u. dgl.), oder

ein solches, an welchem sich möglichst alle Tempora darstellen laCiien, (z. B.

«mrri»); aoeh bei dem Erlernen dieses Paradigmas selbst treten wesentlieho

Verschiedenheiten ein, denn einige Lehrer sueben dareh die Einprägung
von Tempuscharaktrr, Rindevocai, Personalendiing u. s. w. dem Schüler die

einzelnen Formen eutsiuhen zu lafseu, — dafs ich solcher ilrlcrnuug der

abstracten Schemen , um aus ihnen das concrete werden zu lafsen, nicht

beistimme, habe ieh ne^n früher ansgeeproehen , — andere Ufsen

das Paradigma selbst in ruhiger Allmählichkeit fest lernen und einül>en

und knüpfen daran die nötlugsten und das Beballen erleichternden

Erklärungen über dessen Bildung. Aber wie auch die Erlernung dieser

Paradigmen In yersehiedener Weise vermittelt werde, das Wifsen dieser

Paradigmen ond di(* Flexion des unmittelbar dadurch beherrschten

Gebietes von Vt-rfu n bildet tWr Grundlage , auf welche dann das iilrige,

als eine durch die Vtrsebi Ii ulieit des Stammes u. s w. bedingte Abwei-
chung aufgebaut wird. Anders ist Curlius zu Werke gegangen. Er
scheidet die gessmmten Formen des Verlioms in sieben linippen (Präsens
stamm, starker Aorislstamm u s. w.), und behandHt jede derselben so-

gb'ieh für alle rjnv;«.'n d.r Verba auf fo. Der Vorlhril tlieser Anord-
nung ist unverkennbar; es wird dem Schüler nicht auf emmal der ganze
Beichtnro der Formen eines Verboms dargeboten, der, wenn man ihn auch
n)ilQrlich in verschiedene Lehraafgabeo theilt, doch leicht eine serstreuende
und ersrliwcrcnde Einwirkung ausübt, sondern seine Aufmerksamkeit wird
immer iinr auf ein engeres, leicht übersehbares Gj'biet rnrirrntrirl . für

dieses aber in der Weise, dafs er damit jedes ihm vorkommende Vcrbum
beherrschen kann. Einen Nachlheil, der m dieser Anordnung leicht her-

vorgehen könnto, wifd die BehancBapgyweise dos Lehren m tntknm
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«:iifhen; es verbinden sich naioli'ch bei dieser Anordnung niehl so unmit-

telbar die sämiuUiche» i-oroien desselben Verbum« in einen Ueberttlick»

man wird daher mit unermüdlicher Coniequenz bei den einer spatereo

Gruppe Angehörigen , eben neu gelernlen Formen einet Verbum« iuimer

auf die schon früher gelernlen, den voiluiifmi riiiippm /ucfhön nden

Formen desselben Verbums zurückgehen, mnti wird am Scliliihi' dt-r Leh-

rer voui \erbum L'cbungen, wie sie S. JOS f. aii^edculei und wie sie

noch genauer in dem oben angefubrlen Aufsalze (1^51, $, 632) empfoh-
len siud, in reichlichem Mafse anstellen* um das einzelne in yerachiedenen

Gruppet» nach und nach erworbene wirklirh zur Einheit ein»w 7iis;unnjen-

fafseuden IVberblickes zu verbinden. Ob der Zweck hierdurch vollständig

erreicht, die angedeutete Gefahr gänzlich beseitigt wird, oder ob doch
die Aufitellung eines vollständigen Paradigma am Anfange oder am Schiuli«

der ganzen Lehre i rfordt rüch ist, winl die Erfahrung lehren.

Die Curtius'sclie (»rainnialik f-'d)t, ihrer gesnmmten Einrichtung ge*

mäfs, die Personalcndung vor dem i'aradi($ma der ersten Gruppe der

wirklichen Verbalform ; wie ich hierüber denke* habe ich schon oben aus*
gesprochen. Aus denselben Grundsätzen aber folgt, daCl ich nicht die in

der Curtius'schen Grammatik bezeichneten Tempusstämme von den

Schülern würde lernen lafsen, sondern die wirkliehen Te in p us form en
selbst JUan kann für diese didaktische Forderung in ge wilder Wei&v die

Curlius'sche Grammatik selbst als Beleg anführen. Curlius 0nd«t es fQr

ilpthig , die blofsen Stämme von den wirklichen Worlformen dadurch zu
unterscheiden, ti.ifs er jene (»Ime Aerent .schreibt. Dieser Unterschied be-

steht nur für das Auge, er vcr.Hchwmdet, sobald man die Stämme aus-

spricht, da sie dann doch mit irgend einer Betonung gesprochen werden
m&lsen, mithin ihr Erlernen, ihr Einprägen die Gefahr bringt, dafs blofo

hypothetische Tormcn mit den wirkliclien Formen unterschiedslos zusara-

menfliefisen. Lernen also l.if.se man vielmehr die wirklichen Tempns for-
men; was man von den iempusst am men zu sagen pafsend Qndet, ge-

hör! in die erst nach vorausgegangener Erlernung der betreffenden For*
men folgende Erklärung, wobei in Hücksicht des Mafses solcher Erklärung
«ht! der einzuhaltenden Ge^iehlspuncte diesfllMH firnndsät/o gelleu wur-
den, wie sie oben bei der Declination zur Anwendung kamen.

Dafs bei dem Augmente 234 — 242) sunachst sichere AuffaT-

•ung der Hauptsachen, S34 S38 , erreicht werden, und Einzelheilen

wie §§. 239 — 242, erst wenn diese erreicht ist vorztmehmen sind, und
so ähnliches in allen P.irtieen der Conjueationslehre, trilft die Curtius'sche

Grammatik nicht in anderer Weise, wie fast eine jed« andere, uud bedarf

daher keiner weiteren Ausführung.

Indem ich hiermit diese gelegentlichen Bemerkungen schliefse , er-

laube ich mir nur uochmals »n die Absicht zu erinnern, in welcher sie

niederffeschrieben wurden. Was mir durch Erfahrung im griechischen

Schulunterrichte und durch n&chdeuken über die Gründe dieser Erfahrun-

gen tur Ueherteugung geworden ist, ersuchle ich auf die Cortins'seho

rammatik für ihren Schulgebrauch anzuwenden , und bitte die Lehrer,

welche die«« Grammntik ihrem Elemcntartinf-rrichte zu Grunde legen wer»

den, meine Vorschläge mit ihrem eigenen i laue vergleichen zu wollen.

H. Bon Hl.

LiterarUcbe Notizen.

Der praktische Schulmann Archiv für Materialien zum Un-
lerncht in der Real-, Rörpor- und Vo[ks*«chijIf Hpran«frrgehen

von Friedf. Körner, Collegen an der Keaibchule zu Halle. 8.
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Leipzig, Pd«dr. BrifHfotottflr. 1619« I. Bd., 1. o. 3. flfk. IIS

S. 8. EracheinI jfthrlich in 6 Hefleit» die einen Band von 3S6o-

g^en ausmachen. — Preis des Bandes : 4 ff. 48 kr. CM.

Die fin'iiului»? dioscr pädagogischen Zcilsrhrifl rcrlitfcrligt der Hr.

Herausgeber iluich ilitiwcisuug auf das vorhaiideuo Bedürfnis, jenen ixh-

rem, denen die neaea Braeheinan^en im Gebiete der inen.schliehen ErkeaDl-

nie eehwer oder gar nicht io dio ll.iiide kommen, durch Mittheilung des

wifsenswerthesten für die verschiedenen Cnlerriclil>;17irher die zur eieenen

Fortbildung sowohl alt zum Ciiterrichte nothwendi^eu Materialien zu lie-

fern. «Das Archiv hat sich daher die Aurgabe gestellt, zwischen der Wif-

enschafl und der Schule, zwischen Theorie und Praiis za vermittela, itt>

dem es dem Lehrer cinestheils passenden Lehrstoff zufuhrt und ihm an

dernlheils denselben in einer methodisch bearbeiteten Form vorlegt, »o

dafs der Lehrer praktische Beispiele und Veransckaulicbung der Metbode

vor lieh hat, von denen er sich das gute und sweeknifibige aneignen

kann.* Es wird nach dem Prospectus vom November I85t «Aufsätze brin-

gen über alle Unterrichtsfächer, d.is iiileress.mtesto aus Reisehescnreilinnsfo,

nach Quellen und anderen Hilfsmitteln bearbeitete Geschichtserzähiun^eu,

das wifscoswcrthcste aus der Chemie, Physik. Physiologie , Geoli^ie, Bit-

neralogie, Botanik, Zoologie, Astronomie, Eridfirungen von Oediehteo onA

Prosaaufsätzen, grammatisches Material (mit Ausschlufs der neueren frem-

den Sprachen, S. VI des Vorwortes), mathematische und RechnungNiuf

gaben u. s. w.* Dazu in einem Feuilleton ,kurze fSotizeu, Entdeci^un-

gen, •tatlsCische Nachrichten, lehrreiche Bemerkungen u. s. w.* Toral'

lern aollen die Natarwifoenschaflen vertreten , und wo möglich in jeder

Nummer Mitlheilungen für den (leutschen Sprachunterricht ^"l ofcn wer-

den. Das Archiv ,< schliefst jede Kritik, Toiemik und rein Itieortti^ch«

Systematik,'' so wie «religiöse und politische Parteifrageu aus." DtiiUf

«es will nur den Schatzwecken dienen, will allen [»ehrera nätzen. Einjg-

kml und Freude am Beruf wecken, in Frieden ünd Eintracht an der ge*

moinsamen Aufgabe der Srhnle'^ztj arbeiliii vernrilafsen.*

Von den zwei vorliegenden Heften cuthält das erste nach dem Vor-

worte folgendes: 1) «König Heinrich I., von Fr. Römer;* SchiMerang

des Helden in den wichtigsten und für Zeiten und Personen hezeichnin^

sten Momenten seines Wirkens . znaleich ilcutliche.« und lebh.iHes Bild

von dem Zustande Deutschlands nach K. Arnulfs Tode bis zum Tode

Heinrichs L — 2) «Die Strömungen im Meere, von Fr. Korner, nnch Hum-

boldt, Studer o. A.* Erklärung der Ursachen; Darlegung des Systeacs

der Strömungen, fafslich zum nachzeichnen, nehst Angabc der Breite,

Tiefe, Schnelligkeit und des Wärmegrades; Wiehtiiikiit der Slrömun?»-!!

für Schifffahrt, Klima, Temperatur und die Beseliafligung der MenseheD-

— 3) « Der Winterschlaf der Thiere , von Dr. Kuyser.» Allgemeine Be-

merkung über die Erscheinung; Angahe der Thiere bei denen sie gewiss,

80 wie jener bei denen sie noch nicht ausgema'^hl ist; Dauer des Win-

terschlafes, Aufenthaltsort der Thiero und Stelfunj? d.ihef ; l'rsnchfn und

Zweck desselben. — 4, , Material zu cmem bildenden Unterricht io der

Physik. Zur Benulsung fGr die Oberelassen von Burgerschulen dargebo-

ten von August L&ben, Rector der Bürgerschule su Merseburg. A. Die

Wärm'M'^hrc. I. Erregungsmillel der Wärme. Wärmeorre^zung dur^h f ^

die Sonne, 2 Reihen, §. Mols, 4 chemijtche Processe, §. 5 dcu

Lebensprocefs
, §. 6 Millhertung, §. 7 Uebersichl der Wärmeerreguags-

qnelleo.* Beobachtungen , Versuche , Folgerongen. — 5. «Wodurch lebt

der Mensch? Erster Artikel. Das Athmen. Von Fr. Kömer.' Vorgang,

Zweck und Wirkung;, Verhältnis der Alhmunc; ?nr N'Jlirung. Kinflufs der-

selben auf die Tbierwelt und auf das Cuiturlebeu der Menschiieit. — 6)

Digitized by Googl



lluceU«o. ?81

«Die OrdfM def Steniwelt Von Fr. KdnMr«* fiolTeniang der FlnterM
von der Erde , Milchstrarsen , Wellnebet

, Di^n^lsleiiie , Centraisonne. Die

wichtigsten Resultate der Wirseoscbnft, kurz und ansprechend. — 7) «Da»
Jordanthal. Vou Fr. äbrncr. " Lage, Beschaffenheit, VegeUUoo und
Proditcle, Flufs Jordan , 8ee Merom, See Geneteretb, Ebene TOn lericlio,

WGsle Ton Jericho, >Vüstc von Juda, Salzmeer; Raekblieke in dae AUer-
tum. — S) (fDie Vorsylboii ah. aber, nflcr, nnt , be

,
cmp u. s. w. für

die zweite Classe einer Bürgerschule. Von Fr. Kürucr." Bedeutung, Bei-

spiele. — 9) «Was kann mtu durch da.s Kendel für Uie BescIiafTenheit der

Erde lemenf Von Osterfeld.* Erkllrung der Schwingungen; Verevebe,

Polgerungcni Resultate der Berechnungen, Dirhligkeil der Erde (Sonne,

Planeten). — 10) « Erklärung des flebel'sclien Gedichtes der K ir.seh-
bau m. in der ersten Ciasso der Bürgerschule. Von Fr. Körner.'^ In-

haltserkllrang, (üiarakterisiruiig der Personen; äursere und innere Einheit

des Gedichtes y
Darehführung des Grundgetlankens, Form der Oarslellong

(poetische); nnregende Fr.i/^'en üher das Gedicht und aus dem Gedichte.

Abänderung (Kr/fililung mit Annahme anderer ThierH u. s. w.); Erweite-

rungen; Nachahmungen, Yergicichung ähnlicher Gedichte. — 11) Feuil-

leton: das haosUehe Leben in Nordamerika; Salamander* und iLr5tengift|

Londons Fleischbedarf ; neue i.andbildungen ; ginige Farben ; die Vt^OBle

Sabara; Spinnen iu (luyina; die üreiawohn'T S( l»o!nin!ro's.

Inhalt des zweiteu üefles : 1) «Der RcligiüMSunterncht iu einer Bür-

gerschule mit sieben Classen. Erster Arlikel. Auswahl und Vertheilung

dee Lehrstoffes. Von Scharlach, Schnidirector.* 2) «Brklirang Rdckert'-

scher Gedichte. Von Osterwald. Erster Artikel. Die Zwei und der .

Drille." Kurre Notiz über den Dichter; kurze Andeutung über Poesie
' (epische, lyrische, dramatische), Rhythmus, Heim, Inhaltsangabe des Ge-

dichtes, Erklirung von IHiantasie, Verstand > Witz; ins einwlne gehende
Erklärung des Gedichtes nach Inhnlt und Form. ~ 3) nWärmelehro. Von
Rcrfnr f.'iftpn. Zweiter .Vrtikel. II. Wirkuni; der Wännr §. 1. Aus« •

(lehnun^ Iropfhar-flüfsiger Körper; 2. der LuH; 3. fcst i K ir[ter; 4. Ge-
setz; 5. Verhalten des Glases bei zunelimeudtr Warme, y. 2. Das Ther-

moroeter. f. 3. Ansdehnong dorch Eilte.— 4) «Wodurch lebt der Mensch T
Schlufsarlikcl. Die Ernährung. Von Fr. Kömer.* Urbeslandlheite der ein-

seinen Körperlheile , neslandlheile der iNahrungsuittel ; Vorgang der Er- *

nShiung, ptasltüche und erwärmende Nahrungsmittel narb Jahreszeit, Tem-
peratur, ßeschäfiigung u. dgl., Wirkung der verschiedenen Nahrangs«ii-
tel. — 5) a tnterseeische Landschaften. f.Aurgaben aus dem geographi-

schen rnterrichl für den deutschen). Von Fr. Körner.* Einleitendes Bild;

das Meer Grab de<? Lehens; emllosos Morden; sfumtner Kampf; ?nh!lo.sc9

Thier- und PUanzenleben , Infu-iorien. Beschatlt iiheit des Meeresiiodens;

die Tange, Weideptitse, Waldungen, Kämpfe; die BlomengXrten der Ro-
rallengewächse

,
Polypen, Ueberi^lck der wunderbaren Mannigfaltigkeit;

SchildcrunfT der T.ingwaldunj»en an 'In- litis Kaliforniens und der Knral-

lengärlen bei Ceylon. Winke für den Lehrer. — 6) «Züge aus dem llei-

scleben Alexanders von Humboldt. Erster Artikel: das Ersteigen und Aus •

naessen des Cbimboraso's und einiger ihm nahe liegender Vulcane. Von
Dr. il. Birnbaum.* ilumboldt's Reise ; Auszüge aus einem Schreiben des-

selben a?) sf'iii»'!) Bruder, mit Erläuterungen , insbesondere über das Erd-
beben vom 4. i ehr. 1798 und dessen Zerstörungen; Pichinha, Antisana,

Cotopaxi, Chimborazo, Tunguragua. Meldungen. Alte Nachrichten. —
7) «fErläuleindü Bemerkuiii;<'n zu einiuen lnterpnnction.<szeichen. Von Dr.

Giemen. " — 81 «Die OherHächo des .Mondes. Von Osterfeld.» Gröfsere

und kleinere Flcrkrti , nnitiilt« gfgen die Annahm^ von Luft und Wafser,

gewöhnliche uud limg^ebir^c nebst Cenlralbergcu
,

iiiilen, Lichtstreifen

(Stralenejeteme/, Tages- und jahraeseiten , Grinse der mensebliehen Er*

Digitized by Google



Miteel1«n.

kenutnis. — 9) « Der fi* nenlnf^ontM'. Aus der na'ch<?tpns erscheinenden

2. Aufl. des Leilfadeiis liir das KcdiDca in der Elementarschule von A.

Grube. (Berlin, Ensliu).'" — 10) «Mubamed und sein Ueich. Von Fr.

Körner* Leitender Gedanke bei Behandlung dieses Oei^enslindee. Soeae

aus Muhnmeds Jugend als Schilderung seiner Persönlichkeil und seiner

Jiii^^-niJschicksale ; Arabien und seine Bewohner. Visionen und cpileplische

Alltalle, sein erslcs Auftreten, weitere Schicksale u. s. w. kurze Andeu-

tung seiner Lehre, 8«in Charakter und seine Lebensart. Has Ghalifat,

Oeberblick der Eroberungen (Beute, Königsteppich); Schilderung von Baf^«-

dad. Ceppii^keit , Verfall, künsle und Wifsen.schaften, Baukunst; Krampf

spiele (HiHerlum). — 11) «Der Prinzenrnuh. Für 10— IJjälirigc Kinder

erzählt. Von Curtmann." — 12) «Die Sliöiuungon der Luft. Von Fi.

Der.* Abieitang dos allgemeinen Oesetses aus gewöhnlichen Rrseheiannges.

Arten der Strömungen: Passate, Monsuns, locale Winde. >Vichiigkeit

der Winde. (Orkane, Wirbelwinde, Wellersäulon). Herrschende Winde

in verschiedenen Gegenden der Erde* Yerlheilung der Kogenmengo uud

der Regenlage an verschiedenen Orten in einer Tabelle veranicbaa-

licht — 13) Feuilleton: Inschriften am Sinai; Gold iu Australien; Liver-

pools Handel; Tiife des sudatlantischen Oceans; der Sauerstoff im PH^iQ-

Eenlehen : Elektricitnl in den Muskeln im Augenblick ihrer Zusaraweaue-

hung; thicrisdie Etektricitälj die grofse Salzwüstc Pcrsieus; Norwegens

' Westküste; Karls des Groben Persönlichkeit nach Einhards €hronik; di«

. Eegenieit im oberen Nilbecken.

Der gegebene Ueberblick zeigt den reichen Inhalt, theil'? in «chul-

mäfsig bearbtiileler Form, theils in abgeschlofsenen freien AufsaUen dar-

gelegt. Von diesen letzteren können die meisten als Muster anziehender

und feblicher Darstellung wibensohafUicher GegenslSnde dienen, die auber

dem unmittelbaren Gc\^inne davon für die Schuler Sinn und Lust für die

Wifsenschafl bei denselben zu beleben geeignet ist ; und hinten n!M;rdicf8

mannigfaltigen Stoff und Anlafs zu schriftlichen Arbeiten. Dicls und die

inhaltvolle Gedrängtheit der meisten Artikel, in denen vielfache Anregung

zum nachdenken und zum Anknüpfen weiterer luorterungen dargeboleo

wird, sichert der Zeitschrift ihren Werth auch für das Gyninaslutn, wie

Fafslichkeil der Behandlung der (iegensl.inde sie dem Volksschullehrer zu-

gänglich macht ; und wenu einzelne Artikel theils hauptsäcliiicb fiir diesen

geschrieben sind , theils dem erfahrenen ond gewandten Lehrer an sieh

niehls neues bringen , so wird es für ihn doch ein nicht zu verachtender

Oewinn seit)
,

die Meltiode anderer kennen ZU lernen und zugleich von

den Leistungen der Bealsehule in jenen Fächern, iu deueo diese dem
Gymnasium begegnet, sich iu Kenntnis zu erhallen.

Die äufsere Ausstattung ist anstandig.

Wir dürfen daher das Archiv als eine recht SOttgcaibo und cmpfeb*

ienswcrthc Erscheinung wiUkommeu beifseo.

DeflVIlI. S. 620, Z. 13 v. o. statt «das i nach v» ]. das i nach r. —
S.622, 7.. 6 v.o., St. iNebenheiten 1. Unobenheilen.— S. 623, Z. IS v-

u. stall Xf»— « I. Xsia— m. — Z. 5 v. u. st. «nicht leer" l nicht

nur teer. S. 625, Z. 9 v. o., st. an I. mit. — $. 697, Z. 11 v. u. sL

tiMt l. s^^hyg. — S 628, Z. 13 V. o. nach «Natur* ist hinzuzu-

fügen «SU wahren,* ^ Z. 3& v. o, st. auslaufenden L aoslaulendea.

1 r 0 p p a u. A. Wilhelm.

Berichtig »n gen.
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Erste Abtheilun^.

Abhandinngen«

Ein Worl ober die D^bimgeo im LAtefntpreeheo ao den
oberen Claeeea der Gyn tia sie*.

\)w oU l»e^proch«*ne und verschieden heaiilwortcle Fra^e,

ob und wie «n den Gymnasien die Uebungen im Laleinspreclicn

an^ejtlellt werden sotlen, lft(S»t sich von einem Bwier&chen Stand-

puncle au8 in Betracht ziehen, einem allgemeinen ond höheren^

wenn ich nfimlich ohne alle Berfick8ich(i<:iiti^ bestimmter Schufen

und Verliällnisüe lediglich den Zweck in s \n^:^' false, df»i* bei

diesen Uebungen erzielt werden t^oW; und wüticrnui kniin ich ntich

auf einen besonderen Standpunct herablafsen und tragen, wie ist

et unter gegebenen Umständen an dieaer und jener Schule mit

solchen Uebungen lu hallen Y Auf daa letztere werde ich jedoch

keine eulrelfende Antwort eriheilen können, wenn ich nicht vorher

das, \\k\s im sill^^emeiiien gelten soll, fe4»lge.stelll habe. hm-

dell sich also zuvürderst darum, dafs wir angeben , was wir mit

den Uebungen im Latein - Schreiben und Spreeben — denn es

lAftt «ich daa letztere von dem «rstrren wol nicht trennen — eigent*

lieb ei reichen wollen, und unter welchen Bedingungen von aeiten

der Schüler ond Lehrer dch daa gewollte wirklich erzielen lA&t

DaCs imn seil dem Wiederaufleben der Wilisenschaflen an den

höheren ünkTru lisanslallen die lateiniiiche Sprache nichl blcfs

zum GegenMlande des Erlernena gemacht , sondern auch au( die

Fertigkeit im Latein- Schreiben und Sprechen hingearbeitet, davon

iat der Grund darin zu suchen , data die lateinische Sprache faat

in ganz Boropa daa ganze Mittelalter hindurch und selbst bis in

die neueren Zeilen hinein bis zur völligen Ausbildung der Landes-

Z«iU«k>ifi für di« b>(tir U^iiiu«»Mit IS52 ^- Ueii.
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«pritchen und deren LUeraluren da« einzige Org^an aller pelelirtcn

NiHhdlun^ geblieben war. Der Zweck aluo, den man in jenen Zi-ilen

bei diesen Ucbungren vor Augen liul'e, war kein Hnilertr der,

sich in wifsenschsin liehen Vorlrägen verslänUlich zu machen, und
dieser war damals durch die Nolhwendii.keil rrebolen. Jelzl siehl die

Sache anders. Dadurcii daf« die Gelehrten, die Philologen aelbitl nicht

ausirenommen, in ihren Vortrigen und Scbriflen der Landessprache

sich bedienen, ist jener Zweck wegg^efallen, und dafür ein anderer

hdchst wichifger an die Stelle gretreten. Ich meine diesen. Die

^
laleiniäche Prosa isl wie keine <'iner anderer Sprache aujjpezeichpet

durch die pöfnle Kinfachheit, Klarheil und Beslimmiheit, \vT/LÜ^e

welche eben für den w i e n > c h a fl I i c h e n Vortrag weseullich

genannt werden mäfsen. Die Römischen Rheloren wiifslea das

sehr wolf und heben diese Eigenschaften fiberall als dais charakte-

ristische der laHuUa» hervor. Wer sich nun auf das bloltfe Er*

lernen der lateinischen Sprache zum Behufe des V^Tsfehens der

laleini.schen Sciniflsleller beschränk!, der wird diivser \ orzüge nur

halb inne, und auf das eigene Denken und Reden wird er sie

nicht übertragen lernen *). Dazu gibt es kein anderes Mitlei als

dieib, dals man in der Sprache selbst, welche diese Vorzüge be-

sitzt, zu reden und zu schreiben versucht. Da die einfachen und

scharf ausgeprägten Formen der lateinischen Diction von der Art

sind, dafs in sie nichts aufgenoniinen werden kann, was nicht vur-

her klar und bestimmt gedacht wäre, so können wir die laleini-

sehen Schreib- und Sprechübungen nur als eine Art von Gymnastik

des denkens und reüens betrachten, bei ivelchen weniger die Fer-

tigkeit im Lateinischen Zweck ist, als Klarheit und Bestimmtheit

des Ausdrucks überhaupt. Wenn man bedenkt, dals ohne diese

Eigenschaften kein wifsenschaftlicher Vortrag möglich ist, so springt

das erspriefsliche dieser üebungen in die Augen. Weshalb ich

hier eine Widerlegung der Ansicht einiger Philologen, es könnten

unbeschadet der Püege der bunianislischen Studien dieselben fortan

unterbleiben, mir erlaisen zu dürfen glaube.

*) Noch etwas weiter gehl P. A. Weif» Vöries, über die Eoeydo-

padie der Phtlol. S. 258« wo er behauptet, es könne fiberbsupt von

keiner eindringHeh«n Keontoie der alteit Schriftwerke die Rede seia^

wenn man im Aosdrueke mit ihren VerfaUMm nicht gleielisam sa

wetteifern taelie.
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Wenn at>er einmal Lalein fti»vhrwhen and geredet werden

aoli, so kann Aber das wie wol kein Zweifel obwalten. Oleicb-

wie, wer jelzt eine frrnHlc Sprache crlenil und sich derselben in

Rede und Schrifl bedient, sich diejc nigx' Au^drucksweise anzueignen

«uchl, welche bei den geb.ldelen lierrscht oder von den Reprä-

ttenlHHlen d«ri»elben, den clasaiacben ScbnAiMeUera der fremden

19ation, angewandt wird, nicht aber die des Pöbels oder eines

froheren ungebiideten Zeitalters erlernt : so wird der Latein scbrei-

ben<le sich ni»lhvvendig so auszudriu ken hciniilien, wie die p-ebil-

defen Römer in den hefsereri IVi iodeii ihrer Sprache creredel hüben,

d. Ii. er wird bei den au> diener Zeil noch vorhandenea Schrift-

siellern, Tereuz, Cftsar, Cicero, Li v ins n. n. in die

Schule geben niüfsen, und zwar um so eher, da die oben bezeich-

neten Vor/ II in der Diction dieMr SchriftMeller besonders her-

vorlrelen. Der Franzose verlacht den Deutschen, der, wenn er

franziwisch sprichl, gernianisirende ( *Mi;.lrnclir>nen oder unpassende

Vocabeln gebraucht, die Ausdrucksfornien verschiedener Zeilaller

vermengt oder ibnliche Fehler begeht. Warum sollte es sich nun

mit dem Lateinischen anders verbnlten *)f Also folge man dem

Beispiele der befseren neueren Latini^ten, eines Muret,Brnesti,

Ii u büken, Wolf u. a., die »ich dem Ausdrucke der bellen la-

*) leb kaoD nicht umhin , die über diesen Puucl ausgesprochene Au-

sieht eines berühmleo deutschen Philologen tint geinen ei^'eiien Wor-

ten anzuführen. «F!s ist doch wo) nicht unbillig, von jedem, der

in (lor *^prafhe eines andpreii Volkes schreiben will, zu fordern, dafs

er (liMi Spracligcbraiich jfiu'.s Volkes um! zw.ir nicht des grofsen

Haufoiis, .Sündern der höheren Stände genau hi achlo; wird ihm die-

ses zu saurr, so schreibe er doch iti stiiur .Mulltrsprachc . in w el-

cher er sich schon ehi i il er das gemeine wird erhchcn köiincii.

R u h n k e n i u s, dem niemand, der ihn auch nur aus seinen Schrif-

ten kennt, philologische Geistes Sciaverei schuUl gehen w ird, schrieb,

wie er mir eiinnal im Gespräch auseinandersetzte , nie lateinisch,

ohne fJesmeri iAesaurus , der von .seiner Hand auf jeder Seite mit

vielen Zusätzen hereichert war, zur Seite zu haben , und so oft er

«her ein \N ort zweifelhail war, nachzuschlngen , ob es auch eine

^^^ile Auctoritäl habe, d. h. nicht blofs die des Cicero, sondern auch

des iVcpos, Caesar, Livius, Quinülian, Piinius u. a. bis auf die An-

tonine ; nur so, meinte er, könne man sich vor dem philologischen

Santeülottianius bewahren, dem alles recht ist, wenn es nur iatei*

oiieb klingt.» Malthiaa, Tenniichto Sehrifien. $. 179-
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teiiti«ciien Prosaiker iiiö|^ic]i«t atispoiheni bwlreblfn, und jfde

wtllldirlirlie Spradimfngrerei norgßlligsl vern-jeden Man »h^e

iiH hl. (iafs die EleLaiiz, welche wir in den Schriften dicker Mmmor

mit lieclil bewundern, nicht für einen jeiien erreichbar sei. I)ieis

mag oian zugeben, aber zufrletch einräumen, da& nadi den Gmad'

aitzen asd io der Weise dieser 8cbrin«leller zu verfalireD en

jeder angeballen werden mftGte^ welcher sieh einmal auf den €e>

branch der latelni^fihen Sprache im achri-fbea and reden dn^e-

lafsen hat. Die Wei.se (Weser Lattnislen nun be.slaiul haupl.sM blich

darin, dai» sie durch eine lange forto-eselzles prOndhches und

anisichtigefi Studium ihrer Mui^ter .«^ich ganz in die Vorsteilungs-

und Auedrockaarl derselben hineindachten, gleichKam hineialebtfa,

und ao selbst dann, wenn moderne Begriffe and Verbindangea dtf-

aelben darxoslellen waren, gleich die antiken Formen zur Hand

hntten, in denen dieselben ausgeprägt werden muDilen. Diente Fer-

tiglieil erreicht man aber nicht durch das blofse Einüben der

Schuigramuialik ; denn, wer uui aile<< andere uubekümmeri mir

diei^e beachtet, erreicht eben granimali.sche Richtigkeit des Aus-

drucks, aber damit gewis« noch nicht echte Lattnliit d«t«elbca.

Es kommen nftmllch die weil wichtigeren «tillstischen Anfordeningen

hinzu. Diese Im einzelnen aufzuzahlen, gehört nicht hierher; ich

begnüp:e mich, des Heis(iie|s we^en nur auf ein paar Puncle hin-

zudeuten, über welche viele vveg.seheu aiu dürfen glauben. Julius

Cftsar nannte den delectuM perbontm^ d. h. die sorgHillige

Auswahl der treffenden Wdrler und Hedensarlen die enie Bedin-

gung des lateinischen Stils: dieb mit Recht; denn nur durch eioe

scharte Sonderung derselben nach ihren Bedeutungen und nack

den Verbindunofen, in denen sie voi komnien, ist Klarheit und ße-

»liuunlheit de.s Au.s(lruk8 möglich. Ebenso wichtig iül die Bench-

tung der ini Lateinischen üblichen Salzformeo, weiche nur selten

mit der deutschen zuaammenalimmen mid meistens Umgeslaltongsa

des deutsch gedachten Salzes noihwendig ipachen. Ueber diese

und ähnliche Dinge gibt die lalelniüche Stilltttik Auskunft, welche

man deshalb in den jüngsten Zeiten in eigenen Handbüchern in

beiii l»eiten für nolhig gefunden. Alan glaube aber nicht, diife imn

mit Büchern dieser Art völlig ausreiche. Sie geben nur im aü-

grineinen die stilistijfchen Gesetze an
i
zum Behofe der Anwendung

derselben in einzelnen Fällen mufs eine sorgfaltige Lecläre der
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befiieren Prosailn'r nebenbei jarehen. Es isl übrigens wönwchons-

werlh, düU Hie Lfluvr bei der Inlerprelation die in solchen Büchern

gegebenen Winke benutzen und die Schüler nach MafAgalie ihrer

FHfsungskraA auch auf die aUlislischen EigenIhümlichkeilen des

SebrffUlclIers, den sie jedesmal vornehmen, rechl frähe aufmerk-

eam machen.

Von seilen der SchAler ist fai Bezug anf das Mafe ihrer

Kenntnisse und den l^nifanir ihrer Leetüre eine gevvifce Vorberei-
«

tung Tür diese Uebuiigen erlorderhch. Ich setze voraus, d^ia «ie

die syntaktischen Regeln vollständig inne haben und mit Sicher-

heit anwenden können, ja sogar da(s sie wenigstens mit den

Hanptsilzen der lateinischen Stilistik hei ihren Schreibeflbung^a

and der Interpretation bekannt gemacht worden sind, so dals sie

schon wifsen, von welcher Art die Fehler sind^ vor welchen sie

sich in stilistischem Bezüge am meisten zu hüten itaben. Auch

nniläen sie sich in die SchriHen des Caesar, Livius, die leichteren

Reden des Cicero ordentlich bineingeiesen haben, schon des Vor-

ralhes von Wörtern nnd Phrasen wegen , welche jeder in Bereil*

.

Schaft haben mala, wann er sich auch nur einige Angenblick«

ohne sa stocken oder die Nachhilfe des Lehrers la verlangen,

/aleini.«ich aussprechen soll. Ich denke mir also etwa eine solcire

Vorbereitung, wie sie der Schüler der 7. Clause (an den deutschen Gym-
nasien der angehende Primaner) mitbringt. Vor allem ist nun dar-

auf zu sehen, daCs die St offe, welche in diesen Uebungen bespro-

chen werden, aweckmiisig ansgewfihlt seien. Bei Anfängern hat

man dutchaus von allem dem, was der modernen Welt, Literatur^

Wiäenschaft angehört, abzusehen; denn wer Dinge dieser Art

boprechen will, wird jeden Augenblick auf Begriffe und Verbin-

dungen derselben slofsen, die, wenn sie in iatetniscber W»'ise aus-

gedrückt werden sollen, im nur einiges Nachdenken und l^achseh^n

nothwendig marhen. und selbst von dem geflbteslen Latinislen im
Laufe der -mfindlichen Rede nicht eztemporisirt werden können.

Also gehe man nicht fiber das Altertum selbst, seine Geschichte,

Literatur, Philosophie hinaus, und entnehme das Thema, m oft

es tluinlich, aus Schriflstrilern
, welche von den Schülern bereits

gf UtstMi worden. Ist ein solcht-r in der Schule selbst schon über*

. setzt und erklart worden, so mag das noch befier sein; denn die

Vergleicbung des lieutscheo mit dem iaieinischcn Ausdrucke kann
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die stilistischen Kenntnisse nur fördern Die llauplsnchc aber bleibt

jedriifall.s, wenn es sich um Sicherheit im ernten An>*Hni(k han-

(^pIi, hautigti Uelmng: im schreiben. Ewig wahr bleibt Ciceros

Wort de orat, /, 98* Caput aufttm e$i ^uam pfurimitm arrl-

6«T«. Stitwt apdmui ei prae9imUi»*imu$ äieendi ffieior of

matffutifr^ neque inhtria, Nam H mtbUam et fortuUam «ro-

tionem commentafio et cotfitatio farile nnrit, hanr ip*am prO'

ferto astufdua ar diliffeu» »rripfura siiperabit. Wofnit Quinlilian

völlig übereintilimmt , wenn er X, 7, I die facuUa» dicendi rx

tempore swar ab die scbönale Frucht der rbelon«chen Bemähungen

bezeiclinel, aber kurz vorher 8 und 6 da« viele Schreibea

und Verber8ern (tcribere ei emendare} und das vorberei*

tende Nachdenken {roqitatio) als die unerlafslichen Bedin-

gungen jener Feiüfrkeil eüijifif fdt. Man kann die laleiiiischen Sprei-li-

Obtingen mit «chrifllichen und anderen Vorbereitungen auf mehr-

fache Art verbinden. Sind die Stoffe historischer Art — und die

naeisteu Dtclale und AufsAlse^ welche an den Gymnasien geschrie-

ben werden, gehören wol daxu^ ,— so kann der Schüler, auch

wenn die in der möndlichen Uebung zur Sprache koramemleo

That*?achen ffnnz andere als die bereits schriftlich bt lumfielten

sind , da immerhin dieselben Ausdrucksfornien in der Erzählung

widerkehren , diese alle aus dem früher geschriebenen und voa

dem Lehrer verbefserten Aufeals entnehmen. Eine gute Vorfibnag

ist auch diese, dals man den Schfilern ein oder mehrere BQcbrr

aus Cäsar, Livius, Ctcero's Reden zur Priyat Leclure aufgibt, und

sie den Inball in ^elbslver^ai^{en Auszügen vortragen läf»t, oder

auch in Fragen und Antworten mit ihnen durchspricht. Hier nölhigt

sie die Aufgabe selbst die Ausdracksformen aiis den besten Quellen,

nimlich aus dem eben gelesenen Schnflsleller henunebmen. Bei

Vorträgen über LileralurgeschichU* oder solchen, die exegefincbfr

Art sind, ist, selbst wenn schriflltche Hebungen voranffeg-angfe«,

vor allem erforderlich, dafs der Schüler die v. rkomin*mien tech-

nischen Wörter und Formeln kennen leruL Um das Yerüländnis

und den Gebrauch derselben zu erleichtern, scheint es rathaam,

dals der Lehrer selbst sie vorher angibt und ihre Bedeutung er*

kifirt. Leichlere Thtmala aus der Philosophie und deren Ge<ecbirbfe

machen eine ähnliche Nachhilfe nöthi^ Jedenfülh aber soll d»

lateinisciie iiciieubuug sich iuiuier unknüj)feN an etwas früher «chon
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in der Ali behanddleit , «iafü dem Ueberlra^fn in*» Lateiniciche

irgfiidwi« vorjrt'arbeitcl ist
,
dag' f»:en der Schüler sich nie an «»olche

SlolTtf wa<reri, ffir deren Darslelluii;: er gur nicht vorbureilel worden.

Noch mehr aUer ist der fiüie Hrfolg bei diesen Uebungen

bedtngl durch die Kenntnisse und die Methode dee Lehrer«« dem

die Leitung derselben ftbertrngen wird. Schon bei den Correcturen

der schriftlichen Uobersetzungen und Anfjiitxe Ist, wenn der Lehrer

komi) der sliUslischen Anforderunircri unberück.siilih>l lafsen will,

eiiH' «rrofse Verl raiil heil mit der liileimschen Sprache und ihren

vielen Bigentünilichkcilen nothwendig, und dazu noch eine auch

die verstecktesten Fehler aufspürende Sorgfall. Aber hier stehen

dem klAgeren Lehrer doch manche Hilfsinitlel zu Gebot, durch

deren freschtckle Anvrendung er seine Aufgabe selbst bei elwHS

manpfeihanen Kennlninsen zur JXulh noch lösen mag. Das Ver-

gleichen der latein Indien Uebersetzun^en nnl dem Orii^^innle, wenn

das Thema aus einen neueren Latinisten entnommen , das Nach-

schlagen in guten Wörterbüchern und anderen stilistischen Uilfs-

böchem, mit denen wir ja fortan reichlich bedacht sind, setzen

den Lehrer in Sland, die Beurtheilung der ihm vorgelegten Arbei-

ten immerhin mit einiger Scharfe und Sicherheil auszusprechen.

Gieichwol weidiii auch hier besonders von angehenden und run h

ntchi gehörig eingeübten Lehrern unendlich viele Versehen gemacht,

indem sie^gar manches für felilerbaA ausgeben, was sich als rich-

tig nachweisen lalsl, und umgekehrt manchen Ausdruck, desiien

Fehlerhaftigkeit nur nkht gleich in die Augen »pringt, ohne Rfige

passieren lafsen. Aber unendh'ch schwerer wird die AuFpfabe dann,

wenn, wie diefs bei dem Beurtheilen der Exlemporiilien und noch

mehr bei ganz freien Sprechübungen der Fall ist, der Lehrer, ohne

|enen Apparat von Hilfsmitteln zur Hand zu haben, auf seine eigenen

stilistischen Kenntnisse hingewiesen ist^ und jeden vorkommenden

Fehler, von welcher Art er auch sein möge, eben so scharf und

entschieden zu rfigen hat, wie in den ihm vorgelegten schriniich<*n

Arbeilen. Hier ist Sicherheit und Ha^chheil des Urlheils nicht nur

in Beziehung des fehlerhaf-.en , sondern auch in der Angabe des

za subsUtuireuden richtigen Ausdrucks durchaus nöthig, sonst

werden gerade diese Uebungen freilich zu einiger Fertigkeit im

Laleinsprechen, aber zugleich auch zu der slfimperhaftesten Nach*

läisigkeil fuhren. Daher kommt es, dafs selbst Philologen von*
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aiK'i kaniiler Tüchligkpif den leburipen im Lateinsprerhen liänfif:

ausweichen, weil sie die richli^e Aaäichl haben, daf» nian sich mit

keiner halben Leistung begnügten, soiulero mich hier das ganse

lind vollkommene anaU-eben «oll. Man ersähll ai'ch von dein grdb-

ten Lalinialen unter den bolllindfachen Philologen dea vorigen Jahr-

hondert», ich meine den Ruhnkeniu8, dafs er nie einen freien

laleinischen Vorlrag: gehalten, sondprn immer denselben erst sorg-

fäUig ausgearbeitet, und dann langsam und gleichsam vam Blatte

abgelesen habe. Auch waren aetoe Fragen und Antworten in den

mündlichen Diapulaltoneii, denen er nach der fiinricbluog der bol-

ländiachen UniverailAten nicht Immer auaweicben konnte^ jedesmal

sehr knapp und nbgemefsen, so dafis man auch hier die voran-

gegangene meditalio ihm leicht abmerken konnte. Grofse Meister

nicht blofs im .schnniicheJi ialeinischen Ausdrucke, sondern auch

in freien unvorbereiteten Heden und Disputationen waren Eich-

städt In Jena und Hermann In Leipsig; aber aie wurden ia

dieser Beziehung von den deutschen Philologen nach als wabn

Sellenheilen anerkannt. Ich lUhre solche Beispiele ao^ nkshl all

ob ich überhaupt von diesen Uebungen abralhen wolllc, sondern

nur um zu sagen, dafs sie mit grofsen SlIiw iorigkeiten virkiifipn

sind , und , um sie mit Nutzen anzustellen, ein gerade in dieser

Partie tüchtiger Lehrer erforderlich ist. Bben weil das Gelingen

der Sache mehrfach bedingt ist, so erklirt ea aiob, wie seihst

an den muslerhaflesten deutschen Gymnasien, an denen Im La-

ie inschr ei ben schon etwas geleistet wird, es mit dem spre-

chen (loch nicht immer so fortwill, wie man nach der Idee,

welche mau »ich davon macht, erwarten möchte.

Wie bereits oben bemerkt ist, wurden bis suni Ende des

vorigen Jahrhunderts die meisten Vorträge In sämmilichen vier

Facullälen in lateinischer Sprache gehalten, von welchem Gehraocbs

noch als Rest die Einrichtung besteht, dafs bei öflentltehen Pro-

motionen die Thesen in lateinischer Sprache durchgesprochen wer-

den. Auch war es nicht nur im Fache der Philologie, Philosophie

und Theologie in Deutschland herkömmlich, daÜB Werke von streng

wifftensohafUichem Gehalte lateinisch abgefafst wurden, aondaa

auch in anderen Disciplinen, s. B. In der Ifalhematik, Geschickts»

Rechlswiij^enschafk n. s. w. behielten die Gelehrten die alle Ob*

servaiiz de^ Laieiii:»chreibenä noch vielfach bei. Was jedoch bii
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der Anwendung des Latainii^hen hauptnächiirh bezweckt werdc^n

aollle» möglicltöl grofne KlarbeU und ßetfümaitheil de« AtMdruck«,

das wird aMR ia dfln mdsten laleiniscb (febchriebaneD BOchern aua

dieser Zeit niclil finden, Bs konnte nfimlich bei der foriwibrenden

Zunahme des wi6enscliafllicbeo llalerials, bei dem Aufkommen

panz neuer Ideen und Vorstellungen, zu deren Au*ilrucke die bis-

iterige IVi minolog'ie nirlit ausreichte, kaum uusl)ieiben, dal« die

Gelehrten weniger bekümmeri lun strenge Form als um den In-

haii ibrer Foracbangen dch as mit ibrer Latinilat elwaa bequem

nackten d h, eigentlich nor dentacb apraoben ond achrieben mil

lateinischen Vocabeln, die olrendrein aua allen Jahrbonderlen su-

eanimeiipreralR waren. Wer, an den guten Au^sdriick der lateini-

sclitii Cla*vSiker oder der befi^eren neueren LHtini-len gewohnt, jetzt

Schriften jener Art zur Hand nimmt, kann ^ie entweder gar nicht

Taratehen, oder wird sie doch als Producle der widerlichsten Sprach-

mengerei snr aeite lehren. Inzwiachen halle die valerlindiaoha

Literatur den erfreulichsten Auf^shwong genommen, und es gab

keine Gattung der gebildeten Prosa mehr, In welcher man nicht

treffliche Musler liälte aufweisen können. Man l«am also endheh

zur Einsicht, dals auch die deutsche Sprai he zu «Ireiigwif.seii'

schafllichen Darstellungen füglich könne angewandt werden , und

beschränkte den Gebrauch dea Lateiniachea hauptstehlioh auf aolcha

SchriAen, weteha achon Yermöge ihraa Inhaltea dam Altertum«

angehören, Utararische, hiatoriacbe, grammatische u. a. w., in

denen eine echt lateinische Form leichter ah in den übrigen Dis-

cipitnen zu erzielen ist. Beide Galtungen von SchriHwerken haben

dahei gewonnen. Denn an letztere machen wir jetzt mil Hecht

die strengsten Anforderungen, und dafs anderseits die Wifsen-

acbaf) durch eine freiere Bearbeitung derselben in der Mutlerwpracha

aehr gewonnen hat, bedarf gewias keinea Baweiaea Wer mithin

bei dem jetzigen Stande der Witsenschaft und des Unterrichte die

Auf^^abe des Latein- Schreibens und »Sprechen.«» so «teilen wollte,

dafs er die von mir oben angedeuteten strengeren stiljs»i«;chen

Anforderungen erlaisend es nur darauf anlegte, dafs die stu-

dierenden sich eine gröisere Menge von Vocabeln und Phraaen

aneignen und dasu eine gewisse Fertigkeit im wdrtlicken

Umsetzen ihrer jedenfalU nach deulscher Art geformten Ge*

danken in eine Reihe Intal nischer Wdrler, — denn nickte
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anderes komiiil dabei heran» — <(i-r w iinle den laldiiis4*hen UtHer-

riebt um ein ganzes Jahrhunderl zurückttchieben, und bei unserf«

SüJiülern weder die gründliche Erlernung* der laleiniiM^hen Sprache

noch die Bildung ihres VerKhiiide$ und Gi»j$chnia«;ke9 f5rdem.

Beanlworlen wir eii<lln h di«* vorllcjEreiule Fraire in Bc/.u^ auf

die Sclifiler »iiis#«re« tMCfcnrii Laji^leü , fO düiTeii wir uh> mcht ver-

heliieti. dafs ein dreifacheti Uiiidernia weiiig^leiis vor der Hand die

in Uede »ti*henden Hebungen noch unzulaiiug macht. Fürs entle

ffhli tWn Schülern an den lueiiilen Gymnasien unaerea Slaalea die

Grundlage aller fl(»rachlichett Bildung, ich meine eine gehörige

Kenntnfi; der Muttersprache und die Sicherheit in der Anwendung

Hau Worin diese leidige Erscheinung, welche seihst

bei vielen sludierenden an der lJniver«iilät in deren mündlichen

und schriftlichen DarslellunjZfeii noch sichtbar genug wird, ihren

Grund hat , ob in dem vielleicht früher vemachiiCsigten Blemealar*

ttRterrichly oder in dem fiinflufse^ welchen die yielen Sprachea^

die in unserem Staate geredet werden, auf einander Oben, das s«

beurtheilen ist hier meine Aule ab*' nichl. Alter das, was ich sa|re,

ist Ihalsächlich. Mit einem incoi reden und naciilafijigen Gebrauche

der Muttersprache steht aber ineislens im Zusammenhang Unklar-

heit und Verworrenheit in den Gedaniien selbst. Und duch ist

das riehlige Denken nach dem Auaspruche des allen Dichten

yyteribetHH reeie saffsre 0§i ei prineifdum et fone^ die Gmnd-

bedinguiic: de^s richligen AuMlrucks. Wenn irgend eine Sprach«

tftrtUli ii.u h den Denkgeselzen ncfin inl isl, so i.si es die lateinische.

Wer uuD von Hause aus nicht auf eine ölrenge Fonn des Auf-

drucks vorgebildet ist, vielmehr im kli'inen und grafsen nachliiiiM|[

sich einer bequemen Luquacilftt hingibt . wie soll ein solch rr aa

einmal in einer lodten^ von der deutschen so sehr abweichendca

Sprache allen jenen Briordernissen t:i i)ii;^<*n, welche er skh i»

der Mutlers|jiac!u' LTläfsl"? .Man s-cliulo idso den .lünirling zuerst

und zwar recht frühe in der deutschen Sprarlie, damit er der

Gesetze, durch welche Correclheil des Ausdrucks Oberhaupt be-

dingt ist| gehörig inne werde; ond dann erst, wenn so sein Sias

Hir sprachliche Richtigkeit geweckt ist, wage man Redeflbungea

in der lateinischen Sprache. — Sodann dürften auch unsere Scholeo

in den ohn.n Classen der Gyujiiasien, wenn fnan das jetzige Msft

ihrer Keanluisse iu ii<;tracht zieiit, uach nicht so vorbereitet ef-
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sclieinen, dalSi man mit NatcAB «olche Uebuii[ren mit ihnen anatelleii

könnt*. Dim Jöng^linge hallen en$i in dt*n li*lx(en Jahren daa

Studium der lateinischen Sprache nach einer zweckmarsigeren Me-

thode und inil lieniilzuiiir befoerer Hilfstitidei lielrL'il)L'[j lernen, dii-

bei oewifis iiiancfi( s in den Elenienlarclassen versäumte raihzu-

hoieii. und bei der obttedier« eUvgft knappen 8lui'denzahl, welche

dem taieiniachen Unterrichte lOfewieeen ist, «ich trewiaa nicht 90

weit f5rderii hdunen, daia man ihnen eine Leistung lumuthen

dfirfte, welche aelbsl an den besten deutschen Gymnasien, wo der

lateinische Unterricht seit langen Jahren in gfutem Gange ist, nicht

überall gefordert wird. Eine genz neue (jenci iilion von Gyniiia-

«iaülen mufs von unten herauf gezogen und eigead^ vorgeübt wer-

den, wenn auf der obersten Stufe mit dem Lateinsprechen etwas

rechtes ausgerichtet werden soll. Wie es noch steht, kann ich

den oben bereits im allgemeinen ausgesprochenen Rath nicht nach-

drdcklich genug widerholen, dafs man i^orerst recht ffeifstge

Schreibe-Uebungen vornehmen und damit .scharfe Beurlln i-

lungen verbinden möge, einmal um die Gymnasiasten überhaupt

auf ihrem Slandpuncte zu einem gründiichen und wahrhuft bil-

denden Verstehen der lateinischen Sprache Eu fördern, und dann

damit insbemmdere denen, welche weiterhin auf der Universitit

sieh dem Studium der Philologie zuwenden, di«* unerquickliche

^'(^lJlvveluJlgkeil mehr zu verlernen als zii erlernen, pr;>part

werde. — Endhch überMhe tnan nicht, dafs nach dem iHsiietioen

Stande des Unterrichtswesens in unseren Landen das Studium der

alten Sprachen nicht in einer solchen Weise betriehen worden, dals

selbst die den lateinischen Unterricht besorgenden Lehrer, die ja

fast alle an den allen Schulen ihre Bildung erhalten haben, die-

jenigen Fähigkeilen besafsen, welche ich als urierlüLs'iche Bedtii-

gunir eines nulen Krfolges in den fraglichen Sprerhöbuniien be-

zeichnet habe. Man m;heint an diesen Schulen, wie es der Gebrauch

der eingeführten mangeih'iften Schulbücher schon vemiulhen läfst,

und die ehrlichen Geständnisse vieler Schulmänner selbst es aufser

Zweifel setzen, nicht Ober eine ganz triviale lateinische Grammatik

hiniui>'r<'gangen und des Glaubens -Kuesen zu sein, wenn man

iiut beaclilun^ der diirin aufirexlenien nii hl einmal immer richlifTen

Kegeln sich eine gehörige copia pucabuiorum atieigae, und daun
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nur frUch darauf ^prtchc und schreibe, so sei man damit ein

gemachter Lateiner. Aus dem bisher gesagten ergibt «ich woi

züf srenflge» dafe wir nach ganz anderen Anforderungen so ver-

fahren haben. Die wenigen jungen Männer aber, denen in den

lelKlen Jahren Gelegenheit geboten worden, einen befaeren Weg
eijizu>clilaoren , haben diese allcrdinp.*« fnit Freuden beiiülzlj tibiT

auch sie befiiubn sich eben in den ersten Sladien desselben uiul

werden »ich erst durch ein mehrere Jahre hindurch forlgesetzlea

Studinm dea Lateiniachen «• befähigen ^ da& sie erforderhcfaen

Falle« dieaen Uebnngen mil Rrfolg voratehen können.

Wien. C. J. Grysar.
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Zweite A b t h e i I ii n ^.

Literarische Anzeigen«

Cornelii Taciti Affrirota in usum $choimrum reco^»

noriC brepiqiie annofntione instrujit Franri»run Ritter^

Wentfalu». Editio III. Honnae, iwf). T. Habic/U ^ /««Jt.

II. und 56, ki. 8. — 5 Sor = 1« kr. CM
C. Com. Taeiti de rila et mortbu» Cn. Julti A</ri~

colae Uber ISacl» krilixch berichiinicin Texte erkliirl von

Fr. Carl Wex. Brauiischweig, Vieweg: und Sohn, 1852.

VI u 8y, kl. 8. — 10 Sgr. = 36 kr. CM.

Zwei gelehrte Bearbeiter des Tacitae, weichen beiden wir grnftere

itrilitieb-exegetiseh« Ausgaben der Werke des groftten Gmhichtschreibers,

dtsio ersleren eine schon widerholte Ausgabe sammilicher Werke, dem lels-

tereo eine jungst erschienenu d<'S AgricolA Yord<inkf>ii , hniten gteicli7.i'ilig

die fTir d n Jugendlichen Geist vor/Hglich bildende Lchensschilderung eines

der edelsten Cli'^rnklere des Altertums, des Agrieola, dureh seinen au.n der

Tiefe jener Z«'it grofsarlig hervorragenden Schwii-gersohn für die Schule

bearbeitet, und zwar der crslere. wie iler Titel brs.jgt (/» usttm tchola-

rum recngnotit ) , nicht l)Iofs mit kur/en exegetischen Anmerkuni^en ver-

sehen, sondern Itin und wider zur Frslslelhiiig t>der selbst zur Nnrhbef-

seruug des in der grofseien Au?«gnl)P gflit-ffrlcn Tf^les auch kritische Er-

örterungen mileinfliefsen laTsrn , Leides in lateinisriu r Spraclie ; letzterer

nach den) Phne der Srliriftstf Iteibearbeitung \on ll.iu|)t und Sauppe ilem

in der gntfseren Äu^galte „ kiilisrh iicricl ii-ien Texte" Mols fjiain-

matisehe und sachliche Krklärungen in tienlsi !i r Spiaclie binzugefü^'t. In

eine eigentliche Schul/iusgabe gehören solrlie kriliscUc l>iscu^sjonen , \\ ie

sie Hilter £W'ar mit möglichster Kürze pegebeii hat, «lo'ii nirlil binein;

aber in seiner Stellung hat er die Ausgabe wol aueb für den ak-alcini-

scben Handgebrauch der Zuhörer einrichten wollen, und .nind solche Tex-

ttabi'sprcchungen zudem nur spärlich gleicbsam als iNachti ag /m der grul.sc-

ren Ausgabe hinfingemiselil, ohne den interpretierenden Gnng der Aiuner-

kuiigen besonders su stören. Den für den ausselili^rsliclien Gyiniiasialge-
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lirAuch mafeftebeodeo Cbarakler hat die Rilter'tcbe Au^be in ihrer gao-

x«>ii Anlagp nicht; auch die karte ^aefatiü ad äoct^ei ttuätotae fMwn

iuiU dinil nicht etwa dazu , die atudierende Jugend mit der Eisentum*

lichlieil des groben Geschichlacbreibera, mit dem VeHialfniste dettellieD

SU seiner Keil oder mit der besonderen Bestimmang und Eigenschaft %or*

liegender vUa oder mit dem spraehlteheo Charakter des SchriftslelierK

einleitend bekannt au machen, wie man solehea in einer eigeotlichcB

Schulausgabe xu finden gewohnt und l»erechtigt ist; sondern sie spricht

sich mit wenigen VVorltn vorzüglich uher die tum TheÜe nacbgebeTserle

Texlcfigestaltnng und über dan Verhältnis dieser Ssvztifm tp^wnidH so

der frühtTcn gröfseren Ausgabe aus. Bei der Kürze dieser praefatio

einer Ausgabe, die doch einmal in scfMM »ckolarum bestimmt ist, haltsn

wir besonders gern einen Adsfall gegen einige, wahrscheinlich Recettsen-

ten, welflie tanqunm harrUli fossores sttam rusticitatem praefene

gestiunt aut iirnn's sui rirus efTuuäunt. vcnnicilpn pes^hen. Teberhaupt

scheint die praepttin auch nach ihr» r s'[h schlichen Kigciischtfl zu urthd-

len , einze'hie Einwirkungen eines nicht Ik'SOthIit«; cunstigen lii sttnies er-

fahren 7.n h'ihetv so namentlich in den Austl:m k(n „lU' rerbfs fi o ii sn-

n l s fi m e r e s / 1 ! n l is htiec aci ipite, "
f«'i nei q ii a c c n n 7 n e bui bura

descrif>cntnim f/uniu in prariim detoria ex snipds .tOns recitantitr

Ha uf sii/uiü ruf Her IS am (or (?f) relice/ilur, iöi (V) remednm

n me datnm habebili». Doch vvas als heiehrende Einleitung in die Lec-

türe des Tacilus überhaupt od<'r dts A^ricoia insbesondere etwa veroiifet

wird, IvaiH) der Lidirer selbst nach dem jrdesmaligen Bedürfniise seiner

Srliider hinzufügen; was von den wenigen kritischen Erurterung'-ii üLfr-

flülsi^ erscheint , kann übergangen werden , wenn der Lehrer selbst seia

entscheidendes LVtheil über den Text iu die Mitte steJlen und jede wsi-

(ere Prüfung desselben abschneiden will. Aber die erkl£rcudeo Aamer-

kuugcn bei Ritter sind ko» uud deullich und empfehlen sich durch die-

jenige Pr8eision , die man gerade für die Schule fordern mufs, hin und

wider ^durch die blofs hinweisende, tu weiterer Forschung anregende Fsf-

SQUg, durch trofTende Interpretation sprachlicher Eigentümlichkeiten im

Ausdrucke des Schriftstellers, durch Aufhellung einzelner duidtler Punets,

durch Beibringung historischen Beweismateriales aus anderen Schrillsi«!-

lero oder durch blorse Hinweisung auf solche, die deu Schülern beksnol

sein können, wobei es keineswegs getadelt werden mag, dafs soweilea

für den Lehrer auf die grofsere Ausgabe oder auf mehr entlegene Sdnift-

•teller hingewiesen wird. Für die Schuier sind viele Cilate aus Bio C
Strahn, Suetonins, Plioiut und Seneea uberflufstg. Wenn man dagegen

wOnschl, manche Stellen, die der Herausgeber unbesprachen gelaben hat,

ebenfalls mit seinen gründlichen und ausgebreiteten KennUnisseo erläutert

tu sehen, so kann diesem Wunsche leicht in einer spateren Ausgabe cot

sproelien werden, es kann aber auch dem Lehrer uud dem Schüler das

in dieser Ausgabe gebotene f8r weitere eigene firkliruog und Foncbnog
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Alf Rtcblschnur dienen und ioi nllgenieiufn gröforre Bfschränkung in er-

klären weniger geUdell werden» ele d«« tiegeuiheil, die Hafsfilienebreiiunir.

Die Ausgabe von Wex empBeblt sieb sogleieb sehr durch eine aus-

ftihrliehe Einleitung ulier die Zeil der Abfafeung und fiber den Inhall des

Werltes mit genauer Dispoeition deitaelben» Slwr deu sehriftslellerisehfD

Charaltter der Lebensbeschreibung, über die io derselben sich aussprechende

Ge^tinnung dw^ Kebriflstellen , wovon in dieser ersten Schrift uns scbou

liedeutsane ZQge eotgegentretsii, an welchen der Junge Leser wahmeboMO

kann, dafs er hier einem Manne itogegnet, und zwar einem Manne voll

Wahrheit und von liefern sittlichen Ernste, der in seinen Reflexionen ein

treues Abbild seines Denkens und Fühlens uns vorführt. Die schöne Ein-

leitung verbreitet sich weiter über des Taritus pjprnr Ansicht von der

Auljgabe des Biographen, des Annalisten und des Hialorikers und hebt als

ein sprechendes Zeugnis seines inneren Adels hervor, dafs er c. 46 die

wahre Verehrung eines groTj^en Todtf>n nur in der Nachahmung seiner Tu-

genden findet. Sie wiirdigt forner die allgomt'ino MtMischcnliehf , die wahre

lltimnntlaf, wie sie in der Krust des cdN.'n IM.Tnn«'s mit .sfiiicni stolzen

llömerninne vereinigt ist, um! spiiclil auf «>ine eben so sehr p»r<'rh*

len Gesrhichfschrcil»er , wie unsere \ orfahren fhrende NN eise Ireliend

aus. (I^Ts IS nur einem Römer von solcher Gesinnung möglich wnr, die

Sillemeiiilieit und die voUslumMchen lugenden einer fremden >'fttion so

anzuerkennen und hervor/.uhelien, wieTacitus in seiner Germania es thut,

d.iis nur ein .solcher einen Arnumus, der dem Kümertttolze »o empflndliche

Wunden geschlagen hatte, in jener Weise verherrlichen kuniile, die jedes

deutsche ilerz ihm gewinnen umU; sie zeigt ihn uns mit seiner unge-

wöhnlichen Charakterstärke in seiner politischen Gesinnung von unbeson-

neneiB Kreiheitsschwindel und politischer Schwärmerei eben so weit ent-

fernt, wie von knechtischer Siervilitit

Wenn die Einleitung bi^ hierher durch eine soldie Gharaktenelch-

nung besonders den jungen Leser mit Begierde erlQMen viursle. einen so

grofoartigeu Charakter und seine Sehöpfdngen xu seiner eigenen Charakter-

bildung naher kennen su lernen, aber auch dem' Lehrer die deutlichsleo

Winke und Weisungen gibt, von welchen Seiten vortnglich er bei der

Lecture seiner unverginglichen Werke die ersiblten Thatsachen und daran

gekn8pften RHrachlungen dem Jungtinge voraufuhren ba1»e, so ist der

nachfolgende Theit derselben über die Sprache des Tacilus besonders be-

leiirend und namentlich für die sprachliche- Erklärung des Tacilus wol xu

beachten, damit nicht der Lehrer, anstatt auf die hohe Vollendung der

Taciteischen Sprache in ihrer ganxen, der Gedankenschwere enlnprecben*

deil Eemhafligkeil aufmerksam zu machen und den Jüngling mit Bfg i«le-

rung zu derselben zu » rhehen, \ie!ni( J)r immer darauf hinweise wie der-

selbe als Schriftsteller der sinkenden l.atinitäl in Ausdruck und Verbin-

dung von der Ciceronischtiu Reinheit und Strenge abweiche. Wenn il W*

das manchen wol üehr befrenidciKle Lrlheil ausspricht, in Tacitus habe

die lateinische iiprache eiueu liohepuuct der Vollendung erreicht, den »ie
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or ihm nicht wraioheo konnto UDd nmb ihm b«i kmmm ihrer MirUI-

«telter viller amicbi hat, Mwird damit der anerfcamileo MwlergiHiglkel^

einee Cicero ffir alilwliaehe ProduetiontD keiaeawcfi ra nahe getrdea.

Diese Norm ist Cieero und wird tileero bleiheo« Wae vod dieier Nerv

ahweiehl, das ist nicht mehr golden» das ist niehl raibaam naebinshmea,

lufflal wemi der lu bildende SiUiet nioht aoeh an Ideen» an Tiefe, an Orist

•in Tacllos ist. Bs würde daraus nur ein buntscheokigee roanieriertsf Wesse

entstehen. Aber ganz anders mub sich das üriheil geetailen, wenn mm
den inneren geistigen Gehalt, die Priselie der Anschauungen, die Tiefe der

Empfindungen ins Auge fafst und dann nach der Kunst des Schriftstellen

fragt, diesoii Gedanken, diesen Empftiidungen den entsprechenden, be-

letchneadsten Ausdruck zu verleihen. Nach diesem Mafsstabe gesteigerter

AnspfHche steht Tacitus hoch ütier Cicoro. D.tum ist Cicero neben Tacitu.«

nicht , ^^'ie man ehedem in den commetUatiouiöiis de r/r/// et senili

linguae Latinne aetate meinte, der vollendete iVlaun neben dem schwacher

weniriiMen Greii>e, sondern der ringende, strebende Jüngling neben litm

gereiften Manne. Des ersteren mnhevolle«s liingeu trSf^l I'ht frst sfiiie

Fruchte. Ohne Cicero giibe es keinen Tacitus. Sclion duvse Vcrgleichutig

des Tacitus und des Cicero und die nachfolgende Zeictuiung der Zeil un-

seres (Jeschichtschreibers im Verhältnisse /u der in die Nation und in ihre

Sprache gedrungenen griechischen Bildunjr, von der zu Cic<Mo'.s Zeil noch

der römische NalionaUtolz unberijhrt und uaaifhaiigig crsclu humi wollte,

dann die genatiere Charakterisierung der Sprich« des Taeitus lafst dit^e

kleine Ausgabe des Agi icola für jeden studierenden Jüngling sehr wünsctieus-

Werth, für den Lehrer fast unentbehrlich erscheinen.

An die Einleitung sehliefsen sich sehr zweckmafsig ubersichtliclie

j^eitbestimmungeo* ans der Leliensbeschreibung an, welchen paswod

aueh die Beseiehiiuug der betreffenden Capitel jedesmai Iiitie beigefügt

werden können; femer eine Oebersicht der frOheren Zuge der Römer nach

Britannien und der Todestage der Kaiser» alles recht nSliliebe Zngsbsn.

Auch zwei krilische Fragen hat H. W., om die fortlaufende Erkliruog da

dureh nicht su stören, in der Einleitung behandelt, nimlieh die ihm nöihig

scheinende Omslellung von e. II nnd der HilAe des \%, Capilels bis lo

den Worten UMirtrti Pineuntur in e, 13 hinein hinter die Worte «bmAmi

tiT MentkaU, weil der Schriftsteller mit den Worten iiß9t Brttmml cte.

e, 13 von dem Lande au den Bewohnern ubergeht, über diese alier bisr

onr eine gant kurze Bemeriidng folgt, während schon zu Anlhng fCO

0. tt mehreres ober die Bewohner benchCot wird , was dort an ongikö-

rigem Orte swischen die Geographie des i^audes und die Bemerkuagen ober

das Klima eingeschaltet erscheine. Die einzelnen Abschnitte sollen dcB'

nach von 10 an so auf einander folgen: BrUmmku tiium pojntlot-

que — teiut im tw, CoeUtm creöris imbribus — avaritiam. Ipii

BrUanaä — nondum tU iertiani. Ceterum ßrUanniam — unittni

tinaintur. Igittir primus omnium Romanorum D. Julius etc. 5o setir

sieb übrigens diese Anordnung durch itu« Genauigkeit beim ersten Aai»lick
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empli-lilt, so ist sie doi ii crslcns wegen der cntgegenslehendeil Ikbcreiii-

stinimung Uer Queiien bedenklich ; dann ist schwer anzunehmen, dafs ei«

90 bedeutendes Vorsehen der Absrhrt iher , welches II. W. anoioHnl, ohM
aaffallendere ijlöruiig des /u>amnieui>angos gehlieljen sei. Auch kann man
den Uebergang von der Gest Alt und Lage des Landes zu der Frage über
die ersten Bewohucr

, indigeme an (ideecli. an sich iiicht iin[)n<?'sen(i fin-

den, und Uafs der Sehriristeller bei einem solcheo Incidenzpunrt*' der

Lebensbeschreibung eines römischen Feldherr ii von den
Eigentömlicbkeiien der Einwohnei IkUanniens zu den klimnlischen Ver-

lOUtakBeB md dMProducten übergehl, ein Tadel darüber kann nur elwai
^moht mi gaiwuugin ertehttiDem Eüdlich würde in der tn uen Anord-

Bmg die ÜMBerkiiog ipst Brihami — nondim ut serciant uniuittelbaf

lF*r CHtrmm BHtmmUßm eiC, voob weniger streng passend erscheinen. —
b 33 wOl iL W. statt VIIL MMf 0U kmtetton VU. oder Xtll., beides

oln« sieben BegrSoduog: Agrieela sprieiil io der Attrede «n die Soldaten

voo s einen VerhiMniite su ihnen, »eguf m miUtmn, neque 90$ tMa
poenmiM, kenn eise niohl ngen XHU mmu nt, nif Besiebnng enf des

L 73, wo PetUiiis Geriaiis mit dem Hewe in Britannien enkem; m mam
aber beliebt eicb gani riehtig auf das labr seiner Ankunft beim Heera,

sieht mit übertriebener Oenanigkeit (Vii.) auf den Anlktag der Feklsaget

mmaa Um aMUe var$i bHhm rntttOM. Weitere krititebe Bespre-

ehangen wellen aneb wir bter fenneideni nur über die Yielbeeproehene

Stelle in e. 1, 0t muie narrmtHr^ mtki 9itam ä^uneit k^mMt Min
ipKf f^Oi, quam mm p€ii9$m Umuatmrm (mi cursatmrut^Puit^'
ianut) ttm iOiWt H UifBita tirtutihut immra, welebe H. W. in eemcn
Aaegaben ganz neu so gestaltet bat, „ptam nm peiittem^ mauamnu,
nm Maeta tt UiftM virfutlbut itmpva.* mochte ieb gern meine
Ansicht mit kurzer Begründung dahin aussprechen, A^h mir die Aenderung

von U. Ritler, inctinaiurus Um »aeva etc,, am meisten für sich zu haben

scheint, so wenig man hier mit Gewissheit irgend etwas als das richtige

wird aufzustellen wn^Jien. Die von Wex pewählle Verbindung mit hinzu-

«udenkciidem sfmt ist malt und {ic^nclu un 1 ni^ht wol imsiMcni Tacitus

tuiuschreibeu ; dann läfst die i:)rkldruug von „tjuatn mm petissern. incii-

ioturus,^ ,,WLMiii h Ii mit lu'schuldi»ungen und Aii^riiren gegen einen ent-

ficülafeum liLi V!>i Ii eleu wollte, dann bedürRe es solcher Itill« nicht,^ uoth-

wendifT amiLlanen, dafs Tacitus wirklich die Erlaubnis zur Herausgabe der

W/0 Xgricolae uachgesuchl und erhalten habe: aber in derhiisti i^- wor-

denen Zeil bedurfte er doch einer solchen gewiss uichl uml würde darauf

tum suera tempora nicht passen; in der früheren Zeit wurde er sie nicht

erhalten Ii ii»en. liben deshalb glaube ich der Erklärung von Hilter bei-

stinuuen zu uiüfsen, (junm uou peli^ise/n, „die ich nicht hätte nachsuchen

miigen,* in der Voraus^iichl. dals ich sie nicht würde erhallen haben, sc.

imtursaturut i, e. offknsurus tum »aem- tempora ^ nämlich unter

IHNUitian. Aueb kann quam nm petiuem schwerlich in dem Sinne von

gua UM opM fnUut geietai lein. Andere Krkl2rung«verMicbe für incu-

Sailiohrift fttr ii« S»tcTr. OjiHa. USti X. IMt. 53
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saturm, vou Hovgfi, Beitenbtrger u. a., wollen ebM to weuig getulgco.

BtfOlor und Pral. HuUer Miobt iil leincr bei Killer und Wex iiichl erwaliD-

len PrograminabtmihlluriK ,»Oeber C. Corn. TacilttS Vorrflde zu Agricola,"

Müiicheo, alte« Oyiunasiiim, 1849, den Zusninmonbaog vom Scblufse des >

1. Oapilels mit dem übrigen Inhalte iK-sselben, ferner mil dem 2. uud

3. Capilel nachzuweisen und veilheidigl rbenfAlU incusaturus als dea

genuinen Text der valikanischen Uandüchrifton , erklärt aber da« feniu

BpUS fuit als eine Bitte des Tacitus um .Nachsn-h! bei tient IfseinJen Vw-

blicum, um die er iiiclU geheftn haben würde, itiClisaiurus, i. f. si esset

incusaturus tum saem - tempora. Diese fjm/, eigenluiuliche Auffafsutig;

hal sehon gefreii sieh die olTeubaro Cmiehii -keil der ßrklarung vou rmi&

$pU9 fuit, weshfilb wir hier anf \\h% \v( i[cro »ichl eiuzuj,'ehen hraucluii.

Wir gehen über iu den I^rklüruiigen von Wex und fnui n uns, die

Wahl des zu erklärenden vSiniTes eltcnsowol wie die yaiue Haltung und

Färb'Mig des ('.omiuentaixis als Ireilend und beUiircnd loben 7.u köuueiit

diese« Lob durch lielegsteilen zu begriindeu , w ürde zu vimi fübrefif der

Leser möge ilarch Leclürc der so passend und reich auKgcstalleteu Schnfl

selbst sich überzeu^'en ; dessenungeachtet kann ich nicht umhin 7U Ije-

juirikcii. daf-s für den Leser des Tacilus vieles <-in sich /u vw.t und LrcU

o auseinandergcsclzt, mauchcs auch erklärt worden ist, d.uj kaum einer An-

deutung oder einer Frage zum Winke für die weitere Behandhing zwischen Leh-

rer «ud Schüler Murfte. So ist gleich die ErUinitig de« enden WorleacAirv-

rum IU wddaafliif hmr waren hoohetene k«n« Andeutangvn über die ct&ri

«Dd elariuimi piri desGioero ran Ontwaehiedt von dicnn c4w:U virii d«i

Taoitii» paMeod geweeeo, and über deo fJnterteliied m fii€$a und m
§uta$ Murlte es kaua einer Frage. Billei' hat beidee dea Leetr dei

TacilQS Stt e^klSren ISr uherflfifeig gehalten. ^ Dai Wort Uieurima «r*

kürt H. W.: «unsere Zeit ist gleiehgiltig gegen die seinonl» Die Oai>

iohraibung von omiiii in ««ffmM futdem nmßmrmw omtmm eü*
md die daran geknüpfle firklining ist gana lUerftfiraig; treffend nnd

aveokmalaig dagegen die firklürung von »ftrlT ae mpergruM estf dncek

•iegen und äJierwtnUen) Piwimui ntßupmimm^ mpefff^täUmr
9iemm. Pie BrkNirung von recUm dorob phj|oiio|ibieehe BngrilMieitiai*

mungen und aoslQhrliobe Vergieiebung von Steilen, niehl nur ans TaeKm
und Cicero, sondern aus Nepoe und »eaaoelheiies, iaC viel tm breit Auek
sind zu viele VergkichnngsateUen sUIrt und an bequem afefgodruofcl ans

Schriften, die deic User gaui nahe sind, s. B. ISr ptwMmm, wo dcsi

Schüler nur durHe angedeutet werden, die Stelle aus e. ^ und aiv

SaWtst. Jugmh. c. H4 selbst zu suchen. Ebeugo \%\ niiyte «• «fvrt*
zu uiusländlich erklärt für die Schule; ganz hinreichend und SUM IkeUs

mehr als hinreichend sind viele Erklärungen fOr dae Privatxlndium einef

Schülers, der aller Hilfe d. s Lehrers entbehrt, so nam. nl lieh die unmittel-

bar folgenffe von sine gntiia auf amhUlone. Treffeuder und praciser sind

raei'ileus die (Voten von Ritter, so z B. von Ignoranttam recti, von

nutn in apem c 1 und c 3a« von cmiU^ oe /fer^ e. 2, von itf
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Um 4UnHm e. 3> wobai» wtoii die angefOhrtti SIellaii ttr iMhiteligimpt

te Taoiteitelieii AoMirttckat dienwi soUeo , «neb 9im «riil£r«iHle BoiiMr^

kvngau dem ungewöholichen dixerim gemacht werden konnle, turVergl«i>*

chaog des oft unaithängigeo GonjuncUvs afjßrmmerim. Die Erwähnung

der Leseart teneciuiis ( Valic.) in c. 4 bei priorit »ertitutis ist w «iacff

Schulausgabe gaux uberflülsig ; dagegen könnte c 4 der Schuler passMid

auf die drei Namen QuiU9 (oder Smatm) JHUat A0Nc9ta mit voBigMl

Worten tnfinerksaa gemacht werden.

Im ganzen genommen sind beide Ausgaben empfehlenswerth, wenn«

gleich jede derselben für die Schuir noch einiges zu wünschen läfst. Vi«|-

leicht durfte der geringe Prois manche junge Leaer d«i XacUuf Teraniaa*

aen. Leide zu seiner Voi In ! eitung zu benutzen.

Wenn Ii. Kitt< i fiu den Fall, dafs seine Ausgabe dejs Agricoia sich

der Billigung von Seiten der Schuir erfn ueu sollte, eine ähnliche Bear«

beiluiig der Genmmia und dei> äialogus de orutonbus vers|iricht, so

zwüitle ich sehr, oh es überhaupt im Interesse der Schuie geiegen aei«

den dUilogui zu ihrer üehauUiuitg beub«iiel zu sehen.

Wien. AI. CapeUmann.
* *

Homerts Werke. Prosaisch übersetzt von J. St. Z a u p e r.

Prag, Calve. kl. 8. Ilias. Dritte verbefserte Auflage. 1852.

t Bde. S II. GM. ^ Odyssee. Zwgjle Auflage. 2 fide.

184a. 2 IL CM.

*) So vielfache Anfechtungen, mit leichleaa und grobem Wurfgeschola,

«US verschiedeoeaa Heerlager, besonders in neuerer Zeit, das Studium des

griechischen und römisch eo Altertums zu erleiden hattOi baftet

doch in den Kenncm und Beförderern einer durchgreifenden Bildung uner*

schultert die Ceberzeugung fest, dafs in diesen «hrwürdigen Ueberresten uns

ein reicher Schatz von Belehrungen über die wichtigsten Gegenstände der Er-

kenntnis, über die heilsamsten Grundsätze des Lebens, über die erprohle-

sten Mittel zur Erwerbung eines edeln und festen Charakters und eine

Richtschnur in Beur!hei!inii< und Aneignung der irdischen Güter, der sitt-

lichen Vorzüge, der ge.^i llx liifllichen Zwecke, aber auch der mensciilichen

Beziehung«'n zum gotllirln u und rwigen aufij* wahrt sei , wie sie in sol-

cher krafl und Schönheit, lu so vollendeter Form und Angemefsenheit des

Ausdruckes nicht leicht wo anders autzuünden sind. Dieses Studium ist

von den erleuchtetsten Geistern der Wifsenschaft zu aller Zeit als die ent-

sprecbendslü Vorschule echter Humanität , als die liebenswürdigste Ein-

gaugshalle in die weiten lläume höherer Wifsenschaft, zu welcher die

Obgleich Kef. über die obige Bearbeitung der beiden Homerischen
Epopöen bereits aoderwaHs ein Drtbeil abgegeben hat, so glaubte

• er docb für die Beaprecbung derselben auch in dicaer Zeitsehrifl,

die vorzugsw'eise den Heiricli vcrlrill, für den das Studium des
Homer von besonderer Hedeuiuug iat» ein beacbeidenea l^latachen in

Anspruch nehmen zu dütten.
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Mcnsoliheit im Laufe d«'r /eil sich aufeosrhwiinßon hat, lictraciUct wor-

den. An diesen QuelKii sehärflon ihr >|nl)( ii<lr> Auge , aus ihnen slärklen

ihre TuchUgkeit die folgemleu Jahrliuiukrle , die lirild »>f»iio Bahnm be-

schnllen , das Erbgut der Vorgänger n)it neuen rrfiiiduu^t n und Kiinslco

bereicherlen. Der segensvoUe Auf- und Umschwung der uierisrhlieiHichtfn

Bridung durch d:ts auch von di-n weisen Hpidpn vorhereilcte r.hristenluni

ist zum gütiii Thcilü vor» ilen scharfen Denkern, glHnKi-iuicn lU duern, WL*i-

seu üc«€tzgebern und Musterkunslicru der Kirche, welche aus den Schu*

Im der Alleo bervorgiengen , bewerkstdligl worden. Von dieser Auer-

kmung war du ganse ebritlll^ Mittel aller dorebdruiigen, und iQit

welfliiep Beiurrlicbkeil besehaftigle siek dieaei »il den SamoMla , Anfbe-

wabreo aod Abschreiben ihrer SobriAen «nd rettete ao die wiehtigslea

dertelbeo löt der drahenden VemiehUiDg bia auf anaere Tage. Bodlieh

hat auch die geaaminte Bildang der Neaseit eben dieas 8Iii4Im n ib*

rer bavptaaeblidiaten Onterlage; und in der fleifaigoi Rfiokkebr tu ibaeo

liegt die Bfirgaebaft, dab wir allnfhlieh von den hibliebMi Aitfwjlehfeo

und beilloaen Verirrangen der modernen Collor una wider boMen werden.

Wae I9r den geialigen Porlaehritt jederieit daa «Buch der Mcher,*

die BU>eI| gewesen lat und aein wird, daa gallen dem vorebrifftltcheD AI*

tertume jene beiden heroincben GesSnge^ welche uns unter dem gefeierten

Ifaincn des «püiilicheirOu 17905» erhalten sind, die llias und die Odjraaee*

Dafs sie aber in dieser Werthschätzung sich foriwährciul bei den gebifde>

tea Nationen behaupteten, dafär saugt schon diegrofse Anxahl der Ueber«

aelxungen in alle Sprachen von Europa, die ihnen su tbeile geworden sind.

Keine Literatur ist aber in dieser Beziehung so überreich und vollkomwen,

als die deutsche, die nach Goethe's Ausspruch «der Dohiietsch und die Ver-

miltieriu der NVellliler.ttur* ist. Mit gerechtem Slolzc darf der Heulsche

die Namen \oU, Stoiber^, Wiedasch*) nennen, ohne den Versuclien Hfir-

ger's, Weinzierl's und Sehwenk's die viadienle ßeachtung zu entziel)eo.

Hiezu kommen erst nLiieriit-h die kuiishollen iSaciibÜdungen von A. L. W*

J&cob (Berlin 1844 und 1856) und von II. Monje (Fiankf. a/M. iS^6).

in der Tliaf rüiin'rid crst lienit oft das treuherzige , erbt tieutsche

Bestreben, sich dem ehrwünligen Ori^iinale, dem aheihgen but lie des al-

len Ucllas» nicht blulls in iiihalt und Torrn, sondern auch im Versiuafse

und Rhythmus, ja selbst in Wort und Tou mit aller nur möglichen Ge-

nauigkeit aniuschllefsen , wozu freilich vor allen anderen Sprachen (wir

weisen auf die fransösische, italienische, spanische und seibat die englieebe

hin, denen sammtUch der Hexameter eine Cnmoglichkeit ist**), die

•) Von diesem erschien eben jetzt (I8;V2) die zweite ganz umgearbci-
tele «Ausgabe der llias und der Odyssee (di' se mit kurzer Vorrede),

im Versmafse d«r Urschrift,» in 2 el<$gahleii ^Cibtnets-) Bünden mit

Goldschnitt. Stuttgart, bei Metzler. ~ 3 Tldr. 5 fl. 24 kr. CM.
**) Im tniiiischen wurden allerdings vereinzelte Versuche, das heroische

Versmafis der Alten ur4chzubilden, gemacht, die alier so unghicklieh

ausseien, dafa man die 8aehe alsliakl wider aufgab, und selbst l*epe

tu aebier Uebeiietznng des Hemer den gereimleu Jamboa wiblle.
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dl ulsclie als vor2u^«;wpi^e befäliigt sich rrwiesen hat. PennüLh i.sl um Iii

EU leugnen, daTs auch sie — da ihr Versbau auf dem Accetite und nicht,

wie jener der beiden altcla^sischen , auf der Sylbenqunnliläl beruht —
beim Verf»inilsi imhls mehr vermöge, als diesen Muttersprachen rütmi-

lich nachzu.slrehiii , da auch sie dieselben ganzlich su erreichen aufser

»lande ist. Selbst in den genannten üeberselzungen ßnden sich wunder-

liche Trennungen de« nach dem deutschen Sprachhane zusammengehörigen,

jülxttkuhne Worlversetzuugeu, gewagte >achahHiungcn hellenischer Salzbil-

dmgeD, welche dem Genius der modernen Sprachen, zumal der deutschen,

gar 10 sehr widerstreben, so dar« nicht s«ltM aelbat die gelungensten

nMlriaeiMa Oebenetoungeo mt dnreh das iManunaahalleii mki «fewii Ori-

giaaltaxia völlig verstSndlieh werden.

DitM Uebdlaiinde, gegründet ubarfaaupt io deo Scbwierigkeiteo das

DalriaelMii Oabertrageaa aus einer Sprache in die andcfe, Inahoaendera

aber ana einer alldaaaiachan in eine moderne , b&nnen awar dem wol'

wrdiaoteo Diebfteraebnittcke obiger Debenetier anob nicht daa Itleinsle

BIftIteben entwinden, da sie namentlich filr den Renner der Originale too

grobem Werte bleiben, aind aber doeb von aolctier Ar(, dab sie deiyeoigen

Lesern, welche der fcbwieiigea Originale nicht toUkemmen mächtig tind,

minder verstMlieb und genielebar bleiben, Eommen YoHends wie bei

dem noch immer «naberfroltenen Vor» (in den ilteren Ansgaben)' Ortho-

graphiscfae Neuerungen und eine ttogewöbnliche Schreibart der Eigennamen,

die schon Ueblenberg's nicht ungegrundeten, 'wenn, auch alliu acharfen

Tadel zur folge hatten *) , und einen grofaen Tboil der ZeÜgcnoften tu

des kühnen Sprachkünsllera Uterariaehen Gegnern machten, hinzu, so wer-

den dieselben insbesondere die Jugend und sonstige wil'shcgierige Dilet-

tanten, aber auch den twar in früheren Jahren mit gelehrten Studien be-

kannt gewordenen, aber durch spätere Lebensverhältnisse denselben wider

entfremdeten Leserkreis von dieser so erwunschlichen Leeiure gleich von

TOmhinein eher abschrecken als hinziehen und befriedigen.

Wirkheh riefen diese immer fühlbareren fehcIstHitJo den Gedanken

an ( eherHcizungen in einem der deutschen Sprache mehr zusagenden und

cigenluml irhc!) V ersmTrsfl hervor, uamlich dem jambischen. Leider eulfcrnte

ilicses wolgemcinte Bestreben noch mehr von dem (iii^'inale, statl dem-

sellttMi näher zu bringen, und gab zur (jcI uiI liti rarisrher Curiosa den

Aui.ils. Man denke th die Proben der llias von dem sonst so wackeren

Hürger **), und lie gereimte üebertragung Kyth's , anderer zu ge-

schweigcn. Jener uiwn i)e7eichnete Leserkreis . dem es hauplsächtich auf

ein schnelles Erfafscn und doch richtiges Verstehen des Originals ankommt,

bedarf etwas anderes. Dießem wud i^uvcriaisig eine möglich Ireueale

*) S. Liebtenberg's ermischte Schriften. GottIngen, Dielerich. 1844.
Bd. 4. S. 243 AT. «Geber die fronutttialion der Schoiwe des alten

Grieclienlands, verglichen mit der PTonuDliatioD ihrer neueren ürä-
der an der Elbe."

**) Bürgers sümuiUicbe Werke. Güttingen, Uielericb. Ib44. 4 Bde.
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(Ifhorsrt^iinsr in schlichter, körniger, tonreicber, poetischer Prosa die

willkommcnNle sein; mv wird weg^n ihrer dichterischen, oft melrischen Le-

bendigkeit dem hbherpfbildelen vieUaitigcn Uenufs gcwfihren und sogar

(i<>iji gelehrten Sprachonkenner wegen ihren Annpruchs, mit dem Origit»ale

in Naturwricbsigkeit zu wetteifern, auziehtinden Stoff zur Vergldohung

darbieten.

Eine solelia Uebenetaimg su liefero verkohlte echi» m fiMle des

Torigefi I«hrlittiideri8, im leililler der mit SiegcskraM »Hee tertwiheaJe«

aeirtii Clusiiker Deoteobiiodi, ein lOMt nipbt bekanaler, dottb tebo«

eoethe (XXVII, 4S6) geaannler Miweafreund, ii IIb er in seiner Behriftt

«Homer"« Hkde^* UIpzig, »jek, litt «. 1773, S Bde., 8, die tww lor

jene Zeit aoerkennenswertbes liefert», aber bei den naohffslgenden Perl-

tohrttten der AllerCiiBiekmde eowol , ab beseiiden dee deutsches 8praeb*

ausdnieltea «eitdem in anverdirole VergefiRoMt gerielh. Um ae erfreu«*

lieber iat e«, daTa nenerlieli in Oeeierreieh selbct ein Ulann , desaen NaaM

titt Ojninaaiallehrer nod ala glüefclieher Meger eeliCer OeaetnuaebabiMmg

allarorta ond ftber die Greosen des Vatertandea binaiia von guten Klange

iat, diesen firachlbaren Gedanken wider aufgriff und aolart eine derM Ver>

deotsahung beider Epopöen Hoiner's an's liebt etelllo. Oer vor einem

Jabre erst (30. Deebr. 1850) in einem Alter von 67 Jahren zu Pilsen in

Böhmen verstorbene Fror, und Director des dortigen Gymnasiums J. St

Xauper liefi schon t826 und 1827 seine llias und Odyssee (letztere mit

einer Vorrede) in Prag bei Calve in 4 Octavbändcben erscheinen, die spä-

ter 1840 und 184t eine zweite «verbefspite** Auflage erhielten, Ehen jetzt

a!>pr ( lsr)J) lieferte die Verlagsliandlung, nach „genauer f>ijrrhsichl eines

Philoloizcn,*' eine drille verbc^-^erfe Anllngc in gleirhem Kormal«, und

rwar vorerst die Uiaai, während sie von der Odyssee noch die aweite ver-

sendet

Die sonderbar schon in der zweiten Aulkge wegg'>lar^ene Vorrede

der ersten gibt einige Mitthetlungen über die Entstehung des Buches,

welche hier wider in l^i iiiiict ung z« bringen nicht ohne Nutzen sein durfte.

erfahren nämlich, dafs das Erscheinen cintr guten prosaischen leber-

aetzung der beiden grofsen Gedichte Homer's mit zu den Liebiingswun-

alNn dee Altmeiatera Soellie gehörte, und dnb elben dieaer «aeerem Hm.

Torf» an einem aalohen Ontemebaan den eralen Anatob, aber aneli di«

i&nlemdale Mitwirkung verlieben bat Der Hr» Verf. sagt nämlieb &. 9i

«Wideraprueb und Zuapraeb bewegen miok, mit kuiten Worten Veranlaf-

sung des Culernehmens, Zweck und Form meiner (Jeberselzung, wie mög-
lich, zu entschuldigen. Goethe läJat sieb im Divan (Werke. Cotta, lä40f
Bd. 4, S. 322) so vernehmen:

«Es gibt dreierlei Arten Oebersetzungen : die erste macht uns io

nnaetm eigenen Sinne mit dem Auslande bekannt; eine schlicht prosaiseho

iat bieau die Iwale. Denn indem die Prosa alle Eigentümlichkeiten einer

jfdf'n Dtrhtuns völl?? nunifl>t . unil selbst den poelisrhen Enthusiasmus
auf eine allgemeine SVarscrebcnc niederzieht, so leistet »ie fiir den An lang

den grdCilen Dienst, weil sie uns mit dem fremden vortrefflichen mitteu

in maerer nationeHeo HSusliebkeit, in unserai genelnen Leben ttbeiraicbl
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«fMl ohoe ilafii wir es wifeen, wie um geschiehl, eine böbtre flUoMBuiig

PrteilMfuI, walirliifl erbaut*

Proben einer solchen Debersetsimg <dee Ossian) bat Goethe telbel

ia aeioeiD Wertber uns hioteriafsen.

Ferner lo teineiii Leben (Cotta, Bü. 23, S. 55) sagt der Dichter:

«ShnliPspeare pro>?ni-^nh üt)erselzt, pr«<f durch WiclatuI , dann durch
Eschenbur^, konnte als lmiiu ailgeroein vcrstaiiiliiche und jedem Leser gc
mäfse l^eclüro sich sdwell verbreiten und grorsc NVirkuiig hervorbiiugtMi.

lob ebra öt>n Rbylbmoa wie den Reim, wodurch Poesie erat sur Poesie
wird; aber das eigentlich tief und grundlich wirks.ime. das wahrhaft aus-
bildende und fördernde ist dasjeiHL'»', vv is vom Diciiter ühri;? Meihl, wona
er in Prosa übersetzt wird. Dann bleibt der reine voUkunuiaiio Gehalt;

den OOS -ein blendendes Aeufoere oft, wenn er fshlt, vorsu«|Hegeln wetfli^

und wenn er gegenwärtig ist, verdeckt, leb hatte dabt r mm Aofiing ju<

gendlichcr BiKlung prosnisclie l'cl» [ m ! /utifren für vortlnUli tfler , als die

poetischen; denn es iäfst sich beuurken, dafs Knaben, denen ja doch al-

les lum Scherze dienen mufs, sich am Schall der Worte ^ am Kall der
Kylben ergelaen, und durch eine Art von parodistischeni Itluthwilien dko
tiefen Gebalt des edelsten Werkes zerstören. Deshalb gebe ich zu brden- "

ken, ob nicht zunärhst eine prosaische L'ebersel/.iing des Homer zu über-
nehmen wäre; aber freilich rotifstc sie ,der 8lufe würdig sein, auf der
iioh die deolsehe Litemlor gegenwürlig lieflndet. leb dbwiallie dleli und
ditö vorges.i^'te uiisM'en wurdigHi Pädagogen tur Relrachtung, denen aus-

gebreitete kiiiabrung hierüber nm besten zu Gebote sif Ii» . . . Fih tlie

Menge, auf die gewirkt werden soll, bleibt eine schlulite ( < Iterlragung

iniuicr die beste. Jene kritischen l'ebersetzuugon , die mit dem Original

welleifbiti, dienen eigenlliob Bar sur Dnlerbaltung der Gelehrten unter

In diesen die Sache eiochA|ifMiden Grundsätzen durch eigenen ün-
terricht vielfältig besl;itk!, und neuerdings flurcb den (ioetlte'srhen Aus-

zug der llias in aKunsl ujid Allerlhum* auf^'in;^!, nahm ich die bald

versuchte, bald unterl<iisene Arbeit wider vor, übersel/Je, um der schein-

bar leichten prosaischen tJebenietzong werlb su sein, die ersten Gesänge
zugleich metrisch, und le^le, schon Hiit einem grof<!eti Theile der Ibas

fertig, bf'itff, mfgefor'lert, Ooelho zur gefälligen Hinsicht vor, halte auch
das Gluck, über das ganze tjuteruchmen viel Ichrri'icbes von ihm im Ge-
spräche tu erfahren; so dafs ich endlich nur eine brioflichfl AeuCseruug
drsselben noch an die angeführten Stellen reihe, die ich als Resultat «ei-

ner <'0.«;intiiiiir^ über prosaische Verdeutschung, liesonders in Bexug auf
üomcr, i\nu .Sübiuls gelte:

«Die prosaische Uebersetzung betrachte ich als eiu sehr fruchtbare«

Oulernehmen. Es ist mir dabei eiue Einsicht gekommen, über die ich «r«

*) Für diejenigen, welche auch b^im Genutse eines Gedichtes den Gang
dfeselben mit deutlieheffl Be^irufiilseio aufsufaf^eu wünschen, bat
Goeihe in diesem Auszüge <ler llias namentlich den l^hrcrn eine
T^ illkommctie Heiliilfe tl.n grlioliMi. Hei der f'orf «set^'Utia des Auszuges
fiir die Odyssee liernühfc sich /itip^'r seih^tardi;; , itn (leiste seines

AIcisters und Vorbildes 2u verlaincn. Wer die ftliibe nicht scheut,

seinen Homer einmal mit dieser Schulkrueke dorcbziigeben , kann
bei widerlioher Losung dieselbe beiseite legen und dem Schwünge
der Phantasie sich um so sidicror rit f-rlafsen, ]< klareren Ge i ( s

er folgt. Der eingefügte Auszug ist demnach ein Vorzug in Zaupcr 4

prosaischem IJomer
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tUwtn murste. Bei dieser Bebaudluiig wird der aaberordentliche Lal««
nismus des Gcilich('*s iiiffallciid , eine KeusTlifiell

,
Sparsamkoil , Lein.ihe

MargboittuderDar^iieljung, belebt und aurgeschmoizcn durcb ilen lUiylhmus.*

Der dem Verfafser vorschwebende Zweck war hiernach, eine pro»

taisch« Debersetzung zu liefeni, weldie dem rhythmischen Gange de»
Hrxamelers nicht fremd, so Irou als möglich an d^s Dichters Kiiidlichkeil

und kuitsdose L\ati»r sich anschmiegend, selbst die strcnicnn
,
steifen Ke-

geln der GrammAtik und Syntax hin und wider zu vürnadiia[&igen keineu

Amtaml »inmil, unil so Irotnni und unsefauMif wie ans offienen Kinder^
äugen um anschauen rauTs. Hier habe ich gelernt, wia aogar Vofa, Dantidb-
)ands unerreichlor Ueberf-etzerheros , bei aller Treue ungetreu geworden,

wie ihn der Zwang des Verses gar oft zu einer höheren Färbung vertei-

let« Atreh Beiwort odar Tropus, weleba dai Orügiiwl iriobt kennt; wie
aelbat die iiulividuclie Verknüpfung der Ideen ihn aar Perioda, w» kain«
war» wid ihn Varblndimg durch framde Partikel vartoekt'

9o ist as dann niabt bowoI daa Reraranieo Ortbail ab die Auloritfit

•iiiaa ao grolaaii Oiebtai», Ooatba'a, deaaao Haiataracfaaft in poatiiefaaD

Gebiete der Alten und neuen Zeit, sowie im prakliaehan dar Waltkingheil

und des wirklicheo Badurfnisses edlerar Bildung anerkannt ist, Goethe iai

aa, der seines Jungers und Freundes neubelreteno Bahn als eine rubmUabe

arkl&rt; Goaiha ist es, der diesen Homer in poetischer Prosa «vor allem

xuro Anfang jugendlicher Bildung* und «für die Menge, auf die gewirkt

werden soll, als immer die hoste* cmpfrchlt, zumal in dieser neoestcn

Zeit, wo erfahrene Volk^freunde sich l)emiihen, die hnge genug nur der

Schule zugänglichen Erkenntnisse in immer weitere Lebenskreise des deut-

schen Volks- und Hürgertunvs hiniiher/.uU'iten ; Goethe ist es, der unserm

Zaapnr die Fahne voranträgl in die ischnien der narrh allgemeiner, allsei-

tiger Bildung strebenden Verehrer des schönen und nützen, der Lehrer

und Erzieher, endlich und hauptsächlich etfler Frauen und Müller, die

auch von dem Kenisafle des classischeu AlltrUims kosten wollen, weil

dasselbe, namentlich durch sehien Homer, ewig die Probe und Schule des

guten Geschinackci», der tüchtigen Gesinnung, der edleren Sitten und selbst

der häuslichen, und burgeriiohen Tugend bleiben wird.

Es bleibt um noab voo dem Verdienate der Verlagsbandlung za «p>

wibnao, daf« aie iiun Babufe aioar lierlieberaA iwaitan Auflage sehen im

Jahre 1840 den Uro. Verf. vermocfiit bat, aeinen Text noebmals «oaeh deaa

Originale genao dorebKuitebeB, Ltfeken auatafOlleB und Dmekreblar, die

bei des Hrn. Verfa^ Cnirernang vom Orockorte aebwer tu Termeiden wa*

ren, mit Sorgfalt an verbefaem»* ao dab denelbe «in luberlieb und in»

nerileb Yerbetorler Gcatalt* den «Laaem Ton reinem Oeaehmaeke und

Freunden allelagsiseber Dichtung mit Zuveraiebt in die Hand gegeben wef^

den* konnte. Sic fugt gani richtig hinzu: «Wer kennt nicht und bat

Bicbt mit hohem Vergnügen schon in Trüberer Zeit prosaiaobe Oebeitelsuo-

gen des Ossian, des Tasso, der Sakuntala gelesen?^

Endlich die dritte Auflage bcvorwortet die Verlagshandlung mit fol»

gendcn dankwürdigen Vi'orten: «Ehe noch die Vorbereitungen tu dieser

dritten Auflage begonnen wurden, starb der Ilr. Verf., und in seinem Nach-

lal^ (and sich leider aUch nicht die kleinste Moüa, die bei dem neuen
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Abdrucke hatte benutzt werden können. Ls gelang jedoch der Verlag»-

handtung, einen Philologen zu gewinnen, der sieb der Mühe einer genauen

Durchsicht unterzog. Vorzogsweiae wurde dabei der Oeeicbtsponel fest-

gehalten, nur da ttt iodern, wo biabar der cigenilicbe Sinn dea Originale

niebt gani enreiebt tehiaii. Die Amabl dieacr Stellen iat awar nicht aebr

bedeateod , doefa dSrfte diaaea Boeb an inoaram Werlba dnrah dia«e Re«

TiaiOD nicht unbedeutend gewonnen.haben, so dafa jetxt jenen Ziel, wel-

cbea der TOrewigle Hr. Verf. anatreble, wol näher geruckt iai. — Nach

Beendigung dieser neuen Auflage wird eine Sammlung von Anmerkungen

aowol in apraehltcher ala^aueh allgemein wifaenschafllicher Richlung dem

Draoka ubergeben, und der Varlegsr glaubt durch diese Erleichterung dea

StudittQia der lllaa aowol ala der Odyiaea emem Wunsche mancher Be-

aitser der fkruheren Auflagen dieses Buches enCgegeniukonmen.* Hinzu-

kommen wird hoffentlich auch die Vorrede zur ersten Auflage der Odya-

aea» aus der wir oben einige der wichtigsten Stellen mitgetheilt.

Ea verlautet, dab die Freunde unserea trefflichen Homeriden mit

dem Oedankan umgeben, aeine beacheidena Grabalätte in Pilaen mit einem

Denkmale to bezeichnen. Wire ea nicht in jeder Beziehung angemeraener,

die gesammelten Summen etwa dazu zu verwenden, dafs eine sureichende

Anzahl Exemplare aeines Homer zur Belohnung fleifsiger Schuler, nament-

lieh in den Bürger-^ Real-, Gewerbs , Handels^ und Mädchenschulen, in

denen Homer nicht in der Drspiache gelesen werden kann, allenthalben

ausgelheill würde? Das wären Prämien, die verdient zu haben, und die

ferner wider hervorzuziehen jeden zur daukerrülltesLeQ Erinnerung an den

herrlichen Spender veranlafsen würde.

Bei dieser Gelegenheit sei es verstattet, ein par andere Werke Zau-

per's in Erinnerung zu bringen, zum Zeugnisse, mit welcher geistigen Be-

fähigung er zur Darstellung seines Homer geschritten. Bei Gerold in Wien

erschienen 1840 in ^neuer, durchgesehener, vermehrter'* Auflage in zwei

Theileu: «Sluilien über Goethe,» im 1. Theilc enthaltend eine Poe-

tik aus Goethes SVcrkcn** *j , im 2.: « AphoriN-m^^n moralischen und äs-

thetischen Inhaltes, meist in Bezug auf Goethe, n' hst Briefen Goethe's an

den Verfafser.* Kurz vor seinem Tode erfreute ihn noch das Erscheinen

einer zweiten vermehrten Auflage seiner ((Anleitungzur Dichtkunst
mit sfMuialtig gewählten Beispielen liir Schulen und zum Priv ii uiüerrichte.

liebst einem Vorworte von C. A. Hottiger"^ (Stull^art, Scheitini uiul Kr.iis.

185t). Beide Werke zeugen hinlänglich von Zauper's edler Geschm.icks-

bildung und von dem Geiste, in welchem er — ein Genosse des Prämon-

*) üeber drc5?cs niich, dessen Verfafscr er den «guten Zauper" nannte,

(Werke. Bd. 2 / , S. 390>, sagt Goethe in seinen «Aphorismen'
(Werke. Bd. 3 » S. 330) t «Professor Zauper'a deotache Poetik aua
Goethe, sowie der Nachtrag zu derselben, Wien 1822, darf dem
Dichter (Goethe) wol einen angenehmen Eindruck machen ; es ist

ihm, als wenn er an Spiegeln vorbeigienge , und sich im günstig-
atan LIckla daigeatellt erblickte.*
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stralenserstifles zti Tepl — in ländlicher Abgeschiedenheit auf Hoiiuni livm-

nasiuni in TiUen wirkte. In den nahen Badeorten Karlshnd uuil Mari<>n-

iMid, die er seiUl sar Perieuzcit besuchen uiulslc, machle er Goelbt't

Miantiehaft*) «od wurde datsen Preund und Verehrer, ein Cmstand,

der-uin n wiohttger erscheint, je vorortheilsloser, nach nMini«it«b«B

tweiMluflfln tiwofU, die BewanJeraog GDethe'iy all des ^röMei BtaU«
DealaclUaodi, in aoeeren Tagen aieli ftBlgeilelit htL

Wien. M. J. FesU

Oesdnchte der Pida^ogrk Tom AsfMdliaii dasnadier Slodies Ui
§nf mmt Zeit. Von Kurl von Rtnmer. Hl. Theil, tl«

AbtbeilMg. NU einer AUrandlonf: Dfr Unterridit im Deal-

sehen, von Rudolf von Räumer. StatigrarU LCeaohing:« IMl
247 S. 8. — 1% Thlr. » R A. 4a kr. CM.

Nicht die f^anze hi-^r bezeirhnelf» Srhrlfl , welche gich nur im 7n-

samm'*n!i.inef mit den frülieron Tiu-ikti »Irssflben Werke« wurtligen ln-l'-c,

bililot (li'ii ri('!4iMislaii(l dieser Aiizeigf
, soiulcin mir dio in ihr enfhallenc

AbliaiKlIiin:^ über den Unterricht im iJonlscficn S. 17 — 151 ; uml von dif-

ser Abliandhing ist H'-f. weit enlf.Tiit eine BfurtheUuns jrrhrn 7u vvoüin,

sondern er möchte nur durch llitiwei.sung auf ihren reu lu ii luli^lt, auf

die gesunden und IrcfTcndiM» Ansichten » welche sich in ihr niedorgclrfil

finden, alle Gymnasiallehrer, vornehmlich alle Lelirer der (U ulschcn Sprache,

zu ihrem emstlichen Studium auffordern. Der Hr. Vf. vcreinigl niil giürid-

licher Kenntnis der deuUehon Sprache und Literatur in ihrer historiscbeD

Entwicicelung Kugteich das eingehende Interesse für die Oedürfnisfte des

Unterrichtes, von der nicdri;?«(en f$ttife der Volksscbnle an bis tm iha-

vergitXl; diese seltene Vereinigung gibt der Abhandlung einen eigenl&sh

liehen Werth, sie bedingt auch den Gang, welchen der Hr. Verf. chige-

achlagen hat.

Die Abhandlung serffitlt nimftch In iwei Abtheilnngen ; ioi entoi

Buebe gibt der Hr. Vf. S. 2t ^98 eine «Geschichte der deutschen Onn*

malik in Bezug auf die schnlmäfsfge Behandlung der deutitehen SpnicH

aeit dem finde des fSnfeehnten Jahrhunderts.» Wenn fn diesem Buche

ein sehr umfafsendes nnd für die altere teil /nrofsenihetts seltenes lilen-

Tisches Material tu eln^ra leicht Qbentiehtlfchen Ganten zu verarbeilea

war, so ist doch der Uterarhiatonscbe Oesichtspimet , von wefehem »o*

diesen Theil der Abhandlung tu betrachten wir Männern vom Fache fibe^

*) Goethe bcschäfligie sich auch in diesen, besonders an lUiueraheo

reichen Geicendei» mit geognoitischen .Studien» (ur welche Zauper

bei seiner Bckannlschafl mit deren Produdeu und den dorligeu

BfT^'teutcn ihm mnnc'irn willkommenen Brilrag zu liefern vermochte.

D.is dortmc (i\nmisium criiielt von jenem eine artig aiiiz»'legUJ

Sammlung von Mtneialicn lür den Schuiuulerricbt zum (le^icheoiM*
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tafipien mrifsen, nicht der darin herrschende, sondern dieser ÜeberbHok gibt

vielmehr Tur die im zweiten Buche dargelegten Ansichten über die gegen-

wärtige Oestnllung des Unterrichtes im Deutschen die wichtigsten Grund-

lagen, bosomlers in iwei Bezichuugpn. I>ie Geschichte dor detitschen Gr.im-

natik vom fiinf/:ehntni Jnhrhiinderl an bis auf dif Goi^nnwarl ic\^l uns

die allmähliche Feslslellung der denl'?rhoii Schriftsprache, welche

nicht als irgend oiner d'T gesprochenen Dialekte der deutschen Sprache

etwa, nach Adt iun«. als die Sprache der «oberen (^In^sf-n OhfT-S'trhsc!H,» tm

l»etrachten isl, sondern vielmehr als eine von allen wirklich gesprochenen

Dialekten verschiedene Gestallung der Sprache nachgewiesen wird. ni**«e

Nachweisung bildet einen Hauplgesirhlsiiunct durch den ganzen Verlauf

des ersten Ruches; denn die Feststellung der Schriftsprache und die lehr-

hafte Behandlung der Spraelie ni der Grammatik stehen dergestalt in einer

beständigen Wechselwirkung, dafs sich die eiuö ohne die andere nicht

verstehen läfsl; sie ist zugleich die Grundlage für die im zweiten Buche

niedergelegten didaktischen Ansichten und Vorschläge. In den graroroati-

•elien Bestrebungen aber triti doreK die Dartlellung des Hrn. Vfs. ein

iviebliger Unlvriolifed im voller Kterheit hervor, der Gegeoiati nftoiiHek^

swfeobeo dt tijt üigen OraimiiaUberD» welche die Spreche dureh ihre Regeln

tu meiitem, doreh ihre WeiehetI ent «n« imgceehl«Ghter Rohbelt guOrd-

ttvng imd 9m«Is tu hriagen eleh vemelheii, ond denjenigen Poreehem,

denen die Spnehe etwas Uatoriseh gegebenea ist, welehee willkürfich

nach «tthjeetiveni ReKehen anlaüen an wollen Thorheit nnd OnTcraland

w5re, welches vielmehr in soinem inneren Baue, In seiner naturwGchtigen

Enlwickelung, ia seiner lieferen Oeselsmabigkeit au erforaclien sie als

ihre Aufgabe belraohten. Die lelitere Richtung, wenn sieh auch AokKage

und Anfinge dasu aehoo froher nachweisen lalsen, tritt doch in ihrer vol-

len Ifaebt und in der sieghaften Kraft der Wahrheit erst hervor durch

die Gebrüder Orimoi. Die Bedeutung, welche diese grofsen Maoner für

die lehrhafte Behandlung der deutseben Sprache haben, wird durch ein

par Stellen aus lacob Grimm s Vorrede zur ersten Auflage seiner deutschen

Orammatik treffend geaeichnet. Aber gerade durch die Worte Grimmli

werden wir zunächst zu der Deberzeugung geführt, dals «das gramma>

lisoho Studium heia anderes sein kann, als ein streng wifsenschaftliches,

und zwar der verschiedeneu Richtung nach entweder ein philosophisclies,

kritisches oder historisches* (Orimm, d. Gr. 1. S. XI). Keine dieser I\ieh-

tungen gehört der Schule im engeren Sinne des Wortes au, sondern nur

der üni?ersität , und selbst auf dieser würde es zweifcihnfl sein, ob ein

solches Studium ein Theil der nllgeineinen bildung, oder oi» es nicht

eben so wie etwa die hoht re M ilhemalik ein specielles Rerufssludlum sei.

Hat nun wirklich die deutsche Scluile, Volksschule, Gyiniiasiiim, Ueilschulo,

für il( Ii (Jnterricht in der denlschcn Sprache nichts zu (hun , inufs sie es

aiikhiien, sich auf den Unterricht im Deutschen eiuzulalseu, um nicht in

den verkehrten Jei Meisferer der Natur hineinzugeralhen , oder hat

sie eiue bei>tiroml im falseiide, nach den verschiedenen Alistufuugen der
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Schulen verschieden gt"*tÄllcle Aufgabe; welches ist die Aufgabe, welche

Millcl werden am crfolgreichüleu zu ihrer Erfülluu^; tlionenV Auf diese

Fragen sucht der Hr. Vr. im zweiten Buche zu autwortcu: «DasDeuUcfaa

auf Schulen in gegcnwlrliger Zeit,* und handelt deroai im ersten Capitet

überhaupt Ton der «Aufgabe der Schule ia Beiog auf deo Oolerrielit bk

der Mottenpraebe^* fdbrt dann in den beiden Dieheles Gaptleln diene Aa^-

gabo speeiell für Yolkitcbiile und Gymnaainm au duroh » dafs er die llit^

tel IQ Ihrer Erfüllung beaeiebnel, und gibt im letiten Capital noch eiei^»

Andeutungen über «das Deuteehe an der Dniveraitit.* Die ReahieliBfcMv

höheren BSrgenehulea o. •» w. bat der Hr. Vf. nicht in den Bereich apu-

eieller Bespiechung gesogen, «weM die Anafchten über diese wichtige

Grfindung neuerer Zeit noch so schwankend sind, dafs man moh erst im
ailgemeinen feratindigen muGite, bevor man einen ebiselnen .Lehigegen*

Staad beapreehen liSnnte* (S. 19) i doch werde sich aus dem al>er die

Gymnasien gesagten ein grofssr Tbeil mit leichten liodIRcationen auf die

Realschulen übertragen lafsen.

Für die erste Frage, was überhaupt die Aufgabe der Schule in Be-

sag auf den Unterricht in der Muttersprache sei , ist vor allem jene Anl>

wort in Betracht zu ziehen, welche R. F. Becker darauf gegeben hat;

denn seine Schriflen haben auf die gegenwärtige Behandlung dieses Gn-

toirichtp.s an Schuten den umfafscndsten und nachhaltigsten Einflute geübt.

Wir gebfn hierüber die eigenen Worlo des Hrn. Vf's. S. 100 ff.

«Ujc l rase, welche Behandlung auf Scinileu der Mutterspraclie zu-

komme, wenu mau dicieibe nicht als ein Troduct willkürlicher Salitung,

sondern als ein organisehes Erzeugnis der menschlichen Natur betrachleC,

hat sich in neuerer Zeit besonders Karl Ferdinand Becker auf seine

Weise zn hennlworlen gesucht. K, F. Becker, geh. 1775 zu Tiser im Kur-

furslenlhum Trier, gestorben im Jahre 1Ö49, vereinigte iu sich den Arzt,

den Sprachforscher und den Erzieher, und diese Vereinigung insbesondere

hat scii;en Schriften den lief greifenden Eintlufs verschafft , den sie anf
d.i^' (1( tifsf he Schulwp'?f"n Tnsgeübt haben. Nach seiner < icr - rirn Aussage

bekennt sieh Becker in den allgemeinen Grundlagen seiner gr umiiilisphen

Schriften zu den Ansichten Wilhelm von Humboldts, die deucu Jakob

Orimms sehr nahe verwandt waren. Das bedeutendste unter Beckers

Werken, der Organism der Sprache, ist Wilhelm \on Humboldt gewidmet
und bezieht sich in zahlreichen Anführungen auf dessen tiefsinnige Schrif-

ten. Wie geht es mm zu, dafs ein Mann, der mit dem redlichsten Willen

und nicht geringem Talent im Geiste Wilhelm von Humboldts tu arbeiten

glaubte, der Stammvater jener überschwenglichen Verkehrtheilen geworden
mit denen Hr. Wurst und seine«; gh iehen unsere Schulen heimgesurhl

haben? Die Ursachen die^^er autFailenden Erscheinung liegen theib in

einem wifsenschaftliclieü Tebler der ßecker'schen Ansichten, theils und

noch mehr in einem fast unbegreiflichen praktischett Misgriff. Der wMwn*
schafilichc Fehler besteht darin , dafs es Becker nicht gelungen ist , das

Verhältnis der Sprache zur Logik richtig zu fafKcn. I>enn ohwol Beckers

gesunder iSinn und seine mannigfachen positiven Sprachstudien ihn den

Doterschied von Sprache und Logik hSußg gewar werden lafsen , kaan

sich seine Sprachforschung doch von der Betrachtungsweise nicht losreifiMn,

nnrh welcher Logik und Sprache -^ieh decken sollen. Auf die \\ idericgung

dK's".s irrtliunis und auf die (Nach« eiMiiig, inwicft-rn ncckrr ihm anheimge-

fallen, kann ich natürlich hier nicht eingehen, l'^tu solches Lnlcruehiucu
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würde uns nölhigen, üie Sletiuiig aufzusucheu, welche die SpMche einer»

•eils «I deo Oeselten der Logik und anderseila su den übrigen Geliiefen

des menscbltehcn Geistes einnimtnl. Das aber ist eins der tiefsten nnd
umfafseiiHsten Proiileme der WirsfiKrli.ifl , ilosseii l.osung wir uns nur

durcb die Verbindung echter Speculalioii und gründlicher positiver Kor-

scbung nfthern können. Hier genügt es daraur binKndeoten, wie sehen

Beeker selbst, noeb weil mehr aber seine Nachrolger , durch daa über-
trieb enc Hervo' hellen des logisclieu ICIeinentps in der Si)rachc atirh

praktisch zu einer einseitigen Ausbildung des Verslaixles gelangen

mufsteu, die dem wahren VVesvu der Sprache geradezu widerspricht. -

Wir haben um ao weniger nöthig, hier auf eine Beleuchtung und
Widerlegung von Beckers theoretisebem System einzugehen , weil durch
den praktischen Mlsjrriflf des sonst so gescheiflten Mtjhus auch die rieh-

tigste Ansicht von der Sprache zum Verderben der Schulen au^eschlag'-n

sein würde. Der Gedankengang Oeckers , durch den er von seinem Iheb*

retischen System zur Anwendung desselben auf den Schulunterricht ge-
langt, ist nämlich folgender: «Die Verrichtung des Sprechens, so heifst

es im Organism der Sprache, ist eine organische Verrichtung, d. h.

eine von deujcuigeu Verrichtungen lebender Wesen, welche au» dem Le-

ben des Dinges selbst mit einer inneren Noihwendigkeit hervorgeben, und
zugleich das Leben des Dinges seihst zum Zwecke haben, indem nur
durch diese Verrichtungen d is Ding in der ihm eigenen Art sein und be-

stehen kann. Die Verrichtung des Sprechens gehlm(t einer in ue>
ren Noth wendigkel t aus dam organischen Leben desHea-
sehen hervor." Üarana folgt nun. was Becker in demselben \\erk
weiterhin sagt: ,J)a die gesprochene Sprache von selbst und noihwciidig
aus dem Leben des Menschen als eines geistig- leiblichen Wesens, hervor-
geht, so kann ale eigentlich eben so wenig gelehrt als gelernt werden.
Die Sprachlehre lehrt nicht eigentlich, wie man sprechen soll, sou"
dern nur, wie min sjjrichl." Von deniselheu Geil.inken geht Becker in

der kleinen Sclinfl aus, die er ausdrücklich aül)er die Methode (Inicr-

richtes in der deutschen Sprache'^ geschrieben hat, und man ist natürlich

begierig su erfahren, wie diese deutsdie Sprache, die «eigentlich nicht

gelehrt werden kann," nun doch gelehrt werden aoll und noch dizn nach
einem «l-eilfaden,» nach aSchulgranimatiken» und nach «Ausführlichen
deutschen Grammatiken als Commentareo der i»chulgrammatik.>* Das geht
aber bei Beeker so tu: Erlernt kann die Uutleraprache von dem Schü-
ler eigentlich nicht werden ; «denn er versieht und spricht ja seine Mut"
tersprrjchc vor allem Unten irfifc. " Ha nun aber der llnlen ieht ini Deut-
schen zugeslandenermarsen in Madt und Land ein si hr wirbliger Gfgen-
stand ist, so bleibt nichts andm^es übrig, aU heiiieii Zweck in etwas audo-
pem su suchen, und diesen Zweck findet dann Becker darin «dafs ein
jeder im Volke die hochdeutsche Sprache vollkommen verstehen
lerne.* Was heifst aber die Sprache vorstehen? „Man versteht die

Sprache , wenn .man die wahrhatte Bedeutung der \\ orter und ihrer Ver-

bindungen weifs.* «Wichtiger als das Verständnis der Wörter und der
Wmrtfonnao ist das Verständnis der Redeformen, z. B. der Kailformen, der
Aussageweisen, der Hich«iniL'<^\ örter , durch welche die Reziehungen der

B^triffo in der Kode ausgedrückt werden. Auch ist das Verständnis der

Bedeformen weit schwieriger. Denn die Verhältnisse der begnile sind

nicht 80 leicht richtig lu fafsen und zu unterscheiden, als die Begriffe

selbst.^ l'nd diefs alles und noch vieles andere der Art soll in der «Volks-

schule" gelrieben werden. In der unlerslen Classe, wo «von einem ( k-oit-

licheu Sprachunterrichte nicht die Rede sein kann,' sollen besoiidcrs

8preehtibnn<gen angestellt werdeni diese müben sugleich Denk*
übungoD sein. «Sie werden nämlich vonu|0ich dadurch tu Denkubun-
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^cn , daCs dem Schüler bei diesco UtbungM die wiclitigdteD l'utorschei >

duugei) der Begriff» und ihrer Verhältnisse sun BewulsUein gcbracbl «ml
geläufig f^oiiiaclit werden. Der Lehrer mufs den Schüler jetzt schon au-'

führet), eiiieruellsi den Gedanken (das Urtheil) von don» ( tlt r Vor

-

slcllufi*?), den Betriff eines Oinge«» von dem ßegritfe einer llKiligkeil, die
Petüun von der Sctche , uiid aiideri»tiiU die Verhälluisse von Raum uuii

Zeil, Wirkliehkeil, Möglichkeit und Noihwettdigkeil, üiMcbe «od Wir-
kung u 8. f. ZU unlerscheiden.* «iNachdein der Schüler auf diese Weis«
in der untersten Classe (iSß. der Volksschule!) vorhereilet worden, kann
mau füglich io der mitllereu ClaMe mit dem cigcuUirhen Sprachuoter-
riehle deo Anfang macheii.* Was aber auf dieseo Anfang folgt, mufii ieb

dem Leser im «Leitfaden für dsD ersleo Onteiticfal* selbst oachzulesca
uberlafscn. Man Irioiit, das was hier als erste Anfangsgrunde der
deutschen Sprache geliieiiea wird, ist nichts anderes als formale Lo^ik
nebst etwas Metaphysik. Während mau sich oben streitet , oh die Logik
a«issehlielUieh der Universilit angehören oder oh ihr der Zolrilt in die oberrtt
Classe der (iymnasion gestattet werden soll , treiben unsere siebenjährigen

Kinder beim l)urrsrhulnu-isU>r (licscll)«'!) Dinge, in die uus weiiaud die Uni-
versität iu ihrem Coilegium iog/vu/it <_ iiiweihle.*

Man mag über diese Dcnkul uiiL tu urlhcilcn, wie man wiU. man
mag sie ljillii:rn oder verwerfen, oder von <!i»*spn beiden Lxlrcracn gleich

eiitft'rnt in ite^UiiHutcn (ir<;n/.eu, für hestiamUe älufen der Enlwii keltin^

und unter päilagogisrh besonnener Ausvniiil des Stoffes sie em(>rVliUuji-

Werth fimliMi , so viel ist gewiss, dafs damit ilem licdürfnissc ver-f iinlcs-

mäfsiger Liniwickelung des Denkens enUprüchcn werden kann, dals .il>er

die e i g e II l ü ni Ii c he Aufsähe eines ünlerricliles in der deulscheu .Sprache

dadurch nicht getroffen, nicht erfüllt wird. Diese rigeulüralicbe Aufgabe

zu Qnden und bestimmt feslsostellen, bat sieh der Hr. Vf. durch die ftfi»

her angedeuteten Nachweisungen des enleo Buehes den Weg gebahnt.

«Worin liegt denn überhaupt,* schreibt der lir. Vf. ^. t04, «der

Grund, dafs wir unsere eigene llottersprache in den Rreils der SduilbUdong
aufnehmen müfsenV Denn man lausche sich niehtt Man siehe den lüreiCl

der schul niäfsigen Behandlung des Deu(i>chen so eng als man will, immer
bleibt einiges übrig, was nur der weifs und kann, der es geierut hat,

so z. B. orthographisch schreiben. Warum gibt sich nun das alles aieht

mit der Muttermilch? Warum können wir es nicht dem schopfonsehst

Sprachinstincte jedes einzelnen ebenso vollständig anheimgeben, wie wir

beim Sprcchenlernen der Kinder die Natur aliein walten lafsen ? Die Ant-

wort ist: VVeil wir eben unsere sogenannte Mulletsprache iMsreilä tieit

mehr als tausend Jahren nicht hiolii sprechen, sondern aiieb sehr ei«

ben. Dadurch hat sich über alle den mannigfachen Mundarten, die in dea

einzelnen Theilen Dontst hlr^nfls- t't^sprochen werden, eine allgemeiue Sehr i fl-

Sp räche gehildet, die überall in gleicher Gellung ist. die aber nirgends

vom Vplfce ges()rochen wird. Der Beginn einer geschriebenen Lilentnr be-

zeichnet zugleich den Punct, von dem an der einielne in ein anderes Ver-

hältnis tu seiner Mutlerspr-trlie tritt oder doch treten kann als rrtituThio.

Bevor es schriftliche Auf/.eicliiuinpon gibt, lernt der einzelne seine Sprache

nur vou seiner persönlichen ümgebuug, vou semeu Eltern und Genotseo,

die Sprache geht nur vom Mund cum Ohre. Mit dem Bnistehen der ge*

schriehenen Literatur öffnet .sich eine neue Quelle auch für die Erleniuiig

und Entfaltung der Mnltersprache. Wer sit*h den Zugang zu dieser Qut'lle

verschafft , der tritt in berührung mit Erzeugnissen seiner Mutten4>rA^h(^

deren Urheber durch hunderte von Meileo und %on Jahren vmi ihm ge^

«
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trennt sind. Durch den niiiflufs diesor geschriebenen Werke beginnt die

Sprache des Lesenden sich zu unterscheiden von der Siii ifln seiner nichl

Jescudeii Cw^^ebung, und vollends wenn er .seligst wiederum Mtueibl, ^'nd

et meistens geneigt sein, sich dem anzusrhliefsen, was er gelesen haf. So
liebf >i h die ÜehriAspriiebe mehr und mehr ah vun der örtlichen Volks»

mundart. Da nun hIm r neben dem Lestn iliis Sjii ci h» ii forlbi-sU-lit, da dio

mündliche lieber] lefirung der Sprache \on (üseiiiechl zu Geschlechl ihr

Recht behauptet, so bewahren die Vollisniundarlen ihr eigenthümliches he«

beo und ihre naturwüchsige Fortentwieketung. Dnd weil ketti MeuKcb,

am wenigsten ger;idf die lüchtigsteii, blufs durch Lesen und ans fiuchfrn

lernt, weil doeh jeder, auch der Verhildelste , erst pitiire Jahre s|)rieht,

ehe et liest, so strömt nun auch die Spr^rhe des ^»chreibenden aus zwei

Qaellen, Damlieh eioerseits am dem Geleeenen und andrendU aus der
Mundarl* Die Stärke dieser zwei Zuflnfse kann fast bis zum Verschwinden
des eiiM-ri versrhitden sein. AIxt w irksam sind sie iti jeder I h e n d e n

S e h r i f l g p r a c h e. Ist nun, wie jelzl hei uns in Deulschhmd, eine aus-

geprägte ächriflsprache vorhanden, so wirkt diese wieder zurück auf die

gesproebene $)praelie, und so bildet sieh auch för den nfind«
liehen Verkehr eine Sprache, die sich von den örtlichen Alnndarten un-
terscheidet und dr> in den mntnii^ifachsten Abslufuns^en und vielfaUiiren

provinciellen Unterschieden aus der Verschmelzung der Dialekte und der

Sohnflspniche hervorwiehst

Aus dem Gesagten ergibt sich mm die Aufgabe der Sebole in Bezug
auf den Unterricht im Deutschen Ihre Aufgabe ist die (J eher liefe-
r u n g der h ü c Ii d o u l s c h c n Schriftsprache und der in ihr
niedergelegten Literatur. In den verschiedenen niede-
ren und höheren Schulen wird also die Greuze des Onter>
richts im Deutschen dadurch bexeichnetsein, wie weit
8 i c h d i e S t ä n d e , die i Ii r e II i 1 d u n i n d i e s o n S c h u 1 c n e r-

halten, an der hochdeutschen Schriftsprache und deren
Literatur (d. h. als Leser) b et heil igen sollen. Denn nicht die

Mündart, die das Itind ohne ünterricbl in seiner Familie erwirbt, adndern
nur die Ilei anriilirung an das Verständnis oder auch an den Gebrauch def

Sc hr i f l s p r .1 c h p kann AufL?a!)e der Schule sein.

Aus dieser An«:ieht, die sich einerseits auf die («e^chichte der deut-

schen Sprache, andrerseits auf die Geschichte der deutschen Grammatik
gründet, ergibt sich nun auch die Stellung, die der deutschen Grammatik '

auf Schulen anzuu eisen ist. Die Betrachtung der deutschen Sprache als

eines wifsensch.ifllirhen Objektes gehört den obersten Stufen der gelehrten

Bildung an. Auf allen vorangehenden Stufen aber hat die deutsche Gram-
ipalik nur die praktische Aufgabe, die naturwüchsige Mundart des
Schülers mit der Schriftsprache vermitteln zu helf ii Daraus aber folgt

zweierlei. Erstens, dafs (feutsche Grammatik anfallen diesen Vo-slufen

kein L'nternchls^e^'ensland sein kann, den man um 8einer selbst willen im
Zusammenhang und vollständig behandelt, sondern difs sie vielmehr überall

nur da einzugreifen hat, wo sich die Sache nicht auf elurachere Weise
von selbst macht. Zweitens aber, dafs die Schulgrammalik , die man in

dieser \rt aushilfsweise benutzt, zwar von der gelehrten f-'orsehuni: fnit-

telbareu Vorlhcil ziehen soll, überall aber den praktiscbeu Uesicht.spuukt

trovernickt im Auge behalten muft.*

Hieraus zieht nun der Hr. Vf. die Folgerungen, was bat die Tolki*

fdiuls > was hat das Gymnasiuni so erreicboD , und welche Uillel siud

dato anniwenden. Die Vorschläge in Betreff der Volkssebule mdfsen 'Wiv

tibergehen, alt nicht in das GebfeC dieser Zeilaohrift fkliend , nnil wenden

IM» sogleieh m dem gewichtigeii Abaeboitte über «djts DontselM «ul dem
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G\'mnasium.» Wenn die Aufgabe für den Unterricht im Deutschen ubcr-

hau|)t iiocli nicht /n einer foslen, allgemein ?inerkaiHifriJ fiest imraung ge-

langt ist, so kann es nirlit anffailen, dafs auch in l?' frr(T der gv inuasiAiio

Behandlung dit^sei Geguuslandes die schroffsten Gegensätze sich zeigen,

und die einen von einer ErNveilerung dieses f ^jf<_'rrichles alles Heil der

Gymnfisieu erwarten, während audcre ihn aU annüu, ja als Dachtheüig

aus ihnen verbanticu uit)chlen.

«NN ir wcrdeu den rechten Weg durch diesen Irrgarleo am sichersten

fiadeii, wenn wir etnei^eiUi die weeenlliehe B«iliiiiiiiaQg des Gjrinoaijow;

andrerseits die Aufgabe, welche die Schule überhaapt in Besitg aal die

deutsche Sprache fnt recht klar in's Ans^e fafsen.

Was ist die liustiminung des Gymnasiums '/ tuscrcu küo/ligea

Pfkrrem, ftichlcrn uua Aerztca die Aufaugsgründe der höheren allgemei'

uon Bildung au geben. Dai iit die wirlklicbe Sachlage. Gegenuber den

künftigen Theologen, Juristen und Medicinern ist die /ahl der Gymnasial-

scUüler, die auf keine dieser drei praktischen Berufsarien iossteutrn, gaui

unerheblich. Uie weitere Frage ist ai^o nur: Was gehört zu der alige*

tteinea höheren Bildung des Pfarrer«, Riehlere und Antoa f leb setu ver»

aus, dafs meine Leeer mit mir in den cinssischen Studiert die wesentliche

Grundlage der allgemeiiuMi Bililung f ir dicsr drei Staude sehen. Denu

wer dieüs bestreitet, den kann ich hier weder widerlegen, noch berück-

«iebtigen. Einen besondern Nachdrucli aber mub ich gleich hier am Ekh
gange darauf legen, dafs das Gymnasium die Anfangagrü u J e der hö-

heren alf^ftneinen Bildung zu gehen hat. Unsere Gymnasien halien sich

der thörichten Zumutiiuiig ^Itieklich erwehrt, die künftigen rf.irrer, Hich-

tcr und Acrzte unmittelbar (ür ihren praktischen Lebeu;<beru/' abzurichten.

Weniger aber haben sie sieh hfiuflg vor einem anderen Irrthum bewahrt,

vor dem Irrthum , als hätte das Gymnasium die formale (iiidung seiner

S<-Iiü!er n h z u s f h I i e f 8 e n. Dieser In lhurn grreiefit den (»\ nifi-i-jifn >vie

der allgemeinen iiildung gleichmäisig zum Verdcrbeu. Lr bleckt lieuiGyiu*

na«ium ISeherlich Qberspannte Ziele, stumpft den frühreifen Sinn dnrfb

unvernünftige Zumuthungen ab , und liefert naeh all den grofsen Reiieni-

arkij (lf'!5 Universilfiten ein Ge^jchlecht, dessen üherreizter Gaumeu die hö-

here Bildung mit Ekel von sich weist. Das Gymnasium hat auch
in formaler Hinsicht nicht v u 1 1 e n d e l u Männer, sondern
gut vorbereitete und I ernbegierige Studenten su bildefl*

Fafsen wir nun zuvörderst die ganze Bildung unserer Geistlichen,

Richter und -Aerzte zusammen, so wird sie in Bezug auf die hochdeutsche

Schriftsprache und deren Literatur etwa in folgendem bestehen : Für deu

eigenen mQndlicben und schriftliehen Gebrauch soll die bochdeulsehe
Schriftsprache diesen Slämien wo möglich so aur sweiten Natur werdeOb
dafs sie ihrer in derselben Weise mächtig sind, wie der schriftlose Mensch

im mündlichen Verkehr seinen Dialekt zu handhaben weifs. In Bezug aiif

die neuere deutsehe Literatur bilden diese Staude den wcsentlichsleu Theil

des Publieums. Für sie haben unsere grofsen Dichter und Prosaiker ihre

Werke zwar nicht ansschli<.fslich , ahor doch vor/.ugsweise geschrieben.

So weil demnach die Sache nicht dem Leben selbst überlaf^eii werden
kann, wird die Schule die Vermittlerin zwischen unsern grofsen Schrift-

steilem und den studierenden Ständen sein müfsen. Endlich tritt auf der

Duiversiiät die wifsenschafiliche Behandlung unserer Sprache und Literatur

ein, und auch hiezu wird das Gymnasium die elementare Vorbereitung m
geben haben» (S. 119— l2l).

Durch die iet/.len Worte sind schon die Hauptn''htuugen anseilen-

tet, in welchen der Unterricht im Deutscheu au Gymuasieo su wirken hat,
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die speciellcn Mittel, welche das Gymnasium hierzu anzuweßdcu hübe,

bttprieht der Hr. Vf. in deo Tier folgenden Abschniden.

Zatrttfiber «die Bildung des deutsch en Stils suf Oy m-

utsien.' Dab derSebiller bei seioem Eintritte in dM Oyrnnisium obna

Yerstofs gegen Orthographie schreibe, wird xwar allgemein gefordert» aber

fast eben so allgemein nieht geleistet Du Gymnasium aber bat jeden-

bUs nicht nur diese FeUeriosigbeit, sondern auch den nStliigen 6rad von

Gewandtheit im Gebrauche der deulscben Sehriflspraehe su erreiehen. üm
die grammatisebe Correotbeit und die Gewandtheit im mündlichen
Gebrauche der deutschen Sehriftspracbe su ersielen, stellen nach des Hm.
Vfs^ iU)sicht dem Gymnasium so Ttele Mittel in dem gesammten Unter-

richte, namentlich aber dem philologischen tu Geliote, «dab es su diesem

Bebufe weder in deutscher Grammatik, noch in deutsclier Stilistik be-
sondere susammenbängeude Lectionen notbig hat* (8. 121).

«Die Hehrsahl der Knaben, die ein Gymnasinm tu besuchen pHegeu,
findet sich schon heim riii(rit(c in die Schule der deutschen Schriftsprache

gegenüber in einem anderen Verhäilnis, al.>< die ^rofse Mafse der Volks-

scbüler. Die Schüler des Gymnasiums gebörcu nämlich erfnhrungsmä^g
ihrer Mebrsabl nach Familien an, in denen sie von Jugend anf eine

Sprache sprechen hören, die der Schriftsprache um ein gut Theil n&lier

steht, als die Mundart der Eltern, deren Kinder die n.myifmnsse (le^^nIks-

schuien bilden. Im Gymnasium hört dnnn der Srhüler aehl bis zehn

Jahre lang von seinen verschiedenen Lehrern ein Deutsch sprechen, da»

in den meisten FÜlen noch niber an die Bucherspraohe hinanrüekt als

die Sprache seines Hauses. Er selbst wird angehalten, über die verschie-

denartigsten Dinge in einer Sprnrlw Wt'dc und Anl^vorl zu geben, die von

der Mundart nur noch eine gewisse laibung an sich trügt, in den we-
aeutlicbsten Betiehungen aber sieh der Schriflgpraebe scsebliefsL So lebt

sich der Zögling des Gymnasiums auch oline besondere Unterweisung in

den mündlichen Gebrauch der hochdeutschen Schriftsprache ein* (8* 193).

Aller das Gymnasium solle seine Schüler auch anleiten, ^den

ae brif tliche n Gebrauch von der Bücbersprache zu machen, den das

Lehen von ihnen verlangt* (S. 123). Wenn es hierbei einmal auf Bildung

des schriftlichen Ausdruckes, dann auf Anordnung der Gedanken ankomme,

80 habe für die erstere das üebersetzen au« den Meislerwerken des Altrr-

tunis mil der Leclüre der deutschen Classiker Eusammenzuwirkcn ; zur

Encirlitm^ des andcrpii müfsen Versuche in deutschen Ausarbeitungen

hinzulJtUTi. üegciiüher den Verirrungen, wilrlie auf du-f^em Oelu'eto vor-

gekommen sind, iiulcm man durch ['t lxT.scrirf'iteu des (iedankeiiki eiscs tlie

Jugend zu leerem Geschwätze anleittle und sittliches wie wiisenschaft-

lichcs Verderben anrichtete, empfiehlt der Hr. Vf. vornehmlich solche Auf-

gäbet), zu denen den Schülern das Material vollständig gegeben ist : aAus-

euge au» geschichtlichen Büchern
,

gedrängte Nacherzählung einer aus-

fululicheren Quelle, vielleicht auch Zus unmf narlK ilen verschiedener Quel-

len, endlich zerglirderte Cebersichlen über euie Rede des Cicero odi rDe-

moslbenes oder über einen leichteren platonischen Dialog." Mil gleicher

forsicht will der Hr. Vf^ die Redeübungen au Gymnasien auf da^enige

CtilMlirift fSr 41* Stltir. Oymm. IMH. X. H*ri. 5 |
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Mar? hescluänKl w ifsni. \\('lrlii s »Ici iiiiiltitic-^-i iifc der Gyiuniisiasten aod

der Aufgabe Jts (Jyiimrisitims ^^ llkli('l^ niigt'horl.

Zweileu!« sprichl der Hr. Vf. über «die neuere deutsche Li-

teratur au f G y ni n a s 1 e II , d. h. über die Literalur seil Klop-itork

und Lessin«. Dafs das GNmnasinm liekanntscbafl mil dieser lilrntor

durch Leclürc uj.uiciier der Meislt r\v li ke unserer Classiki-r r.u winuHnu

bat, s\(Aü der Hr. Vf. mit Herhl nls unl>eiweifell an, in Betreff* des wie

aber tritt er emer liegen wärt ig weit verbreiteten Ansicht unumnundeu

entgegen. Männer, welche sich utu den Lnlerrichl m der deutschen

Sprache entschiedene, auch vom Hrn. Vf. anerkannte Verdienste erwerttfo

haben (z. B. Hiecke), fordern für die Lecture der deutschen Classtker eine

ErkUninf oaeh Gesiehtspuuclen , in welchen der Hr. Yt das üebenchrct«

Um dtti TemuDfYigen Haliies» das voNallndige VergefiMo dea Bildung^zn-

sUodea der Schüler und des Zweckes dieses Oolerrichten so Ilur vis

ibeneugend naehweisl. Oegenüber diesem Terrahrcn » welches tu eiacai

anmafiieoden GesehwSlie Ober Poesie führe, statt sa einem still sinDendca

ond bescheidenen Hingeben an die Meisterwerke der Dichtang, nrklirt der

Hr. Verfaaser:

« Die erste und wesentliehsle Aufgabe der Schule wird nun seii^

dafs sie die Poesie als Poesie überliefere; und k.nui sie es eben wegen

der DopjH'ls.'iligkeit ihrer Aufgabe niehl immer vermeiden , die Poesie zu

stören, so liüU; iiie sich uiu so sorgfältiger, dafs sio die Poesie nicfal zer

s(5r»* (S. 133).

Ihre Aufgabe bestefae viel mehr in der UeberliefBrong der PecMi^

als in deren ErklSrong, die man sich Sbrigens dadurch ersparen koone»

daJs man nur Gedichte auswähle, welche sich für die Classe eignen. ftMlf

liehe Erklärungen, wo sie im einxelnen erforderlich, gebe der Lehrer gani

efaifaeh beim iweiten Vorlesen. Für den sangbaren Thell der Lyrik m
das Mittel der Oeberliefening eben der Gesang, ffir ihren nicht sangbares

Iheil das Vorlesen des Lehrers, dem nach einiger Zeit das Vorlesen

SehQIer und das Auswendiglemeii des vorsSgllebsteo folgen möge.

((Besondere Stunden, die von (ilockcnschlag zu Glockenschlag mit

diesem Stoffe auszuftillet) wären, mufs man nicht ansetzen; derselbe

vielmehr zu echter Erholung zwischen die anderen strengen CulerricbU-

gegeostande einsoschieben , so dal^ er nur einzelne ViertcUtundeu in in-

apruch nfmmL" (S. 134 t)

Die umfangreicheren Werke der dramstischen nnd epischen Poeii«

gehören, sowie die Prosa, haupfsSehlich der PriTsUectSre der Schüler an

Dafs ihnen hieza das besfe toginglieh sei, dafitr habe die Sehole dnrcb

Herstellung einer Schulerbibliothek zu sorgen; aber dafs sie eben an der

LectQre des besten Freude haben, könne die Schule, so Tielaueh im einselnen

der '^uie Rath der Lehrer beitrage Misgritfe abzuwehren, wesenilich nor

durch Bildung der Schüler einen reinen und gediegenen Geschmack bc*-

wirken. Diefs zu erreichen, schlagt der Hr. Vf. vor, dafs nie kt die

Schüler die bedeutendsten dramatischen Werke in den Lehrstundeii Ic'^^n

sollten, weil ein gutes Lesen dramatischer Werke eine Kunst sei, welche

nicht von einem Jeden gebildeten zu verlangen, nicht den Schülern allge-
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metfl all Avfgabe n ttoUeii sei. Müdem eia Lehrer deo vereinigten drei

obere« GUimb monetlioli eirnnat ei» daniteliee Dnuna der devteibeii Li-

teratur ala ganaee Tortese , «nd dazu die vier oder fuof Slondeo , woIoIm

•oiMt innerbalb elnee Mooalee vereiDseU auf Leelure der dealaciieQ Litera-

tar w&rden verwendet werden , vereinigt anf einen Teg verlegt wSrden.

Er eoldigi für dieeen XweelL eine wobt überlegte Aotwahl dei trefliiobeten

aoe der dooteeben Uteralnr vor, mit Beteiehanng derjenigen Fille, weiebe

kleine Aenderungen oder Aoelifeungen erfordern, und daan einige Heber-

aetsungen von lleislerwerken der anewirtigen modernen Literatur. Eine

mündliebe Biklirong aoll bei dem Vorieeen niebt liinaagefügt, aoodem die

nölbigit« saebliehe ErklSmog den Scbniem gedmokt in die Ulade gegeben

werden. Für die von den Sehfilem lu gebraaobende denteehe BInmefr*

leee hebt der Hr. VL besonders zwei Geeiehtepnnote ale mafiigelMnd her^

vor, dar« namiich in sie nichts aufgenommen werde, wae nicht die

dauernde Anerkennung der besten im Volke gefunden habe, wonach die

neoeeten Erzeugnisse der Literatur eben als solche auszuscbliefscn seien«

und dab die Blumenlese reiehiiohen Stoff som aniwendiglemen und mönd^

lidieo Vortrage enihall«.

Bei dem dritten für den deutschen Cnterricht auf Gymnasien tu er>

wagenden Puncto, adas Altdeutsche auf dem Gymnisium,"
weist der Ilr. Vf. zuerst die Berechtigung dieses OtT^eustaiides nach, in

den Kreis des Gymi)asialuQterriciitcs aufgcnoinmen zu werden. Kr erinnert

zu diesem Behufe an den Werth , welchen die Üenninis der älteren deut-

schen Schriftwerke für doii drutsr-heii Theologen wie für den deutschen

Recht ^i^eiehrleu, und au die liedeutitog, wolcbu »ie für aligemeioe Bil-

dung habe.

«Dem Mann von philologischer Bildung tritt das Altdeutsche vou
swei Seiten nahe. Bretene namlieh liest er in der Geeehiobte der deut-
schen Literatur von der grofsen Menge zum Thel! ausgezeichneter deut-

scher Dichtungen, die das Mittelalter hervorgebracht hat; und zweitens

bemerkt er auf jedem Schritt and Tritt, dafs er den bau auch unserer

beutigen deutschen Spraehe nur dann verstehen kann , wenn er' die Ge-
schichte derselben kennt. Wendet man nun die Gründe , die man m i t

Recht für die formale Rilduntr dnrch das Lateinische und Griechische
,

geltend macht, auf unsere i'igene Literatur und Sprache an, so wird man
awei Dinge nicht läugnen können: Erstens, dafs wir uns in einem wider-
natdrliclien Zustande befinden, wenn unsere wifoensebaftlieh Gebihleten
zwar griechische und lateinische Dichtungen im Grundtexte lesen können,
unsere eigenen aber nicht; tmd zweiten«;, dafs einis?'' Finsirht in den Bau
der eigeoeo Mutlerspraeb« vou denen wohl verlangt werden kann, von de-

nen man eine siemlieh umfafsende Kenntnis des Grieebisclien und Letei'

niscfaen mit Recht fordert. Ich glaube kaum, dafs man bei ruhiger Ueber-
legung diesen Sätzen widersprechen wird Dif Abneigung, sie zur Aus-
führung zu bringen, wird sich bei lücliiigi n Schulmännern nur darauf
gründen, dafs sie fürchten, es machte dem biudium des Lateinischen und
Grieobiseben durch das Altdeutsehe Abbruch geschehen. Wfire diels der
Fall, so wurde auch nach meiner Uel>erzeugung die Einführung des Alt-

deutschen in unsere Gymnasien eine sehr hedinklicbe Sache sein. Aber
diese ganze Befürchtung enls|>ringt aus einer unklaren oder falschen Auf-

falsung dessen, wu wir wollen' (S. 142 f.).
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818 Räumer, der Unterricht im Deutschen.

Om lolebe Besorgoisso iit entfomen, Mtzt 4mo der Hr. Tt nf>

•inandery wi« viel Zeit dieser Uulefrieht beanepmoiiea Wirde, DteUdi

gwei wocheniltelie StmideD dureh drei Semeeter; lur welche Claimi de^

lelbe am aDgenefseoslen eei, Dimlieb fitr die Iieiden «bersten Jehresewic^

also für die drei Semester, welche dem iettlea tmt dem fiyoiDMiimi togh

hracbten zunächst vorausgehen , codlicb dab er nieht anf du Mittelhecb-

deutsche beschränkt werden, sondern, nur in verschiedener Ausdehnong,

sieb auf üothisohes, AUbocbdeutscbet und Mittelbochdeutsebes in «r>

•IredieD habe.

. Endlich Aicrtens in Betreff «der deutsehen riteralvrge*

sehiehte*) auf dem Gymnasium* tritt der Hr. Vf. ebenso ^ie ia

diesen gesamnlen didaktischen Erörterungen der « iibefliaodaehnieadea

Verstiegenheil* entgegen.

.Will man mit deutscher Literaturgeschichte auf dem Gymnasium
nicht mehr schaden als nützen, so hat man scharf im Auge zu beiuileD,

dafs das Gymnasiom auch hier nur Anfangsgrunde tn lehren hat. !Me

Fortsetzung bleibt der l niversität und dem Lehen voilu li.iiicn. Ehen des*

halb ist eine in solcher Art zusammenhängende und in allen Tliei]« n gl( i<-h-

mäfsige Beliamlluiig der Lilcralurgeschichle, wie sie ein Buch odi-r selbst

wie me eine Lniveisitätsvorlesuii^ verlangt, vom Gymnasium ausiuhclditr*

sen. Das Gymnasium hat sieb auf das Noihwendigste nnd dem Alter sei-

ner Schuler Entsprechende zu beschränken. Sein Zweck ist nicht die er-

schöpfende Drirstelltina der geistigen Geschichte unseres Vollips, sondern

seine Aufgabe besteht darin, einerseits den äcbüler mit den unenlbelirlieb-

aten Kenntnissen ausmrQsten, andrerseits ihm die Neigung einzupflauzeo,

aicb weiter zu unterrichten. Beides wird grofsentheils schon durch Jas

erreicht werden, was wir in den früheren Abschnitten besprochen haben.

Von den wichtigsten Denkmulern der äll^'shn dfnlscbrn Literatur gibt der

Lehrer bei Gelegenheit der gothischiu und ailhociuieutscbcn Grammalik

und bei der Erklirung der Sprachproben einige Naehridit. Geber die

mittelhochdeuischen Uichler sagt er das Nothwendigste in der Einleiluni;

zur mittelhochdeutschen f f rinre. Auch liher die neuhochdeutsebeu grofsm

Schriftsteller ist schon vieles dageweseu; über einige im Gescbiebt&uBter-

richte, über andere beim Lesen ihrer Gedichte.

Das alles mag nun ein geschickler Lehrer im letzten Halbjahre der

Gymnasialzeit norh t ii ninl ri 2 iii/tml zusammenfafsen. Auf die altdeutsche

Literatur ^ ird er nur m aller Küii'e lurürkiveisen Denn ein tieferes Eio-

gehen ist bar wirUirb der Dniversjtat zu ubeilaiüiu, der manche gera

das gHMe Studium vom Abece an anweisen möchten, wibrcnd anders

zwar etwas «Geist iler altdeutschen Literatur* auf dem Gymnasium i«

treiben bereit sind, i^:,^^ D( rlinieren und Conjupieren dagegen für eineße-

schäflipuntr erklären, die sah mehr für die Universität eigue* (S. 146 f.)«

hü viel über den deuti»eheu Unterricht am Gymnasium ; die darauf

folgenden kurzen Andeutunfifn über «das Deutsche auf der Cniversitat*

glaubt Ref. als dieser Zeitscbritl ferner liegend übergeben zu dürfen. Weim

dagegen über die gymnasiale Einrichtung des L'uterrichtes im Dtutsche«

lief, die wesentlicbsteo Ansichten und Vorschläge des Bra. Vr's. in mog-

•) Zwischen l itcrntur p e s c h i c h t e und Literatur wird hier der-

selbe Unterschied vorausgesetst, der iu dieser 2tschr. 1851, S.

besprochen ist.
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liebtl«r Voll«taadigkeil und an dm wichtigsten SteUeo mil dMiaa eigewn

Worten hmiegehebeu htA, lo hofft er hierdonh am beslioialeeteii Tielo

Leser der Xeitsohrift lua eiDgeheiiden Stodiam dieser Abhandlung ;Mlhsl

in ihrem ganien Zusunmenhaoge m Toranlaben. Schon der forliegende

Aussog wird ihnen die Oeberseognng geben , dafo sie in dieser tnhalls-

reichen Abhandlung OMonigCiche Belebntng und eine vielseitige Anregong

ca gründUdram Nachdenken über dto Oegensland linden , und dals ein

gieiehor Charaktentug alle Ansichlen des Hrn. Vfs. durchdriogl, ofimiich

jene wibenschafllicbo und siUliobe Wabrhanigkeit, welche den Schein
einer höheren tjislunR auf das gewibenbafleste flieht. In dieser Hinsicht

Offcheiot dem Ref. die vorliegende Schrirt als Muster einer didaktisch-

pädagogischen Allhandlung ; es wäre 7u wrinscheo, dafs jeder Gegenstand

des Unterrichtes mit derselben sittlichen Gewifsenhafligkeit erwogen werde.

Mit dieser aufrichtigen Anerkennung ist es wol vereinb.ir, wenn Ref. er-

klärt, dafs er sich nicht von der Angemefsenheit alier Vorschläge des

Hrn. Vfs. hat überzeugen können , sondern ihm m-incher theils an sich,

theils mit Uiicksiclil auf dio Verhältnisse unserer Gymnasien zwelft lhaft

oder bedenklich erscheinen Ref. bezeichnet nur in aller Kiirzo diese

Pnnctf, in der Erwartung, dafs Lehrer d*'s Deutschen au unseren Gymna-

sien dieselben weiterer Erörtt-ruii^ unterziehen werde».

j£ur Erreichung der sprachlichen, auch orlhographisehcn Fchlerlosig-

keit, von welcher dem Gymnasium nicht daä geringste 2U erlafscn ist,

ball der Hr. Vf. «keine besonderen zusanirnenhängendeii Lcctionen in deut-

scher Graiumalik'* für erforderlich, sondern erwartet diesen Erfolg als Er-

gebnis des gesammten öbngcu Unterrichts uud der Umgebung der Schü-

ler, deren Sprache ja doch der Schriftsprache nahe zu stehen pflege. Ref.

ist voHkommea überzeugt , dafs sieh diese Ansteht bewähren kann beim

Privat unionrichte, nameolUeh wenn fut alle Oolerdchtsgegenstiadc k
der Hand desselben Lehrers sbid und die hiuslicho Omgebnng des Sch&-

lers Ihn schon an sich derjenigen Sprache sehr nahe bringt, welche er

«n idhreiben hat{ aber er wurde es I3r tshr bedenklich halten« dießi

Verfahren auf Schulen aonnwendeni denn auf diesen treten swei Un-
atando den erwarteten Erfolge bemnsend entgegen. Erstens » die Einwir-

kung auf dio Sprache, welche dio Sehnler vor dem Eintritte in das Gym-
nasium erhalten haben, und welche sie fortwährend neben dem Besudie

des Gymnasluma im Hause und im Umgänge .erfahren, ist eine höchst

venchiedenarlige; wenn einige das Gluck haben, dals diese aufteren, in

ihrer Bcdeulung gewiss nicht gering anauscUagenden EinflQlse mit den

BeslrebuDgen der Schule zusammeoslimmen , so sind auch genug andere

VOrtianden, und diese keineswegs immer der schlechteste Theil der Schü-

ler , bei welchen die Schule jene aufseren Einflüfse fortwährend zu be-

kämpfen hat. Dieser Kampf möchte ohne eine ausdrückliche Bemübang

CSr spradiUcbe Richtigkeit, ohne besondere diefs bezweckende Leclionen

schwerlich zum vollständigen und dauernden Siege der Schule entschieden

werden. Daiu kommt sweitens, wenn man vou dem Zusammenwirken.
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aller Lehrgegenstande die Erretohimg der gmniDatwelieii PebMoeigkeit

in deolMher Spraehe ' env«rlet , so Mimte et Mebt «ein, daft man d«
Lehrera der einseloeo UDterriehtagegentUiDde eine BethStlgung zmiilliety

weleiie sie von ihrer eigeattiehea und anerl&bltelMa Labraafjg^aba entfernt.

Deft sie in eigener Gorrectiieil des Sprechens ein guten Beiapiel geben»

dafs sie hei aUem , was von den SehSlero gesprachen oder geacbrieben

wird, anfter der Riehtigkeit der Sache auch grammatiaebe HichKgfceit

verlangen und darauf halten, dieser Anspruch ist nüt Beofat mm atalleoi aber

es gibt Fehler gegen graramatieehe Richtigkeit, welche nuber dar Motan
Berichligang anch eine erklärende Erörterung eifeideni dia aioialnenBe-

riehtigangen ferner, welche derselben Kategorie angeboren, bedürfen, nn
gegen die forldanemde Einwirkung eines amudartUeben Qebrauehaa einen

festen Halt «u gewinnen, des Zusaaiinenfa&ens in eine sicher autmifatseode

Regel. Will man diese Einwirkungm avf sprachliche ^Pablerlosigkeit

unter alle Lcctionen in den Terschiedenen Gegenständen yertheileo, so

wird man wahrscheinlich sie alle beeintiiohtigen, ohne dafu i für die deut-

sche Sprache das nothwendige zu erreichen. — Wenn Rof. es demnach

für bedenklich hält, die ausdrücklichen Bemühungen um deutsche Gram-

matik in besonderen LecUonen des üntcrpymnasiums aufzugeben , so ist

er doch weit eiiffornt, für sie eine gleiche Bohaiullnnrrsnrt zu wütisch^'n,

wie fiir die Grammatik einer Spractie, welche die Schüler durch den In •

lerricht erst wirklich lernen snüen Der Lehrer hat aurmerksam zu beob-

achten, worin hauptsächlich di mehr oder weniger mundarHirhe Gewöh-

nung der Schüler von der tl<iit sehen Scbriflsprarhe abweicht, auf diese

Puiicle genau und streng tm/ii^^chen, denn diese haben die Schüler wirk-

lich zu lernen, aber er hat die Schüler nicht etwa das lerncu 211 InCsen,

was sie schon recht gut wifsen. Das Mafs (l< s zu erörternden und streng

zu lernenden wird daher nach localcti Verhallnissen ein merklich verschie-

denes sein, es wird sich bei uns sogar in manchen Fällen dem in einer

rrtmden Sprache zu lernenden annähern, wo nämlich nicht allein ein von

der Schriftsprache besonders weit sich entfernender Dialekt im Gebranebe

ist, sondern wo man nicht einmal mit Sieherbeit angeben kann, ob eigeal-

lieh die dentsebe Spraehe , oder ob eine andere tradesspraebe alt die

Mntterspraebe der Soböter su betracbten sei;

So wenig wie für Orammatik, ebenso wenig findet I8r dentsebe

Stilistik der Hr. Vf. «besondere nisammenbängende* Leelionen nStMg.

Wenn der Hr. VC biencU einen Onterriebt in der Tbeörie des Sttli

Terwirl^ so stimmt Ref. aus voller Seele bei. Selbet wenn es einelheorie

des Stiles gäbe, welebe sich über Tirivialititen und Nomenelatnren er-

höbe, oder aar ubenchwengiieher Allgemeinheit eine Brücke aar Anwen-

dung auf das einselne baote, selbst wenn ^ eine solche Theorie ton

derjenigen Anerkennung glbe^ wie jeder schnlmilsig sn überjiefenide Oe-

gensland sie nothwendig haben nmfs, so geborte doch der Schote nur die

Erwerbung der Kunst des Ausdraekes, nicht die Theorie dieser Kuitst an.

. Diese Kunst wird erworben durah VertleAing bi Moslerwerfca und de/eb
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«igen« Verstiebe tinter einer Leitung, welche dai verfeblle laruekweisl,

Biebl durch vorgängige Regeln, welche neistei» an tieh wenig Bedeutung,

für die Schüler gewiw keinen Inhalt haben; ein Znsamoienlareen von Be-

merkungen, welche eich bereite bei der Sehnlleclure and bei den Ver-

soeben der Bcbuler dargeboten haben, soll natörlich hierdurch keineswegs

MSgesehlofMn werden. ^ Aber die Dobangen im schriftlichen Oo>

brauche der Sprache, deren Ergebnis Oewandtbelt im Ausdrucke» Sicher-

heit in der Anordnung sein soU, bedürien gewiss, wie .eng man sie auch

ihrem Sloffo nach an die übrigen LehrgegensUnde anlehnen m u fs , be-

sondere Lectionen^ will man nicht, wie diefs scboa vorher in ähnlichem

Falle erwähnt wurde , die Thatigkeit der Lehrer sersplitlern ond den Er-

folg gefährden. Die Rathsclilüge, welche der flr. Vf. über die Wahl der

Oegenstinde su schriftlicliüD Ausarbeitungen gibt, sind der ernsteu Beach-

tung dringend zu empfehlen, wenngleich sie freilich nicht hinreichen kön-

nen, MiflgrifTo im einseinen ganz abzuwehren.

Auch für die Loclure aus deutscher Literatur, und zwar speciel

aus deutscher Lyrik, will der Ilr. Vf. nicht „besondere Lcclioiicn angesetzt

wifsen, die von Glockenschlag zu Glockeusching auszufüllen waren," son-

dern diese Lection soll man uzri echler tirhoinng zwischen die nndereu

strengen Unterriohti^gegeiisläudc eini^chicbeu, so dafü sie nur einzelne Vier-

telstunden in Anspruch nimmt.* Der Ilr. Vf. erwahiiL dihci in der An-

merkung, um die Ausführbarkeil solcher Einrichlun^' ^1 mliUcher zu machen,

dafs ThiriHcli (Gel. Schulen. IV. S. 353' einen ähnUclien Vorsclilag «emacht

habe. lief, hat die «ingezogcno Schrift elxMi nichl zur (land und kann da-

her nicht eine Vergleichunn beider ansli lit-iii den Vorsciil.ig dts Hrn. Vf».

iihci glaubt er jenen Vorschlägen beirccimen zu rnüfseu, welchu für deu

1' r i V a t Unterricht unter gewissen Voraussetzungen angemefscn , für den

öffentlichen Duterricht schwerlich .in dieser Weise ausfuhrbar sind

Es versteht sieh dabei ?on sdbsly dsb kein verstindiger Lehrer etwa klei-

nere lyrische Gedichte eine Stunde hindurch lesen laÜMn» und da-

durch den SctH^lem das Interesse dafür gründlich verieiden wird; alie

der Onterrichl im Dentschen, ja selbst die bloÜM Leetüre bietet hinlaog-

Jiohe Verschiedenheit von Gegenstiinden strenger Beschäftigung, so dalh die •

Leetüre lyrischer Gedichte nur in der Ihrer Natur angemebenen Beschran-

kung einsutreten braucht.

Die Erw&hottng emster Beschäftigung mit deutscher Leeture

fuhrt auf den lotsten wesentlichen Punct, in welchem Bei den vom Hm.
Vf. vertmtenen Ansichten nicht beistimmen kann* Oafs dsr Hr. Vf. die

Schüler in ihrer UnbeCuigenfaeit bei der Anflalsung der ihnen wirklich sn-

gänglicfaen dichterischen und prosaischen Leeture erhalteni dab er sie ge-

gen das Eindringen einer übcfsohwengiichen Erklärungsweiso .Nchulaen

will, welche schwerlich zu etwas anderem, als zu dünkelhaftem Phrasen-

werk« führen wird, dafür ist dem Hrn. Vf. auf d<-is lebliaftcstc zu danken.

Diese Art der Erklärung und dazu noch der Vortrag einer narli wifscn-

schaAücber Form und wiÜMnscbaftUcher Vollständigkeit strebenden Ge-
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aebichte der Literatur sind nur andere Gestalten des TheoretisiereDS vor

dem wirklichen Sichvertiefen und Hineinlehen in das einzelne, über wel-

cbea tbeorelisiert werden soll, und haben darum im wesentlichen keinen

anderen Erfolg, als er vom Vortrage der Stilistik, Rhetorik, Poetik zu er-

warten und durch die Erfahrung bewährt ist Aber wenn der Hr. Verf.

darum alle Erklärung von I>ichtunf:"n so gut wie vollständig verwirft,

so soi es erlaubt, dem gegenüber auf ein par luchl unwosenUiche Puncle

aufmerksam zu machen. Jeder Mann wird sich eniuicrn, wie manches

Gedicht er als Knabe und Jüngling mit der kltlnftesfi n Freude gelesen,

auswendig gelernt, gcsuneen oder vorgetragen, und docli, olij^leich es voll-

kommen seinem Gedankenkreise und ßilduugsstande angeiiiclscn war, ganz

schief aufgefafsl, oder sich blofs dem lieblichen Klange der Töne hinge-

geben hat, Ks hätte eines Wortes bcdui fl, um ihn auf den richtigen Weg

zu leiten und jene Dichtung zu einem geistigen Eigentuiuc für ihn zu

machen, welche so nur ein ungehobener Schatz blieb. In je grölsenm

Umfange dieser Fall bei jemand eintritt, deato eingreifender wird die Ge-

wöhnung an ein leiebtferUges, nur an der Oberfliebe baflemtet Leeen ; die

Schule hat dagegen uniweifeihafl die Verpfliebtong, nacb ihren KrSflen

zu aufmerkaamer leetfire, in eindringender Anflliliiang beizalragen, dwatU

auch auCMrbalb der Sebnlieil die Leetnre von Werken der Matterspracbe

nicbt an einer blotsen Aoafiilliing der Zeit» la blolinr Unterballung werd«^

aondem wirkliche Beaehiftiguog enthalte. Dnd überhaupt, darf denn die

Sehnte ihren Seh&leni irgend etwas, auf irgend einem Gebiete darbieten,

wobei sie den Schülern eine eigene ThStigkeit nicht anmotbele, sieb

von deren Yorhandensein keine Oeberseugung Terscbafftef Ref. kaoo

diels nicbt ^anben, aondem aiebl vielmehr die Pflicht der Schulet äcb

von der eigenen Tbatigkelt der Schüler Oebersengung an vevseliailbB» IQr

eine unbedingte an, von welcher auf keinem Gebiete eine Auanabme ohne

Gefahr für die ganze Haltung des Onterricbtes zu gestatten ist. Das blofse

Vorlesen und Nachlesen iafsen , indem man den Eindruck auf die Schüler

erwartet , ist keine Aufgabe der Schule; Vorlesungen von dramatischen

Meisterwerken, wie sie der Hr. Vf. vorschlägt, werden eine sehr dankens-

werthe Gabe aufs erhalb des Cnfcrrichtes sein, erfolgreich besonders

dann, weim vorher der t'nter rieht aufmerksames Lesen und \]6ren

bewirkt hat. Erwägt man diese Gründe, welche sich leicht werler aus-

führen liefsen , so wird man nicht iu das unbedingte Verwcrfungsurtbeil

des flrn. Vfs. emslimmcn können. Aber beschränkt auf das wirklich

nöthige, dessen die Schuler zw der richtigen und nach ihrem Standpuucle

vollständigen Auftafsung beduifc-u, mufs die Erklärung allerdings werden;

und in solchem Mafse gestattet ihr ciiKenllich auch der Hr. Vf. doch wi-

der Eingang, nur will er solche Lirkiaiuii^ i.' cd ruckt den Schülern in

die Hände gegeben wifsen; gewiss nicht mil glucklicher Wahl des Mit*

tels, dunu die gedruckte Erklärung wird nicht aul domselbcu lutereisi

gelesen, wie die angemefscn mündliche gehört; sie wirkt nicht in glei-

chem Mafse zur Verständigung , wie das lebendige Wort dos Lebren ; "'^
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kann Mk , so mnsiehtig man tio abhbo , nieht mit gleiehar Gtuanigkait

dem fiactiselien Bedfirfnlase der SebQler anäebliellMD , et der mit «et*

ner Claaae bekannte, ilire Bedoritoisie beobacblende Lehrer im Stande ist,

wenn er dnreh ErUining die Seliuler I5rdeni, nidbt ileh leigen will. —
Der Polemik des Hm. vrs. gegen eine verkehrte ErklSrimpweiae atimmt

Memach Eef. foUkommen bei und wünscht, dafi die hierüber gemachten

trefflichen Bemerknngen die ToUtte Beaehtoog finden mögen ; aber er kann

diese Beistimmong nicht auf die positiven Vorschlage aosdehneai welehe^

der Hr. Vr. an die Stelle des bekämpnen setzt.

Für den Unterricht im Altdeutschen steckt der Hr. Vf. das Ziel hö-

li«r und die Grenzen weiter, als im ganzen üblich ist, und erfordert tu

diesem Behufe doch nur einen mäfsigen Aufwand von Lehrstunden. Bei

der vcrhällnism.ifsigen ^'cuheit der schulmäfsigen BcliandlunK dieses- de-

pcnslandes werden erst weitere Krfahrungeu die Grenzen des ausführbaren

mit Sjchf-rheit besUuinien. üeLrigens haben von uns*»ren Gymnasien na-

türlich nur diejenigen das Altdeutsche, in weicher Al)<:rLiizung es auch

immtT sei, in den Bereich ihres l^nterriehles aufz-unt hmen , an welchen

dl« deutsche Sprache nicht blote die Unterrichtssprache, soodero auch die

Muttersprache der Schüler ist.

Wien. fi. B 0 u i t z.

Di« Formenlelire der klrclientlaviieheD Sprtclie»
erklärend und vergleichend dargestellt von Dr. Aug. Schlei«
eher, kai«. kön. a. o. Profeaeor der vergleichenden Sprach*

wiOtenechaft und dea Sanskrit an der Universität zu Prag.

Bonn» a B. König» 18S2. B. XV n. B76 S.— 4 fl. 12 kr. CM.

Diejenige Wichtigkeit, welche für die germanischen Sprachen das Go-

thische , für den gesammlen indügcraianii»chen Spracbslamm ilas Sanskrit

besitzt, ist für die slavischen Sprachen dem sog. kirchenslavischen zuzu-

sprechen, welches der Srhrci!>er dieser Zeilen nach dem Volke , d?is einst

diese Sprache redete, Slovetu-»ch un l, /.um Unterschiede von deiii neueren

Slovt-nisch, Allslovenisch nennt. Der durch seine linguistischen Arbeilen

rühmlirhsl l>tfkaiinte Prof. der vergleichenden Sj)rrichwiLseit.sclu[l an der Pra-

ger Universität, l>r. Aug. Schleicher, bietet in dem oben angezeigten Werke

eine dem Nichtslaven wie dem Slaven gleich willkommene vergleichende

Bearbeitung der allsloveiiischeD Sprache. Sction der ISamc des Hrn. Ver-

fassers liefs etwas ausgezeichnetes erwarten, und Ref. kann versichern,

in dieser Erwartung nicht getäuscht worden zu sein. Ohne sich in eine

iletaillirte Würdigung des Buches einzuiafsen, will er blos bemerken, dafs

der Hr. Verf., nachdem er in der Vorrede Aluicbt und Hilfsmittel seioea

Werket angegeben, in dar Einleitung vou dem Verlialtniaae de« Sla-

Tiaclien aa den anderen FaoiiljeD des iadogmanisehea Spraebstaoiniesy

von dem Veriiillniite des Kirchenslavischen sn den fibrifen elavisehea
"

Sprachen, §0 wie eodltcb von der kiichsnskviscben Schrift handelt i dann
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folgl die UttUdire, Worlbildupg, Occlioitioa und Gonjangation. ladet

Capilel bietet nicht nur belieiiQtes in neuer Zimaunenstellnng, Modtn

enlhilt auch zahlreiche neue und treffende Beinerkiiugen. Ref. kaon nicht

lunhio, das BucJi des Hrn. Dr*i» Aug. Schleicher jedem Freunde der Spcacb-

wUsenschafl angelcgeoUichsl lu empfehlen.

Vergleich ende Grammatik der ülavischen Sprachen, von

Dr. Miklosich. Erster Band. Vergleicliefide Luullflire der

flavischen Sprachen. Von der Icaiseriichen Akademie der Wif-

senschafien zu Wien gekrönte PreisÄchrift. Wien, Brauinüller.

1852. 8. XVI und 518 S. ~ 7 fl. CM.

Es darf als atlgemetn«Mannt voraosgesetBl werden, dals die Er-

scheinungen einer Sprache hiufig aus dem liieren Zustande derselben osd

eben so häufig aas den urverwandten Idiomen erklärt werden köonea;

der Versuch einer derartigen Erklärung der Erscheinungen einer Sprache

ist die h istorisch-fergleichende Grammcilik derselben. Eine solche für die

siaTischen Sprachen su liefern, ist meine Absicht, und das obgenaonle Back

der erste Band dieser Arbeit. Derselbe enthält die Grundlage jeder wiF»

senschaülichon Grammatik» die Lautlehre aller slavischen Sprachen, d. i.

der altslovenischen oder sog. Kirchensprache, der neuslovenischcn, bulga-

rischen, scrl)ischen, klcinrunsischen, grofsrussischen, fecliisehcn, polnijüclieii

und der Sprache in der Ober- und Micderlausil/,. Grimiu's d<;ulsclie riraoi-

roalik hat mir bei der AiJjett nis Mü^jI^t vorgfschwebl ; ieh srlimcichle

mir nicht, dasselbe erreicht zu haben, und v, erde mich glücklich schätzen^

wenn uupHrteiische Beurllieiler .inerkennen sollten, dafs ich hinler dem

hohen Ziele, das ieh mir gealcckl, nicht allzuweit ziirückgcblicbeu bin.

Das Buch ist so eingcrichlet, dafs es auch von denjenigen mit Leichtigkeit b«-

uulzl werden kann, die nicht den ganr.cn grofsen Spraclistnmm zu stu-

dieren beabsichtigen ; doch ist es anderseits aueli nicht uioglicli, aus de«

Duche die Lautgesetze nur einer slavisehen Sprache gründlich lu Iciiif»»

indem das Allslovenischo bei jeder ein^elueu als nolliwcndiger Ausg«*ngs-

puuct, als Grundlage anzusehen isL Diese Einrichtung hat manche Wide^

holuug 7.ur folge gehabt.

Naciidera (irlmra die deutschen und Diez die ronianischeu Sprachen

musterhaft behandelt lialle, blieben von den Sprachen der grofsen euro-

päischen Völkerstäuinio nur noch die celliscbeu und die slavischen isr

Erforschung übrig ; jciu; haben, wie man vernimmt, an Zcufö eioen Ä»P"

beiler gefunden; diese habe ich seit einer iicihc von Jahren zum allcisi-

gen Gegenstände meiner Studien gemacht. Diesem ctsleu Bande WS(d«S»

•0 Gott will , noch drei folgen , welche die Worlbildungs - , die FermM'

und Satzfügungfilebrc enthalten werden.

W I e n. . i- r. Miklosich-
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kuttcbuil, karleu zur olUu Geographie.

T«^iil« gsßgrapkie» UaUn^ anHquM HtkUo ei epera Je, Vak
Kuttekeii, Vire illu9lri8$imo praeclara eruäüimu ei

äeetiina lenye ornatisfimo Alexandro ab Humboldt pio

graloque animo d, d. d. auctor, Berolini^ iv^engU Fri»
rierici Nicolai 185i. (6 Bl. in Polio, zum ZusanunaiuelMtt

eiogerichUU) — 2'/. Kihir. « 4 fl. 48 kr« CM.

Die vorliegende Karte zeichnet sich durch die aufsere Ausstattung

sehr vorlhcilhaft aus; ein schöner und deutlicher Stich, namentlich ge-

«chroHck volle Darstellung der orographiscben Verbaltniase uod sorgfällige

Colorining voreinigeu lieh , einen beim enten Aoblieke bettecbeiideo Eio-

druck bervonabringcn. , Dm so mehr bedauern wir, um so scbirfer möf-

sen wir aber xugleich bervorbebeo, wie der innere Gehalt nod der wifMn*

schafilicbe Werth zu dieser ansprechenden Form fast in diamelralem 6e-

fensatse stehen. Zunächst sehen wir die Kfistenumrifse wie die iibrigen

hydrographischen Verhillnisse einfach, den heutigen Zustanden geraafs ge^

seichnel» ohne alle BerScksichligung der Terschiedenen erst nach den Zei-

ten des Altertumes eingetretenen Veränderungen; je grofser aber derMafs-

Stab der Karte ist, um so fühlbarer tritt dieser Oebelstand hervor. Man
vergleiche nur die Anschwemmungen an der Pomundung und die Lagunen

der Lombardisch-Venetianischen Rüste überhaupt, dann den Lauf des Amor
in Etrurien, bei dem uberdiels der Name ganx fehlt (s. unsere Bemerk.' in

dieser Zeilschr.» Jahrg. 1852, Hft. Vll, S. 558), endlich ist ebendaselbst

der Clanls zwar richtig als NebeDOiifs des Tlherti angegeben, aber nicht

a)<i AliÜufs der palus Clusina heseichnet , die damals noch keineswegs,

wie llr. K. angibt, eine Ableitung nach dem Arms gefunden hatte, ein

Plan, der zwar schon unter Tiherius entworfen, indessMi ans frommef

Scheu oder sonstigen Gründen nicht ausgeführt worden war. Tac. nnn. t,

79. Dnxu kommt nun im einzelnen eine Menge von unrichtigen Angaben,

namentlich falschen oder verdrehten Namensformen wie Jnterprtmum für

Infvrproinium (etwa weil diefs auf der tah. PeiUing. abgekürzt gcschrie-

Iten isl?^, Tarquinin st Tirquinii, TriceiUum (nach dem lieiiligen 7/7-

reiUo gehildol) am V\. Trlnittm sl. Tereventum oder Terueutmn am Tri-

nius, Formia st. — ae, Pitcchusa st. Plthecussa, Eburinis st Eöurum,

gleich daneben sehen wir Icentia, wie in der lab. Pt^ni. versclinebcu ist,

als besoinlern Ort ürlieii PicetUin iiuh^d(\\\T\. , M hcn ntin für AcherotUia

u. .T. A(if Sicilieii Ije^egnen uns Forraeu wio Hybiae megarae, Leontium

f. Leontinif Trogylium f. Trogilus, Cntana für die pcwohfiüchfre lalein.

Kdim Cnfltm, eiKilicii Pacligum f. Pacfujimm unit tlithmtias i. P/nnUdS.

Was wir endlich in einem solchen Wrikc am wenigsten erwartet halten,

lät die fehlerhafte Zeichnung der Stadt Uom selbst, wo besonders das

Forum wider so erscheint, als seien Bunsen's und H 0 c k e r's Forschun-

gen gar nicht vorhnniUu. Aufserdcm sind die ^aule^ Al X und CapiiOliwn

gerade umgelauscht , der poiis Aemiiius wird wider mit dem pom Su-
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ktUiUi identificirt Cwobei die Angab« «JPWW MMtlM od. AmUUui'

mki der sonst durchweg lateinisehcii Nomenclatur acKleeht haroMMiirt), daitt

koniMii Fehler, wie Am*// MeememMs, hBtrea ß^MMmm, 9km IV*

frim»^ pari» Ptmmetunna u. dgl.

Diese Beispiele, die sich leicht noch vermehren lafsen, mögen als

Nachweis genügen, warum wir die erliegende Karte nicht empfehlen kön-

nen. iXehen den ausgezeichneten übrigen geographischen Arlikelo des glei-

chen Verlages mufs sie doppell ungenügend erscheinen,

Dcrscllic llr, VcTfafser hat zu'^leic'h ein neues ünlernphmrn hrgonneo:

Tabultit' gcoiirdphicne mt ilfnstiaiuiii Graecorttm et Jionwnonnn srrip-

tonun opt'ra hislorica et geographica. Tab. f. Orbis /errarum es

Cor nein Aepo/is titis exceiiejiNuin imperatorutn descriptui

ab J. Valeria hutsc heit. Fol. Ibid. — 5 Ngr. = 18 kr. CM.

Den Plan clwa zu llisloj ikeru wie Xenophon und Arrinn, Caesar

und Tacitus, genaue Spccialkartcn zu bearbeiten, wird niemand leicht für

uberflüfsig erklaren,* die vorliegende erste Prohu des önlernehmens lalst

indessen -lucli liici- mcht \ic[ ( iwniltM). Alle Daten eines Historikers wie

Aepos — si tuali est — auf einem Blatte zu vereinigen, «nufs gleicli

dcui ganzen Plane nach als verkehrt erscheinen, wenn so weit auseinander

liegende 2eitpunete, als die Namen Miltiades uqd Attieus bezeichnen, za

umfafsea sind, in deneo die poliliedieD Geileltungeu der einzelnen Lind«

io mannigfach wechseln. Aof eine Darstellung dieser Verhältnisse nnd auf

jede Illumination bat somit Hr. K. auch von vornherein versiebten oi&iien.

Abgesehen hierron sollten sSmmÜiehe bei !f^ß09 erwihnte gcographiidie

Namen ersebeinen, und swar unterstrichen, um sie vor andern nebenbei

noeb eingetragenen Namen hervorzuheben. Wie wenig Sorgfalt aber aneb

dei diesem nieht allausehwierigen Unternehmen beobachtet ist, zeigt gisidi

die Wahrnehmung, dafs eine Heibe von Namen gans fehlt, als Badrumi-

JkHWi Meneiai pcrUu, Pkoeniee$, leucanfri, PiiidM^ CtlthoUk AffUot,

Mkamme», Mofetj nermoj^iae, ApemUmti, Appia via, Sem^ Am-

IAmi, Nmentum, Itöeriä» Andere sind zwar aufiBeruhrt, aber nieht in der

Fsffm, wie sie bei Nepos ersebeinen. Arpoi für Mrpt, Tiroetene f. Jiroeu»,

Sam9tkrac€ f. Samoülracia, nkracia L Tkrecta od. Tkraeektt AUxandrial

ÄUxaadremfCgreneU Cffrenae. Noch andere endlich sind wenigstens nicht ud-

terstricben, so aufser den Namen der drei Erdlheile und Gaüia , /taUa,

Graecia, auch Chius^ LeueirOt Olympia, SiluSy Jster, Propontit, Aega-

iet intulae, Trasimenus lacuSy Sabini^ Liguria, Lusitania (vielmehr U-

§Utet und LusUani b. Nep,), Aumidae, Aufserdem begegnen uns Ver-

sehen, wie Achalae für AcAaia^ das mittelländische Meer wird schon ali

mare mediterraneum benannt , das Rubrum mare soll gerade ebeo oot

den arabischen Mcerbtnen bezeichnen u. dgl. m.

Nach solchen Proben können wir nur, wunsehen , tlie zu erwarten

den Forlselzungeo wögen dem hier vorliegenden blatte mögUcb&l uoabD'

lieb sein.

Wien. Gustav Linker.
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Oesterreiebi«Ghe Statistik

V

«

1. Handbu'ch der Statistik des österreichischen
Käiäcrstaates. Von Jos. Hain, Ministerialsecretär bei

der k. k. Direction der administrativen StatiiSik. Wien, Tend-

Ur dt Comp«, lSi2. S, Sreler Band (in 8 Heften) XD und
510 SfUen. 8 II. 13 kr. CM.

2. Lebrbvch der öalerreich. Vaterlandskvnde nr
gmneren KeBolais der wesenlliclMteii hiftorieohei, geognh
^phiachen vad atalistiscben Verhällnlaia des österreichischeii

Staates. Von Wilh. Pütz, Oberlehrer am katholischen Gym-
Qasium zu Köln. Cpblenz, Karl Baedeker, 1851. VII und
286 Seiten 8. — l fl. 12 kr. CM.

S. Handbuch der daterreich. Yaterlandskunde fftr

Obergymnaaien, eolworfen von Fr.Vanicek, Prof. amGrenn-
Untergymnasium zu Vinkovce. Wien, I8ö2, F. Becks Univ»-

Buchbandlung. IV und 144 Seiten 8. — 40 kr. CM.

4« Handbuch der Statistik des österreichischen
Kaiserstaates. Von Yincenz Praach, Gymnasialprofessor

in Brünn, 1862, Bofichak de Irrgnnf* 220 Seiten 8. — 1 ft.

20 kr. CM.

Das ersle der hier angeführlcii Wirke darf keiufswegs, ohwol es

mit Jim ieUlen denselben Titel führt, mil den übrigen dreien in eine l'ar-

alJele gesetzt werden. Es ist nicbl, wie diese, ein für Schüler des Ober-

gymnuiums (8. Gasse) bestimmtes L e h r b a c b, sondern ein wertbvotlee

Bandbaeb IQr den Sttttstiker Tom FaebSi eäi im wahren Sinne des Wor^

las uneotbehrlichas Bueb (ur die Lehrer dieser Wiftensehaft, wel-

eben es gewidmet ist. Es gebührt ibm diese Anerkannnng nicht nur dureh

den Werth seiner Daten, die ans Qaellen geschöpft sind, welche In sol-

cher Yolistindigkeit nur wenigen Individuen zu Gebote stehen, sondern

auch durch die grundliche Einleitung über die Wifsenschaft der Statistik.

Durch diese wird es sugleich lum Lehrbuebe über Statistik im allgemei-

nen nnd föltt in der östeireicbischen Literatur eine Lücke aus, Insofern

unsere vaterllndischen statistischen Schriftsteller sich hi ihren Lehrbüchern

auf die Praxis der Statistik beschränkt und dl« Theorie derselben kaum
berührt haben. Die Ctoleitung füllt 98 Seilen und enlbnt mit Beispielen

erläutert alle Falle von Entwickelung statistischer VerhSItuisse mit Anwen*

dang der Wabrscbeiiiiicbkeilsrecbnuog und anderer Hilfsmittel, vom ein-

Ikcbsten bis tum oomplioirtesten Falle, von der numerischen bis sur gra*

*) Die Redaetioo glaubt keiner Entschuldigung lu bedurfsn, wenn sie

der Besprechung der einzelnen Schriften über diesen (ur den Oym*
nasialunteriichl so wichtigen Lchrgcgcüslntui eine zusammen-
fa fse n d e und parallelisirende Mebeueinandersleilimg dersel«

ben folgen lätst.
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phiaelien Dantelloog. Selbsl dem Lehrer der Hatlieiiuitik ist ein Feld dtmii

geÖSbety am lo manebe Beispiele dieeen praklisclieii Boden tu entnelineD

und so in eigener Spiuie den Lebfer der Stalislik lu onlerttülteiL

Der erste Band omfifst eine Vorobersiebi, dann swei Absebnilte

über die Veiliiltnisse des Bodens and der BevSlkerang. In der Einleitoog

werden Lage, Grenzen, Flächenräum
,

politische Eintheilnng, Gmndnucbt
(mit den Daten von 1850 und 1851), und die allmähliche Geslaltong (eioe

kurte hi8tori»ebe Skiue) abgehandelt. Ira ersten Abtehnitle Tolgen die

orogr^phische, geognostische, hydrographische und meleorologische Ueber-

•icht in 24 im zweiten Abschnitte die BevÖlkenings - Statistik nach

Zahl, Verbreitung
,
Dichtigkeit, Nationalität

,
Sprachgrenzen, Religion, Hei-

mat, Geschlecht, Alter, Stand, Wnluiorten
,
Beschäftigungen, Vermehrung

utkI Vermindcnini! u. s \v. in 120 f^. Der zweite Band wird die Al)-

schnilio r.audwirtlischaft , Üi i gbau, Industrit^
,
Hmdpl, Verkelursinitiel, gei-

stige huilur, Staatsverfaisuiig und VerwaHuii;: niUnltcn

(Jeher die Ziffern als Bnsis und dir abgeleiteten llesuKate ISfsl sich

bei diesem Quellenwerke nichts s i-eii , der Hr. Vf. hat selbst jede unver-

läfsliche Angabc getreulich angegeben, und alle Lücken, die aus allerer

Zeit durch die Yormalige Anordnung inanciier Tabellen entstanden und uner-

gänzbar sind , nicht schweigend übergangen. Die Gewissheit der Mangel

bat auch ihren Werth und h<iU von umiützen Forschungen nach Materia-

lien ab, die nicht existieren. Der Hr. Vf. lul auch nicht crmangelt, bei

allen wichtigen Anläfsen die analogen Verhältnisse anderer Staaten beizu-

fügen, und es stobt in erwarten, dafs diefs aacb im folgenden Baude, wo
nocb mebr Anhalte votbanden, slaltOnden werde, Bs ist eine naturliche

Folge, dafs die GmodsiUe, welche der Hr. Tf. in der Theorie der Slali-

stik entwickelt bat, von ihm in Verlaufe des Werket nicht verlSugnet

werden; fiberall findet man nur dasjenige in das Gebiet der näheren Be-

trachtung und AbwSgnug einbesogen, wo Ztifern die Grundlage bilden.

Wenn diefs im eigentlich geographischen Gebiete in geringerem Grade ge-

schehen ist, so liegt diefs höchst wahrscheinlich nicht an dem Omatande,

dals Hr. Hain seine Aul|gabe nicht voUslindig erkannte, sondern in dein

Mangel an Vorarbeiten tu diesem Behufe. Wir besitsen gar wenige Daten

Qber Flfiehenranme in nnlser-politiseber oder ökonomischer Beiiehnng, gar

wenige veröffentlichte Hohenangaben, um sichere Mittel daraus abauleiten.

Zu einigen Daton dieser Kategorieen sind Oq<)U(m> vorhanden , aber nicht

tosgebeutet, und uberdiefs hängt an einer nutzbringenden Ausbeute der^

selben für eine einzelne Kraft ein Lebensaller. Diene gewichtigen Büek-

sichten mögen Hrn. Hain abgehalten haben, in den oro- und hydrographi-

schen Cebersichten einen reichlicheren Gebrauch von Zahlen eu machen,

die ohne das Dasein von Grundlagen ofl nur in vagen Schätzungen hätten

bestehen können. Derlei Verhältnisse sind Langen. Breiten, Flächen

der Gebirgssystemc und ihrer Gliederung, Durchschnittshöhen der Gipfel,

der Joche, der üebergauge , äiiuliche Daten für die Ebenen, für Strom^»e-

biete, Maüsen der fliefieoden Waber u. s. w. Hätte Hr. Hain auf die««
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Vonrbeili» wirlM wdleo» so würden wir seine treSUeb» Arbeil nie er-

halten haben. — Die BerölkeningsverhältntMe find mit eellencr Votletfn»

digfceti dnrdigef&brt, Tieiee iit hier gana neu und bobee inlerene erre*

gendt baid in ganaen, s. Ik die Spraehgrenten, bald in den enlwiokelten

Eeeultalen, i. B. die Perioden der l^auungt-, Morlalitala- und ao viokr

anderer Dnrehaehnittiaiffern. Zugleich werden dio Formeln mitgeUieilt,

mitteia welcher dieee efgebnisae erhalten wurden, wodurch zugleich Lehr-

atoff und Bürgschaft geboten wird. Möchte der Tcrebrtc Hr. \L Mreichen-

der Murse und Gesuiuitieit sich erfreoen» um dns schön begonnene Werk

nogliobei raach aeioer Vollendung entgegen su fähren.

Der neue Organtaationeplan fSr die oaterreicbischen Gjmoaatcn halte *

für die 8. Claase eine Statistik des öslciTcichischen Staates als Lehr^

gegenständ auffj;t'nommen , wofür jedoch ein pafaeodes Lehrbuch fehlle«

Wahrend in der 4. Cl.isse eine Vaterlandskuude vorgeschrieben wurde«

sollte die ihr parallele Statistik im höheren Curta eine Erweiterung
derselben sein, sonach von anderen Ge8icht«?pnncten ausgehen, wo gleiches

zum Vortrage kam, und ergänzen , was an politischen Klemenlen nachEU-

tragen kam, da in der Valcriandskunde die physischen Verhaltnisj^e bevor-

zugt waren. Obwol die Aufg«h© des niederen Curses leichter «rhien,

wandte doch die Eiusigkeil des Lehrslandes sich mehr der schwierigeren

Ausarbeitung m, «nd während über die Valcriandskunde ein Lehr-

buch die üahu betrat, tauchten für die Statistik Oesterreichs bereits

drei Schriflateller auf, Pütz in Köln, Vanißek in Xiukovcc (an

der türkischen Grenze) und Prasch in Brünn. Der letzticcnannlc war

der erste auf dem Platze, insofern ein Heft seines Werkes im Febr. 1851

schon erschien , aber der letzte im liefern des vollendeten Ganzen (Mai

1862). FAst gleiobaeitig (Marz 1851) brachte IHita sebi Lehrbuch , und

da ea den Bedirfhissen sieht i^ollkMBnwn entsprach , so lieb Vaniöok in

October 1851 aeine Arbeit ans Licht treten. Alle drei Werke leiden in

üeriehung auf StaatSYerfAfsung und Verwaltung an gleiehnafsigen Gebre-

chen wegen bereits Tcralteter oder doch schwebender Angaben, da aie in

«ne Uebeigangsperiode fällen, deren Schlufs erst abgewartet werden rnub.

Diese Partieen ni3flien Ton jedem Benrtbeiler ausgrscbloften werden ^ da

nur ZeitTcrhaltnisse, nicht die VerfaTser die Schuld dieser Mangel tragen.

Was den Plan desganien anbelangt, ao weichen die drei Verlliitor

Yon einander in Torschiedenen ilinsiehlen wesentlich ab* Puts gibt die

Tom OrganiaatiiMMplane geforderte Otbertiohl des Anwacbsena
der 5s t erreich isc hen Honarchie als erste Abtheüuog mit einer

ganz überflüfsigen Breite, indem eine MrnL'p, dem Gegenstände, der nur

eine historisch geordnete Aufzählung der Xerritorialveränderungen bedingt,

fremde oder rlorh nur eotfemt angehurige geschichUiche Daten mit cinge<

flochten werden 8o ward diese 70 Seiten sUrke Abtheilong ffast ein

*) Was aolleo a. B. die Slnmmtarehi der Unieu an diesem Platse?
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Drittel dM gamen Wölket) wdl mehr OeMhichl«, ik gweUeliUidie Qth

gfiplUi^ te natidiirl«! Venldfiie niclil in gedaaken, die nur durdi die

Sebndligkeit der Arbeit enleeboldigl werdan köfincQ. Eret die Mit« lüif

Seiten enthalten dte gewunachta Debersicht« aber oaclLt und bloa, nur Bit

den Jahrzahlen versehen. Yaniöak'a Buch enthalt keine solche Eiolei*

tang, waM daeeelbe, dem Vernehmen nach auf höbarea Anreihen, voe ihn

luruckgezogen wurde. P rasch widmet derselben nur zwei Rlälter, dir

Arbeit ist deber eebr dürftig und das Exlrem jener von Pütz. Hr. Hain

hat in dem am Eingange besprochenen Werke eine aolebe Ueljersicht auf

10 Seiten geliefert, welche das Mittel awischen den v(Hrigea beiden hält

und gerade das angemefsetie Verhältnis hat. Diese Arbeit war keineswe^

echwierig, da durch Hasse!! und m\'lere schon vorgearbeitet war, unJ es

sich sonach mehr um 2weck^'einär>e kiii znn^ uinl um eine belebende Ein-

kleidung handelte, als um eiu neu xu aciiaffendea^ aus Queiieo erst abxa-

leitendes Werk *).

Die eigentliche Statistik theilt Puta in eine eligeineiae Oaber-

sieht (Lage, Gröfse u. s. w.) 16, in die SchUderuiig der topischfn

und physikalischen Verhältnisse 9 $J , der Bevölkerung und Cullurverhäil-

nissc 8 55, dann der VerfaFsung und Verwaltung 9 §§. Auch Prasch

behält die natürlichen Capilel, Land, Volk ntid Staat bei. Vanieok be-

hält topische Verhältnisse und Staatsverfaisung als Anfangs- und Endrapilci

bei, fafst jedoch alles übrige in dem Mittclabschniltc Slaatsrfirhtum

zusammen, wo sonach Naturproducte
, Bevölkerung und deren Üekuüomie

und GuUur nach einander zu stehen kommen. In der Anzeige, welche Hr.

Prof. Jäger dem Vsnißek'sehcn Buche in dieser Zeitschi ift gewidmet hat,

ist diese etwas unlogische Ordnung mit Recht getadelt worden, uuil es

befremdet niclit ahne Grund, wenn man den Schlufsparagmph der topi-

ficheii Verhältnisse
(
\V G) mit ,^S am tät.s Verhältnisse* überschrieben sieht,

Wdlireud erst ^, iu die EiposiUüu der Bevuikeruugsvcrliäituisse beginot.

wibrend die Haapteaebe fehlt — Ziffern, fSr die AnichinlicMt^it

der Grofee dee jeweiligea Beaitaee.

*} Zu diesen bitleriacbeii Skizzen ist eine Karte Bedurütiii. Die taog-

lichste f.u diesem Zwecke ist J. Iläufler's „Hist. geocr. TaMeafl

des österr. Kaiserstaates,^ da daraus leicht der Umfang der MouArchi«

für jede Periode entnommen werden kann.

Auf einem Exemplare alle jeweiligen ümfaage nach vod aN^

dartoatallen , würde dann möglieb eeln, wann AbdrQeka der Etfle

auf lichtbraunem Nalurpapier gemacht wurden; dann könnte w'

weifser Kreide , die sich mit einem Tuche leicht wieder entfern»

läfst, der Umkreis der Monarchie in einer beliebigen Periode ,
nich

den febnn vorhandenen Gramen, eingezeichnet werden; kvn di«

Knrto kann Tielmala zu solchen effprieCslicben Debuogan beoütit

werden, wozu auf andere Art eben so viele Exemplnre nöthig

ren. Sollte sich um dieses höchst nützliche Lehrmittel eine

geude Nachfrage ergeben , so würde die Verlagsbandlung (h\

iD Wien) diem WOmehen gewiie enf dai bereitwilligste enlipiw*«'*
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fn Bexiebung auf den Omfang des ganzen und der einzelnen Theile

wifd Vanicck zuerst genannt werden inufsen, da für Schüler die Quan-
tität bei liun einem Semester (mehr bewilligt der Organisatiousplan

nicht) angemersener ist, als bei Putz und Prasch. Putz hat zu wenig

bedacht, dafs in den RechU- und StAaUwifseMobftAen Doclin«ls die Slati-

•tik enebtiiit» daft gowifiw Capilel, vomgtwdst ttttalliehe, di« ein

twferet EingshMi nvr bei angemefiMner VoHbereitoog mil Natten in Ave-

äebt haben, beOwr angedentel all aoigeiabrl werden, utn dem PaenMila^

ttodina aaeh noch einen guten Antbeit an der Portbiidnng dieeei Lehr*

atofllBa an nberlaben. Praaeh dagegen hat dem topiaehen Theile nahe

die mine dea ganaen Dalhngea gewidmet, vnd ao lobenawerlh dieaer

Theil im ganten baarbeitet iai, an iat doeh diene Anadehnnng, obgleich

dnreh Rlelndmek redueirt, viei tn bedenCend. Diiee Arbeit würde, wenn

nneh die polillaebe Ocngrapble (aonderlieh Topographie) damit veitunden

wSr«^ tnm theile die Vaierlandakunde eraetien, die fier Jahre TOiher vor-

getragen werden toll. Ba aeheint beinahe, als halte Hr. Praseh von dem
Mangel ehie« beetimmten Lehrbuehea fQr dieaea Faeb VeranlaCsnng genom-

naan, daaaelbe auf diese Art anpptieren zu wollen.

Wait nun die topischen VerhaitniMse ferner anbelanji^t , so ha-^

ben Praseh und in einigen Rüclisiehten Pütz das statistische in den-

selben, theilweise wenigsleus, befser herausgefunden, als Vanidelt, pnd

dadurch gezeigt , d.ifs sie von den verschied<>i>fi) (lesiehlspunclen einer

nnd ders<'U)fn Sache (z. B. der Orenzen) (lei»jonigen zci fixieren wufsten,

der für die Aufgabe der höheren Classe passt. INirhl an was ein Land

grenzt, nicht (\nh und wo Gebirge da sind, ist dem Blicke ih-s Stalisfiker»

wichti^^ \>,ie es git ii/t? wie lange? wie vertheidigl ? Wie ve rhalten

»ich CniiHtt^ uihI Area, wir (Im trdckenen Grenzen zu den n^fsen, wie die

(iei)irgsregionen zu den t-Luiun? Wie viel helrägf die mittlere Höhe?

u. 8. w. l)fts sind Fragen, auf welche man hier Antwort sucht, das übrige

lehrte schon die Fiemenlargeographu* und die VaterlandskuiHle. Es war

schwierig, diese als (Jnlerbau in einem idealen Crofange anzunehmen

und darauf das oliere 8tockwerlL zu selscu^ daher auch die Unsicherheit

in der Anfoahme, die Cngleiehheit in der Verarbeitung der Daten. Es war

1. B. dberflüfsig überhaupt Orenten antngeben, nnd Praaeh bat aieh

ao^ar die böehat nonntie Muhe gemacht, die Grenten aller Kronlinder

einieln mittnlbeilenl VanKeh aber bat bei der Anführung der Grenten

nine unglSekliehe Orighialilit eratrebt, die nie deltnng atefa wird erringen

können. Er Ihollt nioht die Geaammtfignr dnrth Diagonalen und Subdia-

0onalen^ nm damaeb die Grenzen im Norden, 6dden n. a. w. tu beatim-

men , aondem er nimmt den Lauf der tirente aelbal tum Anhaltaponete,

waa eonaeqnent In'a Uelne verfolgt dahin führen würde, dab ein Land

an ein andere« in allen Weltgegenden grenten wurde, wenn etniehtGreih

nen bat, w ie die nordamerikaniachen Freistaaten.

Es wurde viel zu weitläufig aein, jedes Gebrechen, welches die eln-

xolnen VerfafMH' in diesem topischen Theile trifft, hier zur Berichtigung

anfzufuhren, es ist ja Sache des vorirasenden , aolche einzelne VeratöCw

S«iu*lirift rar dim 6Hnr. Qymn Itfta %. H«ft. 6b
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von welchen koin Buch derart sich ganz frei cihallen kann, v^ahrend des

Vortrages verbcfsern zu lafsen; es soll hier mehr vou concrelen Feh-

lern die Rede sein, die, weil häufiger, wichtiger sind. Die Verwendung

der Ziffern setzt die Kenntnis der Gröfsen voraus, m ist daher nöthig ge-

nau ca wifsen, woi» von Qiui4r«liiieileo, yoo UngeamafMii u. «. w. dit

Aede ist» wolehe damit gcmeiat seien. Oieran hai ea PQu in sein««

Tabellen «eilen ermangeln lafimi» Praseh ebenfalla. Vanidnk hat keine Ta-

belle fiber Fliebeninbalt u. e. w., soDdem fübrl diese DaIeD der Kroiilan-

der im ConUxle auf. Er hal wabrsebeinlich aus veraohiedenen Qoellm

geeehopfl, in welohea ihnliolie Pebler vorkamen, und aeine Zahlen «ind

daher bald nelerreiebisebet bald geographieebe Quadratm«!!«« , hald ein

IliUel ane beiden. £a iat nt wSneeben, da(k die dadurch entotandenea

Dnriehiigkeiten in einer etwaigen neuen Auflage vcrIäCslieheren Zilfeni

Platz machen. Alte drei Verfafser fuhren eine Masse Höhenzalilen an, ohne

die Fufsgattnng iu bezeichnen^ die hei Prasch als Wiener Fufü angenoro-

werden können. Bei dieser Gelegenheit kann ich nicht unerwähnt

, dais Hrn. Vaniöek's Diction den Schein erweckt, als tbeüe e-r

die öfters vorkommende Ansicht, dafs alle hohen Spitzen pemefsen seien,

da er sich an mehr als einem Orte ausdiürkt, so viel Sf»ilzen erhtl»en

sich ül)er — Fufs. Das wäre ein i?»*^ f\ltiL;ur Irrfhuni, Ucrni viel'/ hun-

derte von hohen S[)iJz<'n l)h('lien uulu >l miaii, weil sie zu Dreieckstatiomu

nicht taugten, oder diese Besinn mmi- tur den Kataster iinnölhig war. —
Hr. Prasch hat Heine Schilderung der Gebirgszüge durchgehends auf

geognostische \ 1 1 1; iUnisse hasirt, welche ich für die einzig sichere Grund-

lage halte, aul welcliü (nalüilich mit Uchergehuiig kleiner Ausnahmen)

die grofsartige Verzweigung des cotossalen Alpengebirgüs , der el>ea so

ausgedehnten Earpathen o. s. w. eine leicitt behaltbare und weil nalör^

Jiohefe EinUieilnag erhilt. ala mil dem linearen Auraablen naob Wasser-

aeheiden. Die drei ttc^rren gehen da jeder seinen Weg, nur PQts ein we-

nig mehr vom statistischen Augenpunete ans. VaaiM weicht am meisifa

ab^ insofern er in das Gebirgssyslem der grieehiseben Halbinsel (slaviseb-

helleaiscbes System) die dinarisoben Alpen einsehliefsL iiein Schade um

diese VerkSrzuDg der Alpen , aber der Griff war nicht kühn genug.

die lulischen Alpen (wenn bmu schon diesen wenig sagenden, sogar strei-

tigen Namen beibehalten wUl), mit Ausscblufo der Wocbcin, hätten noch

abgeschnitten werden mufsen, denn nach dem südlichen Abfalle der hohen

Blauer, die die südlichea Ausläufe des Terglou um die Wochein heruiw

bilden, beginnt jene niedrigere Landschaft, deren Charakter ein ffrrir^encK

Plateau it>t, und die sich bis /uni Balkan unter wenigen Modilicatjou^"

ihres allgemeinen T>pus fortselzt. Also entweder «lie dinarischen Alpeo

heraus- oder den Karbt und seine Vf>rl;aifer mil ihnen weggegeben, n"*"

keine Halbheit! Bei Pütz fallen nur wenige Worte hier und da zur Cha-

rakterisierung der geognostisehen Beschaffenheit, Prasch hat einen eig**

nen J. dafür, und Vaniet k macht dit^ luIrclTenden Bemerkungen **

Schlufae der üysleme. Pütz lälst dein AUchnitle von den Gebirgen MB^

Digrtized by Google



Oetterreichitelie Statisllk.

Ebenen die Kunststrafsi'n folgen, die ihren richtlRoren Platz hei dem Ca-

pitel über den Haiidt 1 uml (li -^-cii Communicalionsnutlelu t i lnllen haben

würden, wohin aueh die künstlichen Wasserslrafsen tu V([\\ eisen ^^'ären.

Da liu' O"«*"**»'» wt'lcheu die Verfafser ihre Angaben für den sta-

tin; tischen Theil entnommen haben, ziemlich dieselben waren, da es

nur galt, zweckmafsig auszuziehen, zu verbinden, auch die Kunst des aus-

lafseus (nicht die geringste von allen) su dbcn, so sollte das Nauptaugen*

merk Dicht so sehr auf die Ziffern, als vitln^hr aaf di« Y«r«rb«i I u ng

des SIoHSbb geriehteC werden Di« Ziflero würden sogar harmoniereii, wenn

dieielben Jahrgänge der Tafeln , dieselben Gliederungen, der Verttieilung,

inr Grundlage dienten. Bei der Venchiedenheit dee sotammeosieliens,

der Berechnung ans mehr und weniger ilteren und neueren Jahrgingen

mufiMn Abweichnngen Torkoosmeo, daher sind Differensen in den Zahlen,

die eine gewifse Grf&fse oiobt übersteigen ^ kein Anhallspoiiot, nm einen

gcgrQndeten Tadel auszusprechen. Welche Quelle von Zahlenanterschieden

Kegt schon in dem Omstende, ob berocksiehtigt wurde, dalk die Verän«

derung der politischen Grenien ancb eine Yerinderung der Zahlen mit

sich fQliren sollte, welche auf die yorigen Verhallnisse sich beziehen!

f. B. bei Ungarn, Siebenburgen. Die verofTeotlichten amtlichen Tafeln, so

siemlioh die einrigo Fundgrülie fnr Österreich. Statistik, umfafsen wenige

Jahrginge und sind immer mehrere Jahre zurück, im Augenblicke ihres

Erscheinens liefern sie Gröfiien, welche der Gegenwart nicht entsprechen.

Nur einer längeren Reihe von Jahrgängen, wie sie die Staatsverwaltung

besitzt, können Z a h I e n m i 1 1 e I entnommen werden, welche mehr stete

Werthe ausdrucken und aus weichen sieh die Gesetze des Schwankens,

des Porlschrittes, des Riickscfirinfs eiitnelinien lalscn. In der trlür küclicn

Lage, in welcher llr. Hain sich bciuuiel, die verläfslichslen Daten iui grofs-

Icn Umfange benutzen tu können, befand sich keiner der drei Verfnfser.

Prasch in IJrünn befand sich wegen der !\ähe M'iens noch in der bellen

Lage , und hatte überdiefs den Vortheil v<>i.iijs , als der letzte die Mängel

der Arbeiten seiner Vorgänger vermeiden zu können. Vanicek an einem

Orte, wo für wifsenschafllicbe Arbeiten f.ist niehts voihamlen ist, als was

man mit grofoen Kosten sich kommen läfst, hatte aufser der i*osleriorität

Dur das ?or Puls voraus« daCi er als Inländer ein Zeuge der mitller<

weile wibrend eines Oecemiiums eingetretenen Verinderuugeu in vielen

Zweigen war, and daher leichter den Unrichtigkeiten ausweichen konnte,

deren Puti in seiner groCBca Entfernung vom 8chauplalse nicht hine wer-

den konnte.

Eine Statistik IGr Gymnasien war fiberdiefii eine neue Aufgabe, und

als Mittelstück fwischen einer damals noch ungeschriebenen Vaterlandskunde

and der Statistik in den Rechts- und StaauwifiMjnschaften ein schwieriges

Werk Es muGile genau überdacht werden, was in diese Mittelstufe

aufgenommen werden sollte, in welcher Ausdehnung, «nd wie dargestellt

Erlkbrungea lagen nicht vor. Das Wort S tat ist tk in loaem IJmrifse

war g^ben, und somit die Zahlenwelt und die Seid ufse uodAnweD>
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dongen denelbeBt Wat Wunder, wenn es bei dem ersten Aotoaf« Biebt

gelang, sogleieh das ndita MaIi io IrdfeD, und wenn dem aiiMoVer

füliier ein tu viel, bei einem anderen ein gu wenig meriibar wird, wenn

Mfingel im Verhiltniaie, im Zusammenhange sicbtiiar werden. InibesondN«

verrS(bP5ti*a Lehrbneb eine gewiteeEila des acballdia nnd den Mangel

einer sorgfilligen Peile. Ea iat Qbrigena im gansen.reiclibaltiger als wir

Ihig. Qberaiebtliclier ala die übrigen (dnrcb Anwendung der TabeHenform)»

und wo ferhiltniaae iwiseben ILronlfindem beaproeben werden, ial die Mar

terie meist naeb diesen vertbeilt. Der Hauptfehler liegt nicht an sehr ia

mehreren unverzeiblichen Onriebtigkeiten (to i. B. itl die kirchliche Bin-

tbeilung mit groben Irrtümeni Iwbaflet), als darin, dafii Hr. P&ls vom

atreichen und tusammensieben zu wenig Gebraueb gpmaobt bat. Wae da

Ton ihm gegeben wurde and wie es gegeben wurde, kann Gymnasial»

schulern nur unter besondern Dmatfinden, durchaoa aber nicht für einea

Semester zugrmuthel werden.

Hr. Vanicek hat diesen Fehler erkannt und sich einer angem«*rs(-

nen RSne befliEsen, die sehr lobenswerth ist; freilieb geht durch das be

schranken auf Hauptsuromen zuweilen die Repartition auf die Kronländer

verloren, allein über&ll ist diefs nicht nolhwendig, und bei mntichen Ca-

ptlelii, z. H. flTulel
,

p.ir nirht ausführbar. Der Mangel des Ziisamnii n

drängens der Daten, so dafs die zusammengehörigen etwa in Ueil^'n üIkt

oder neben einaixier 7.u stehen kommen, erscbweri einigermafeeu die tie

winnun^ der Ucber-sicht.

Aurh Hr. P rasch macht von der Tabellarform nur einmal

Gebrauch, ungeachtet sie so manche Vortheile bietet. [Sicht nur dafs die

ermüdende Wiederholung der kronlandemamen wegfällt und dadurch Vhü

gespart wird, sondern es wini auch die Veraniarsung geboten, bequem
aus den Tabellen Aufgaben über Haus geben zu können, mittels wel-

cher der Schüler die Zahlen seinem Gedächtnisse befser einprägt, als ei

aonat goacbeben wurde, und nebsldem Gebrauch von den Daten roaebfo

und die Varbfiltnisao a ein ea HeimaUandea durch Selbsienlwickeluug grüodr

Ucb kennen lernt Man habe t. B. eine Bevolkerqngstabelle, ao stelle der

Lehrer die Aufigabe-, die VerbEllnisse der übrigen Rronlinder tu dengeni-

nigen, in dem er lehrt, tu bereebnen, indem dieaea « 1 gcaelsl wird.

Oder man lalte bererbnen, wie viel Proeente, ein Land =» tOO gesettl,

die NationalilSten, Beligionabekenner u. a. w. in denuielben beiragen. Vea

aolchen labellariscben Zuaammenalellungen libt aieh viellEltige Anweodoag

machen , und In ihnen wird der wehre Nulien dea gansen e;tudinme sisk

conccntrieren. Hau wird doch nicht vom den Schülern daa Memorieren alter

vorkommenden Zahlen verlangen, und wenn man diefs erreiciien konnte,

wie lange würden aie haften? - Hierher sind auch die graphischen
Uebungen lu aShIen, welche durch die Anschaulichkeit im Räume (ds

Zahlen zu Längen und Flächen werden) von bester Wirkung sind für das

Behalten im Gedächtnisse nicht der Zahlen, sondern der (körperlich aus

gedruckten) Verbaltniaae selbst. Werden s. B. Zahlen der Flichco-
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liwne als Quadiate betraehtol und daran Worteln lor Gonstrairong aolcher

Gevierte verwendet, eo ergibt sieh für die Anj>eliauang ein weit venlSnd-

llclieree Kiid über das PlScbenverhäUnia , ala die Zahlen allein es schaffen

können. Aaeh aind Schalem der 8. Ciasee Wuraelaussiehen und Zeichnung

v<m Quadraten wohlbekannte Operationen , und für diejenigen , die istwa

den Gebrauch eines Recheiistabes sich eigen au machi^Q so glücklich wa-

nn, sogar ein anregender und unterhaltender Zeitverl raib.

Das Werk des Hm. Presch bleibt seinem Umfange na^^h mehr

Hilfsbuch als Lehrbuch, obwohl der llr. Verf. durch kleinen Druck

eine Unterscheidung zwischen wichtigeren und entbehrlicheren Materien

TU ziehen strebte. Auch das, was aufser dem so geschiedenen noch et-

ührigt, ist bedeutend viel für den kurzen Zeilraum eines Sommersemesters

und setzt einen ungewöhnlichen Fleifs der Schüler voraus. Auch Prasch
hat im allgcmottjen die Vertheilung des StofTes auf die Kronläiidpr vorge

zogen. Am Lehrer liegt es, durch A!if<jal»en die Tmlapc auf (ieo (ief<en-

slaud zu erzielen. Wenn z. B. im Abschnitte Industrie kronlätuierweise

die Fahricationen durchgeführt werden, so lafne der Lehrer jede Fahrica-

tioi) für sich auszitheu und zusammenstellen ; alle solciie Aufgaben nützeu

unendlich mehr als gedankenloses Mcuiuncrcu, dessen Aesullate iu kurzer

Zeit sich auf nicliU loducieren.

Shi diesen Bemerkungen schliefüe ich diese Anzeige, die länger ge-

worden ist, als ich ursprünglich beabsichtigt habe. Alan wird vielleicht

findvn, dafo aie su allgemein gehalfen ist, und weiüger auf d«i einsetno

eingeht; allein euie umfalseiide, die Bichtigkeit der Detailang^ben prSfende

Reeension würde in'a endlose sich dehnen und keüi anderes Haupiresultat

tiefem, als dafs aHe drei Werke, mit Aenderungeo und Verbefserungen

brauchbar sind und in der Band des verständigen Uhrers gewiss nützlich

verwendet werden können« dah aber in demaelben Verbll Inisse, in dem
sie in der Zeit vorwirls gehen, ihr wittenschaftlichsr Werth und somit

ihre Brauchbarkeit aunimmt, jedoch Vanidek's und Prasch's flandbücher^

das erste durch sweckmilsigo Kurze , das andere durch angemefsenere

Ordnoog und neuere Daten als statistisches Lehrbuch sich ziem-

lich im Gleichgewichte befinden. Der topische Theil (für den Lehrer der

Valerlandskunde vielfach brauchbar) ist jedoch bei Prasch sorgfaltiger be-

dacht, und wenn auch als statistischer Vorbau viel zu grofs angelegt, doch

immerhin eine lobenswerthe l'arlie de^ Buches. Es darf endlich auch nicht

übersehen werden, dafs das Handbuch \ uiicrk's die Hälfte kostet. Obwohl

der geringere Preis nie euj alleiniger Gniinl sein kann, ein Buch vorzu

ziehen, so wird dieser Vorzug doch von dem Publikum rne gesehen,

das den kosteupunct hauptsächlich in s Auge fafst, uud dieses ist leider

sur Zeit noch nicht das schlimmste.

Wird Hrn. Hain's Handbuch der Statistik vollständig erschienen sein,

so werden die Herren Vorfafser Gelegenheit haben, ihre LehrbücluT behufs

einer neuen Bearbeitung mit den verläfslichsten Mittelzahlen und den neue-

steu Daten zu bereichern; auch wird die pidagogiäcbe Erlahrung biazu
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treten und maDche unpraktische Seite der Handbucher erkenneo g<ielirt

habon, die in vorhinein dem kritischen Auge sich entzogen hat

Die Staalsvt'i wallung hat bereit*? die Verdien<itlichkcit und Verwend-

barkeit der Arbeiten Vanicek's und Prasch's anerkannt und hat dem Ge-

brauche derselben beim üiilorrichle nirbt nur nichts in den Weg gelegt,

goiideru vielmehr zur IJeachlung und Voiüreiluiig der'^tMhcn brifjelraiieu.

Allein es ist leieht erklärtich, dafs sie eine allgeniciüe Euiplehluug

einer Zeit vorbehilteo niufs, wo ein Werk vorlufil , das nicht mehr die

unverincidlielit'ii Gebrechen eines ersten Versuclu"» an sicli trägt und vooa

vvifsenschaflliehen und pädagogischen Standpuncte aus nucli su tii.uiLiies

zu wünschen üi)iig lälst , wie die vorliegenden Arbeiten. Es bleibt im-

merhin eine Ehre für den dülerreichiselu-n Lelusland , unter scbwierigeu

Verhältuisscu zwei Werke geborert zu haben, die wohl als maugelhafl,

aber nicht als verungföekt betrachtet Wfirdea könneD. und niemand möge

d«ilialb den Mutb Binken lalseo, weil da« höhere Zivi noch unerreieht blieb.

Wien* Anloo Steinhauaer.

Hilfsbuch für den Unterricht in der Naturge-
schichte. Zum Gebrauche Lehrender und Lernender in

Volksschulen entworfen von Eduard Thiel, erstem Lehrer

der Eiemeiifai schule XV. zu Breslau. I. Wirbellhiere. Zweite

vermehrJe Aiiilaffe. Mit 40 in d«^n Text gedruckten Holz-

schnitten, üreüiau. Veiiug von J. Urban Kern. 18^2. 8. VI

und 48 S. — 8 Ngr. » 11 kr. CM.

Der Hr. Verf. sagt in der Vorrede lar erden Aufläget ^
Bedarf der Volksschulen die aeilher erschienenen Werke entweder zu uük*

fangreich und daher zu theuer, oder so düirtig waren, dafs aie zu eioeoi

blofsen Skelet herabsanken,* und am Schlufge derselben wünscht er, dadi

«die Federn seiner Rccensenieu nicht in Bitterkeit getaucht sein" (seien).

Ich glaube nicht , dafs irgend ein Rocensent seine Feder in irgend etwas

anderes tauchen werde, als in ganz harmiosic, unschuldige s( rn z»« Tinte^

uiu diefs Schriflcben zu beurlheilen, das weder an blotl noch an Form

et\v.t> >o aufsei^'euöhnliches an sich hat, um die Leidenschaften der Ko-

censenlcii Uervoi anrufen. Dt'r Hr. Verf. sclieinl nlx-rsfhen zu haben, dafs

gleichzeitig mit seinem Uücbluju in seinem eigi-ncn Lande lii!j<ilniehlein,

Leitfaden, (irundrifse u. s. w. erschienen, welehe dt iu seini^ien so ähnlich

sind, wie ein Ei dem anderen, nur mit dem Cnlerschiede , dals sie für

tiymuasien bestimmt sind. Es würde die.ses llilf<buch zu besprechen

hier nicht der Ort aein , wäre es nteht von einigen Gymnasiallehrern in

Oesterreich in Gebrauch genommen , haupleichiieh der Billigkeit halher,

was rreilioh für die Anwendung einer Sehnlsohrift kein entseheidender

Orond aein aoU. Der Hr. Verf. theilC die natargeachiohtUdiea Lehrbücher

liBr Volkaachnlen in solche» die tu nmiuigreicl^ und soldw, die ein hhobm
Skelet aind. loh kann mir» «uf die aefidv des Vorworfea der BillorkoiV

Dlgrtlzeü Ly <jOOgIe
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nicht helfen und üeUü das seine uuter die letzteren, und linde dabei noch,

dars , um bei seinem Bilde zu bleiben , üan Skelet zu viel Knochen ohne

Fleisch hat, d. b. deutlicher gesagt, dafs zu viel SlotT auf>;enommen und

dieser zu trocken behandelt ist. Man lafse sich durrh die 48 Seilen nicht

täuschen; das Büchlein ial lu kieiner Schrill imi äo ^lirken und vielen

Abbreviaturen in Stil und Schrift gedruckt, dafi es in gcwuhalicher, wenn

auch sehr oODOiaer Schreibart und mit den gewöhnlichen Abkürzungen

ganz gut dio doppelte Seiteozahl erreichen würde; das gibl 80 -~ 90 S.

für die Wirbelthiere, für die wirheUoeen daoo feie» wenigstens 120 ^I3(^
fSr Bolioih dech mindeiteni 100 — 110, und für Hinemlogie und Geog«

noiie 40 — 50. maeht im gansen 340 — 380 8. oder 2i bli 34 fiogeo,

wjie denn doch kein gar ao geringer Omfang einet Tolkeeehalbuehee ist

Die Behandlung dee 8toffea iel nbrigena jedenfalle fiel m hoch und ge-

tehrl; beinahe durehgingig sIreng wüiwnsebafUiohe, ofl ao jungen und

lahlreieheo SohQldtn völlig unsu^gliehe Merkmale gehören in kein Buch

fSr den niederen Üoterriebt Trott dieser gelehrten Behandlung kommen

mancherlei Versehen vor; so sind t. B. die Stolstahne des Elepbanten

Eckxfihne (S. ItX bei den Schweinen dagegen die Eektahne alsKenn-

seichcn ausgclafsen, die Eifer knirren durch reiben des Brustschildes an

den Flügeldecken, viele Fische leuchten, der Kunst trieb ist ß^M

«wahrhaft überraschender Instinct* definirt u. s.w. Wie Wunschmann
(vrI. Ztiischrift f. die österr. Gymnasien, 1852, Ilft IV, S. 320) will der

lir. Vf. mit dem Buche das «dictieren» vermeiden, gerade als ob diclieren

vom Unterrichte in der Naturgeschichte untrennbar wäre \ Dafür haben

wir ja eben den Druck, um nirht nlles schreibet» zu müfsen , und dafür

gibts allerlei gute Bücher, damit nicht jeder Lehrer genolhigt sei oder

sich geuölbigt glaube, 711 dirticren, was zu
y^^^t f^^^'^'^*^ schon in an-

deren Buch.Tti stellt, oder es abermals als Dictaiulo - Surrogat dnirkfn zu

lafsen, um den nächsten wieder zum Jicti -(cn damit zu nuthtgea oder eiu-

zuladen. Ich habe nie gelesen , dafs ein Philologe eiue ürammattk ge-

schrieben habe, um das ((diclieren 7u ersparen. Demonstrieren und

abermals J c ui u a s t r ie r e n soll ujan in der ^ ituigeschichle, nicht

dicticren; gesehen, gehört, gefüiiil suii in der .\alurgcschichte

vv erden, nicht memoriert und geschrieben!— Die Holzschnitte

(aach Milne Edwards) sind etwas klein imd nicht sonderlich gedruckt

Lemberg. Df. B. II. Behmidl.



Dritte Abtheilung«

Verordiittiigeii für die östeiTeichififchcti Gym-
nasien; Statistiii.

a. Erläfiüe.

Erlafi d«8 MiuiiteriaiD« für Galtii« und ODterriebl, io

Bolreff aiD«r b«r««ceo Verlheilung dar Lahrgegeo-
• tinde ao den Oyrnoasian.

31. August 1852.

Wiederholte Erfahrungen und die bi^lier vcröfTentlichlen Gymnasial-

programoie Uafarn deo Beleg, dar« iu der Vertheilung der UnlerrichUfacher

ttotar dia Lahrar aioa Dabaog Plali gagriffea hat, waleha, ala von den'

Orundsilseii daa Organiaalionaeiitwurraa waaantlich abweicband , durabaoa

Diebt gabilligl werden kanD, dia Oabung namlicb, dafa io der Repel ao

vide Lahrar in jedar Giaaaa varwandal wardeo, ^ta es LahrgagaD^lSoda in

daraelban gibt Dadurch mofo dia varoabmst» Tbfitigkeit dar Schnla, Er-

tiabttng 4ureb Dnlerrichl, gabammt wardan» und wird aa aniaöKlieb, daTa

dia Bittbait dar RIcbtong, weteha sum fiildungagawsbafle niterliralioh Ut,

Iii dam Dolarriabte streng eingehalten werde und dia anlehande Einwir-

kung dar Labrar auf dia Schüler Sicherheit erlangai denn es fehlen dia

Badingungen dazu, der verainia gleichartige Gesammteinflurs dir Lehr-

geganstinda und üia inoiga gaganaaiUga Bakanntaabafl dar Labrar und dar

Schüler.

Das Fachlebrersysleo) , eine notiivvendige Folge der Alaniiigraltigkeit

der Lchrr;?c!i<*r , welche nunmehr auf dem Gyranastum ihre pt^rechfe Auf-

nahme gefunden, bindert durchaus nicht, scliliefsl vieltneltr ilio Liiiiigeiide

Forderung iu sich, üxls die gesammte Tli.iligkcit der Schüler einer und

und derselben Classe von einem Lclirer geleitet und bestimmt werde, wel-

cher durch seine vorwiegende consequenle und gleichartige Lrwu kuug auf

die äcliulcr die Liiilieit des Erziuhungs- und Uu(erricht«gauges als Ciassan-

ordinarius in Wahrheit vorstelle.

Dar Glasseoordinarins wiid nbar nach dam Gaiila des OqpuiiaaUaiii-
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cntwurfes der ihm gesli lUtn Aufgabe nur daua vollkoimncn /u ciitspif chen,

fv wird eleu (iang der Ol isse , so vtw die Leistungen der S( hult r nur

ilanu mil fortlaufender Siclieiheit su bestimmen vermögen, wniu er wo-

iiiggtens die Hauptfächer, welche zugleich die \ort)ehmslen bildungsmiltel

kiiid, in seiner Hand Lal und da^ ihm zugewiesene Stundenmafs entweder

ganz oder zum gröCsten Theile in ein und derselben Ctasse «usfullt» so

daiii «• in der Bsgei niebt sehwer follett kaira^ die sSaiDUicben Flusher je

dosr Class« nicht mehr als drei Lehrvro tu übertragen. Wie dielSi in

den beeondereo FiUen su vermitteln sei, bangt sonSehst von der Vielsei-

tigkeil der Beühigung der so Geböte stehenden LehrLraAe ab, deren Ver-

wendung der Direetor vom Standpunete des ersiehenden Dnlerriehlsge-

sohiltes ttt bestimmen bat. Eine allgemein bindende und praktieable Vor-

sohrift labt sieh hierüber nicht aubtelleo { die nothigen Wmke jedoeb er-

theili der Organlsationsenlwiirr $. 95 und 96.

Wem diesen Fordemngso in den höheren Abtfaeilungen des Oym-
nasiums nneh sieht streng genügt werden kann, da eme vollständige Be-

hentehnng versehiedenarliger wi&ensehaftlieher Diseiiillnen sugleleh nur

gans besonders befihigleo Lehrern sugemutbet werden kann, übrigens der

strenge Faohanterriebt bei der gröfiMren Selbständigkeit der Sdiüler höhe-

rer Classen auch minder naohtbeilig ist, SO ist es am Untergymnnsium der

pädagogischen Zwecke wegen doch gans uoabweislich und nach der Be-

schafTenhcil des elementaren Unterrichtes auch sehr wohl ausführbar, dab
niehrtTH Fächer in oiner Ciasso von ein»»m und demselben Lehrer uber-

nommeu werden, und dieser das ganze oder doch den gröfsten Tneii sei-

ner Lehrthaligkeit auf eine Classo beschr:tnkf>. Der Ortrfinisalionsenlwurf

legt auf diesen Kinheitspunct des (Jnlorrjc hles ein Haitpl icht. Den

Lehrkörpern sind die betreffenden Bestiuuiungen des Organtsationsentwur*

fes, insbesondere der 95, 96, 97 und Anhang XIV, so wie der ErlaTs

vom 29. Juni 1851, Z. öj12 *
, in Kt iuneiung brntgen. Dun Inspectoren

und Direcloren der tiymnaaieu mache ich es zur strengen Pflicht, daU in

der Vertbeiinng der Lehrfieber kuufligbin das rechte Verhältnis beobachtet

werde. Auch wfard bei BeurtbeUung der Qymnaaiallehrer und hei Aosteir

tange* oder BeföiderungsantrigeD immer auf die allgemeine Bildung und
auf die mehrlkohe Verwendbarkeit dereelbsii Bucksicht su nehasett sein.

Bio weiterer Oebelstand, welcher der Einheit der pädagogischen und
dklaktiseheu Vl^kaamkeit der Behnle hfiuflg noeh entgegen steht, liegt

darin, dafi manche Gymnasialdirecloren ihrer Uospicierungspflicht entweder

gar nicht oder nicht in dem errorderlichen Mafse und niebt in tweckmiftl-

ger Welse naebkommen. Der Organisationsentwurf (§, 108» t09, Anhang
XV) enihill darüber die genauen Bestimmungen. Die Tfichligkeit einet

Direetors wbrd nicht durch fibermiCilg sorgfillige Bebaodinng leitiMiheii*

der Kanslei* und Bebreibgeschiae, in welchen swar Ordnung herrschen

*) S. ZeiUcbrift /. d. österr. Gymnasien, IBöl, & 749, 750.
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muts, ^6 aber «nf das hianu nothwandige an besohrinken aiod, aoatoi

dadurch au beweisen sein, daSi er mit seinen wibensobafllidien Kcnat*

niesen und pSdsgogiscben BrCabrungen des Oedeiben der Anstalt billig».

Ein Ton seinem Berufe durehdrangener Direetor wird Mittel finden, die

mit seinem Amte Tarbnndenen Sebraibgesehifte möglichst su memlkebcn,

worin ihn die Schnlbehörden angelegentlichst in unterstotien haben, asd

Zeit gewinnen, durch persönliche Emwirkuog auf die Lehrer die Hena-

bildung einer echten Gymnasitipidagogik su fordern. Er wird die Lefa^

methode eines jeden Lehrers, die Auswahl des Lehrstoffes, die Eiobaltang

des Torgeschriebenen Lehrplanes, die disoiplioäre Behandlung 6tt Schöte"

fortwährend uod sorgiallig beaufsichtigen und die in einem Rosfiitie*

mngscyk'us gemachten Wahmehamngen einer gemeinschaftlichen Bespre-

chung mit den Lehrern unterziehen, uro rücksichtlich der ßehnndlun^ der

einzelnen Lehrfächer, rücksichtlich der Disciplin nm der von den Schülern

zu fordernden Leistungen die für die Gesammtwirkung nolhwendigc An-

näherung und G!eichar<ii?kpit zu erzielen. Der au sich bp=;tf Vorsang eioe*

Lehrrrs kann nur hallten l'rfolg h-ihen , wenn der ZusainHit'tihring sein«

Gegt nslriiidcis mit dera übrigen gieiclizeitigen t^nferrichte nicht fest im

Auge i>ehalton wird; und es mufs der GesamuiluuierrHiil iiiiifcr seiiiiiü

Ziele zurückbleiben , wenn er nicht in aiieo seinea Theilen gleichmärsi^

von dem sittlich - religiösen Geiste durchweht ist, welcher die Grundlage

einer edleu Charakietltilduui^ der Jugend biMet. l ür diese wifscnscöaft*

liehen und sittlichen Zustände eines Gymnasiums ist der Direetor leno^

wortlich. Er wird dieser Pflicht jedocb nur dann genügen, wenn er dank

fleifsiges Hospitieren, dessen Resoltata ahm Csnfennxgegeostand UMm
und Jedenfiills in das Piotoeoll autemehnsen sind, sieb In lortwihicadar

Kenntaia des Ganges und der Leistungen der Mnle erhilL IMe benA-

eilHgen Lehrer mÖliMn darin einen willkommenen Anlals finden, fina

dagogiseben und didaktischen Bestrebungen und Ansichten tu lieriebligMi^

sa bereichem und su befestigen; für die Schnlo ist es das etnaige lütH

das unerlXIsliche Ineinandergreifbn den slnfenweisen Ontarridiiea and «Us

Zttsammenstraben aller Lahrgagenstinda sn dem Ergebnisse narsiJter lU-

dung und grondlicber rsligtoaer Oetienengung berbeisolQbren und n
sichern. Manche Lehrkörper haben auch das Oeberehikoaunen geh'ofl^

dala die Stunde des einen Lehrers dem anderen zugäuglich seL Sie solcbei

gegenseitiges Hospitieren, wofern es in Absiebt auf die aufrichtige VerslaO'

digung und Einigung in der Behandlung gleichartiger Lahriaohai gesehickli

vardiant nur gebilligt au werden.

Ich erwarte, dab die Inspeetoren darüber wachen wardaa, dali

obigen WoisuDgen und die daiu dienliohen Bestimmungen des Oigsab^

tioosantwurÜBs gawitehaft ansgeltthrt werde»
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Erlafs des Ministeriums für Gull us und Unterricht, be-
treffend die Hrrinhiung eiiior Vorbcreituagsclasse

für angtiUeude Gym nasialschiiler.

IK. Septembtr 1852.

In diD Benohten OynnasiAlleiirkÄrptry wetoh« über den tilt-

iMbeii und wifaeuiebaftliclu« Zoetand der SebuJ« AafoeUufk geben, wird

vieUIUig «of die uDiareicheade Vorbildung der Schüler, welohe ans der

•Kptaehqle in da« Qymnaiiaai übertreleot biogewieaen. DIeeer Cebelataiut

wird namentlich dem Umatande beigemefsen , dafs der Zusammeuflufs der

SehSIer vod mehreren, in ihrer Leistungsfähigkeit ungleich bestellten

Hanptadialen anch eine Ungleichheit der Vorbildungsstufen unter den auf*

genommenen Schülern mit sich bringe und die Ursache aei, weshalb der

fortschreitende Unterricht nicht blofs in der ersten , sondern auch in den

nächst höheren Classen, in welchen die schwachen Grundlagen in ihrer

Nachwirkung hauflg noch fortdauern , gehemmt werde.

Eine strenge Beachtung des Oriritiis-if ion<^tnit^ urfes, welcher im §. 60

ilen Lehrkörpern das Recht eintmtiit , >j( h durch eirif Aufnahm«iprufung

über das wirkürhe Vorhandensein der iztforderten Kenntnisse und I\rti|£r-

l^eiten der auUmiclnDi nden Sehült i sk her zu stellen, w inde m vielen

Fallen einer Zurückweisung der Schijier gleich kuiL iiK ii , oln)o diese in

den stand zu setzen, die versäumten Grundlagen in dem Mafüe, als es

für das Gymnasialstudimn < i iuidtrltch ist, zu gewinnen. Dennoch mufs

im Interesse der Schule sowol als der betreffenden Schüler an dem Grund-

satze festgehalten werden, daf« Schuler von derjenigen Classe fern gt'ii<d-

ien werden, für welche sie die zum erfolgreichen Genufse des Unterrichtes

nölbigen Vorkenatniaae nicht besitzen. Das Mab des für die Aufnahme in

die onlerete Oymaaaialolaaae erforderliehen Wifaena iat im Organiaationc-

•ntworfe f. 60 bezeichnet, und es iat demgemafa bei der AiafiBabmaprufung

nit Sorgfiili, jedoch mit Vermeidung jeder unbilligen Forderung TOraugA*

ben. Wo jedoch daa Ergebnia aoleher Prüfungen Ton der Art ial, daCi eino

namhafte Ansahl der unreif befundeoen Schüler surückgewleaen werden

müflrte, wird ea ein iweckdicnlichea Mattel sein, für aie eine besondere

Vorbereituagaelaiae lu errichten , weiche mit dem Oymuaaium ereinigt

und den Gymnaaialvorschriften in allen Beaiehongen unterworfen, eine

solche Binridltung su erhalten hätte, dals der Onlerricht in derselben aar

anf die Dnterricbtaspraehe des Oyrnnasiiimi und auf daa Reohnen in den

im erwähnten Paragraphe des Organisationsentwurfes bezeichneten Lehr*

iiestaadtheilen mit 8 — tO wöchentlichen Lehrstunden zu beschranken wäre.

Hingegen kann in der Religion und in der Geographie, allenfalls auch in

der iNalurgeschichte der gemeinschaftliche Unterricht der Schüler der er-

sten Gymnasialolasse und jener der Vorbereitungsciasse (diese waren nur

als Hospitanten zu betrachten und zu behandeln) statt finden. Den Unter-

richt in der Vorbereilungsclasse mufstcn zwei Gymnasiallehrer über das

Mafs ihrer ordentlicheo Zeitverweaduog ülMiruetuaeo , wofür die Scbüier
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selbst ein 6Dt^>racbeiidM Honorar um so mohr su Unten hätlm, ala «•
in der Eigenscbaft aurserordentlicher Oymiiaaialfloh&ler sar Eotriolibiiig dfi

Schulgeldfls niebl verpflielilel wirtn.
Da anzunehmen ist, dafs ein solcher YorbereiMingscan , welcher

seine Wirksamkeit aussclilierslich auf die WissentaiSogel der Sebaler rich-

ten kann, den unreif befundenen Schnlern eine festere Nachhilfe gewähre«
werde, i!s es durch die ToraussicliUtch unverroeidJIcho Wiederholung der

ersten Üymnasialrlasse der Fall sein wurde, da ferner durch diese Mafe-

regeJ sogleich eine gewisse Gleichheil der Bildungsslufe der Schuler und

ein ungehrndprtes Fortsciireiten zum Lehrziele der ersten Classe fiefrüusligt

wurde, so itebme ich keinen Anstand zu gestalten, d.Tfs an solchen Gym-
nasien, wo sich ein Bed ürfnis dafür h e r a u s s t e 1 i t und sonst

kein Bedenken im Wege steht, nach den angegehrnen Andruttmgen eia

Vorfaereitttngscur<i für Schüler, denen es odenhar an dorn nöthigen Wif-ten

lind der Fähigkeit zur Aufnahme m d le erste ( i v tuu/isialclasse und lin-

deien MiUeln sich dieselbe anzueignen gehiiclil, uulor der Leitung utul

Veraotworlliehkejt des Direeton errichtet werde. Demselben wird iosb«-

sondere obKegen, darüber su wachen, dtb bei der Aufbahmsprufung jede

ungebahriicbe Porderang fern geballeo , auf die Ermitlelung der •icberai

Beßhigttog der aursunehinenden SehSler die nothige Sorgfalt Terwsadsl,

der Uoterrichl in dem VorbereitnngsenrM gewUsenbafl erthoiH und das

dalQr au entrichtende Honorar naeb BUiigfceit beneflMo werde.

trlafs des Ministeriums furCultus und Unterricht, be-

treifüiid die Zuläfsigkoit dor «Griechischen J>chul-

gramuialtk von Dr. G. Gurtius.*

0. SOptember ld5S.

Das Ministerinn fOr GniCna und Dnterrieht bat die künlich hei Fr.

TSmpsky in Prag erachienene «Griechische Grainniatilk* von Pro-

fessor Dr. G. Curtina* von saehverstindigen Faehmannem prüfen uod

begutachten lar><en.

Nach dem Ergebnisse dieser Prüfung enthnit die Sprachlehre voll-

ständig den ^esaramlcn für die Gymnasien erforderlichen griechisch graiu-

malischen LehrstofT, so dafj* das Bedürfdis nach Einführung einer zweiteu

Grammatik m ileo obere» Gymnasialclass.n iMitfälU. Jfdorh rrhrrläfst difsa

Grammatik dem Lehrer die di(l iki]<r lie Auswahl un l Anoi lnung für die

einzelnen Lchrslufen. Die Sprache ist durchaus pracis und vers^ändhch

»

iu der Formlehre kommsjn die sicheren Ergebnisse der neuern Sprachfor*

schung vor; die Syntax zeichnet sich durch lichtvolle Anordnung,

sion und Veistindlichkeit des Ausdruckes aus. — Hieraus wird die Veraa-

tafsung genommen , die Anwendung dieser flehnigrammatik an denjsoitf«*

Oymnasien, deren Lehrkörper sie den speoiellen Bedurftiissen der Anitdt

entsprechend erkennen, in vorhinein IQr tul^ig av erküren.

Der Preis der Grammatik betrigt 1 II. 4 kr. für ehi broscbisritf»

t II. 6 kr. Ifir ein gebondenea Eieaiplar.
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An diMalbe wird sieb ein Uebnngsbneli nit reiebhaltigeii IFebung»-

beitpielan smcIiHcCmii, v^lobet noch vor dam Begiiwe dei slehiteii Sdral-

j^ret «neheinen wird.

BrUUto TMi SelranbehMtB eteMlnen KmnMb^w.

g. ErhifH des k. k. Statthalters in B o ii w p u a n d i e k. k.

Gymnasialdire clionen dieses krouUndes.

23. JoDi 1852.

In dem Erlafe« Tom M. Janner I. J., Z. 4S2, htUe di« Lundemchul-

behörde i&nmtKehe Gymnasiallphrlidrper von Böhmen anfmerkaam g«-

maeht» wie bei der AuafOllung der Kataloge «nd Scholiengniaae fürange*

ben sei, damit daraus mit voller Bestimmtheit ersieblltch werde i ob ein

Sehfiler dm für eine gewisse Cnterrichtsperiode vorgeschriebene Lemaiel

erreicht oder nicht erreicht habe, und welchen Grad der Reife sich zu er-

werben ihm durch Talent und Fleira gelungen sei. Fs wurde schon da*

mala angedeutet, dars damit der sehr zweckmäfsigeii Anforderung des Or-

ganisalionsentwurfes, wornach dag f^tudicnzcugnis ein Iroues ßild von dem
Schullfben des Sclmlcr*? lioftTii soll, keiupjiwe'rs voHMtSndig entsprochen

werde, und zugleich I cnifikt, dnfs die n-ilicre nesprfflnmg dieses Gegen-

standes den diefsjährifren gcmeinsaiin n Berntliuiit'» ii d' r Milfjlifdpr dcg

Civmnasiallehrstandes von Böhmen vorbehallen bleiiie. Allein nnderweitige

itilt-resüante Fragepuncle , die sich zur Debatte gedrängt halten, und dio

K nre der für die Conferenzen anberaumten Zeit erlaubten es nicht, ihn

diülsuKil lur Sprache zu bringen.

Da jetloeh unsere Sludieueinrichlungen einer festen Gestallung im-

mer näher und näher rücken , und es demnach kaum m rechtfertigen

wäre, wenn eine Auliegcnbeit, die dazu dient, den Schüler zu einer bell«

samcu Selbsterkenntnis tu führen ond die Eltern und Angehörigen des-

iolben über feinen Beruf und seine Bestrebungen für Crwerbong einer

höheren Bildung lu belehren, noeh (Qr Ifingere Zeit aofgesoboben und un»

berGhrt belaTsen würde, so findet man pich Teranlabt, in nachfolgendem

einige ellgemeine Oesiebtspunete hervonuheben , die bei Benriheilung der

Sehnler wo! sur Orientlefung dienen können, keineswege aber die Absicht

haben, die Freiheit und Belbslfindigkeit des Lehrers in dieser Saehe auf«-

suheben oder aoeh nur tu bccintrichligen, indem es eineisells anerkannter»

mafsen mmöglieh ist, für jeden speeiellen Fall in der Mannigfaltigkeit

•einer Besiehnngen eine bestimmte Regel aufzustellen , anderseits aber ein

nolehes Regelwerk dem Geiste des Organisationsentwurfes entgegensieht,

zu dessen schätzbarsten VorsOgeu es gehört, dafa er dem Eindringen eines

jeglichen Mechaniamus in «ueer Studieiiwesen mit Enischiedenbeit ent-

g^enlritt.

Eben darum wird ein ruhiges, besonnenes und ununterbrochenes,

mit detaillirten Aufzeichnungen in den ihndkatalogen verbundenes Beob-

achten dea Schülers immer die besten Dienste leisten und desto nothwen-
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ErläTse.

(Ufor «icMMtt , «Ii maii e« hier niebt nil eioem iMieiti fnügcn ood

abfMcUoCMiiaii « aoadcni mit «Uimd lebao im WflrdaD uiä in Mte Ent-

faUoQg in thun hat, du in den kuneeteD Zeitraomeo immer neue 6fital-

tnngen annimmt und wahrnehmen Ififot. Oieaea gewibenbafte BeobaehlcB

dee Sehülen wird aber auch noch darum snr heiligen Pflicht gemachl

werden mufsen, weil das Schulzengnii über eioe sehr wichtige Periode im

Menechenlehen Auskunft gibt, worauf der Hesitaer desselben aeine M'-

nOQgen gründet, und Staat und Kirche ihr Vertrniirn stutzen.

Gedeihen und Erfolg des Unterrichtes, selbst des besten und zweck-

mäßigsten, ist zuon gröfsten Theile durch die Art und Weise bedingt, \^ie

er von Seite des Schülers aufgefafst wird. Diese Auffafsungsweise hängt

aber wider von mancherlei Bedingungen ab, wohin z. B. die j^roTsere oder

geringere Neigung und Befähigung des Schüler»? für wifsen«ciialliiche ThS-

tigkeit überhaupt, oder iu einer gewissen besliivimten Riehtuiiri:, s» iii Tem-

perament, die Energie, Beweglichkeit und Schmie^'s irnkeU seines (jei^tes,

der Grad der Bildung, den er sich bisher augeeignet hat u. 5. w. gdiört.

Hieraus aber möchte zweierlei fliefseo : eiuoial , dafs die Auffas-

sung des Cnterrichtes ein gewichtiges, nicht zu übersehendes Momeat

in der Behandlung uiiU Heurtheiiung der Schüler ausmacht, dann ai»ir,

dafs sie als Produet mannigfacher, dem Wesen und dem (iia le Lach wr-

schiedenei i dcloreu dtui aufmerksamen Lehrer Gelegenheit bietet, in dieser

Beziehung über seine Zöglinge die individuellsten Drtbeile zu fällen, fr

wird sie, um wenigstens ein Beispiel aosuführen, bald jüa mehr oder Dia*

der flüchtig, übereilt und oberflächlieh , bald ala langsam imd bcdiebli^

energisch, liefer eindringend nnd grundlich ; bald ala «Dklar oder Tcrwor*

stUf bald als klar und geordnet, bald ala löekenball und einseitig, bild

wider ala erachöpfend und voUatindig o. s. w. beaeiebnen können.

Ais eine immer widerkebrende Erfahrung dringt aioh feiner den

umsichtigen Freunde und Fohrer der studierenden Jugend die Encbeiavif

auf, dafs ein Tbeil derselben vonugaweise bemiifat ist, den eopfangeBm

tebrstoflT mit dem Gedächtnisse in erfafaen und fealsuhallen, wahread eis

anderer Tbeil es liebt , die Thaligkeit dea Verslande« dabei Toiwallcn sa

laben« Wo dii»e beiden Seelenkräfte, Gedficbtnia und Versland, mit eiO'

ander in harmcDiscber Wechselwirkung stehen, so dafs sie sich gegenseitig

gehörig unterstützen, da tritt jene Thaligkeit des Gcistea ein» die sirb be-

müht, das dargebotene (Jnterrichlsmateriai selbslaiidig zu er&lscn und zu

bearbeiten, d. h. darüber oachzudeuken , um es an bekanntes knüpfen

und neues davon abzuleiten. Diese S e I b s 1 1 ha ti gke i t ist in ihrer

fhenniärsigen Ausbildung die Krone des crzi» henden rntrrrichtcs und eben

darum Werth, vom Lehrer weckt und genährt und bei der ßeurllieilung

der Schüler scharf in's Auge gefafst zu werden. Da sie je nach der lu-

dividualilät der Schüler dio mannigfaltigsten Abstufungen und dip ver-

Bchiedenslen Richtungen wahrnehmeu läfsl , so ist es kaum denkbar, diüi

es dem aufmerksamen Lehrer schwer fallen könne, sie nach Grad usd

Bescbailenbeil richtig abzuwuguu uiul lu bezeicbueu.
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Wlr0 eodliob jedem MeMchen die Gabe Tertteben , leine Gedenke«

mit LeichUgkett id die eo^nebeoiteii Worte su kleiden, eo würde den
Ubrer die h«lbe M&be dee Uolemchles enpert sei». Dieti iet iber nielit

der Fall , and nieht selten ringt leihet der bereits reife Meiui neeb den
passendsten Ansdrneke lur sei« Denken und Empfinden* Da jedoch das

Leben an den gebildeten die Strenge Anfefderung macht, dafs er sieb in

Rede und Schrift mindestens klar und geordnet ansiudrücken vermöge^

der Vüllgebrauch der Sprache aber kein angeborenes, sondern ein erwor»

benes Gut ist. so wird die erziehende Thäligkf'it der Schule ein ganz be-

sonderes Gewicht auf die Ausbildung des mündlichen und schrift-

lichen Vortrages der Schuler legen uinfsen. Talent, Neipunp. Tem-

perament, häusliche und ScbulbiUluiif; u. s. w. werden auch liifr vphr

manuigraltigc Unterschiede bedingen; der FA'hr<>r wird sie benüt/en, um
durch ein ermunterndes oder warnendes Worl seine Zöglinge zur Selbsl-

kennlnts ül i r iK n richtigsten Uebel zur VerbreituDg meoschlicber üilduug

und Wohilahri zu führen.

Auffafsung des Unterrichtes , Selbststündujheit in der Verarüel-

tting des empfangenen Lehrstoffes und Vortrug m schriß und ieben-

üiger Rede mochten demnach die allgemeinsten Gesichlspuncto
für die Beurtheilung des Schülers sein und zugleich den Kreis derselben

erschöpfen. Nähere Beziehungen ergeben sich aus den Eigentümlichkeiten^

die den DiscipUnen, welche der Spbiire der Gymnasialbildung angehören,

vu gründe liegen. — Wiewnl es dem Lehrer, der Pädagog und Kenner

•eines Faches ist, unmöglich schwer fallen kann, diese Beiiehurgen auf-

sufinden, so diirfte es vielleicht dennoch nicht am unrechten Orte sein^

hier einiges dsrOber nur in sehr karten Andeutungen tu berubren.

et) Der ReiigUmsuMterricAt, in seinen Folgen der wichtigste, be-

darf einer gans besonderen Aufmerksamkeit. Soll er fruchtbringend sein

,

so wird er auf das GemQth des Schülers und durch dieses auf dessen

aulseres Leben Einiluls gewinnen mGfsen. Es wird in vielen Fällen ratb-

lich sein» sich auch hierüber im Scbulxeuguisse aussusprechen t doch möge

dieses immer mit aller Vorsicht gescheheu, damit nicht Heuchelei eraengt,

Scliein für Wahrheil genommen, und ein Stilles » in sich turuckgeiogenes

Gemuth unrichtig beurtheilt werde.

ö) Sprachunterricht. Grammatischer Thcil: Kenntnis und

Uebersicht der Regeln ; praktische Anwendung derselben. M'orlreicbthum,

Lectüre; sprachliches Verständnis des Autors; historische, mythologische

und archäologische Erklärung desselben ; Würdigung der äslbelisrhen Seite

und des literaturhistorischen Slandpuncles, den die gelesene Schrift oder

der Autor eiaiummt,- tieferes Eindringen in den Geist des Leseslückes

durch Eulwickelung der Grundidee und der Ged.inkentolge. Bei altclassi-

sehen Autoren ist au« ti der Werth der von dem Schüler gegebenen üeber-

setzung 7.U i.i ui Uu den.

V o r t r a g. Schon auf das blofse Lesen tlea Textes ist Gewicht su

legen, iiieran schlielsl sich der Vortrag Dtemorierter Leseslücke, der freie
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846 Ertäfse.

VortTSg Sber ein gegebmiM odsr aelbil gewJDillM TbMD« Dod der «eiirift-

liehe ÄnfMtt. Bei lettlerem iit Yoroebmlieh anf Corroclbelt und Beiniieit

der Spneiie, AngemeCMnlieit dee Aosilruelief und dee Salsgef&gee, eod-

lieli auf logiiehe AoordDong der Oedanlien zu seheu. ^A'ns darüber hin-

ausliegt» ist zwar scbSlseiMweHli , keim aber in neiner Völllkoromenbeit

nicbt von dem jugendiicben Alter verlangt werden, mid setzt uberdiefi

eitoe eigene ßegnlning darfir voraus, die nicht jedermanns Eigentum ist.

c) Historischer Vnterricht. Er shilzt sich auf Geopraphi«^ und

Chronologie. Erstere zrijt mancherlei Beziehungen, ohne welche tin iznf^r

Ceschichlsuulerrichl niriil <Jenkhar ist; bei letiterer wird man in seuietit

Anforderungen ein gehöriges M-ifs einhalten tnufsen. Das lustorische

VVifsen des Schülers heschränkl sich entweder auf die mehr oder weni-

ger ausfuhrliche und genaue Kenntnis einzelner ThatÄachen vind IVrjiön-

lichkeiten, oder er vermag gröfsere Reihen von Begebenheiten zu über»

blicken und in Gruppen zu ordnen , oder er beginnt zugleich den EnU

wickelungsgang der weltbistori.^cheQ Ereignisse zu begreifen and ihm
Causalnexos in ahnen. — Der hiatortocbe Unlerrieht t«l dat eigentüebe

Feld tnr Bildung einet guten Vortrage«, denn aebon im Knaben regt tich

die Neigung und der THeb lum enahlen; daher aneh der Gencfaidit»'

lehrer bei der Beurttietlung des Sebfileis auf denen Vortragsweise einen

beeondern Ton legen wird.

d> WatkmaHk* Der mathematische Dnserrioht scheidet sieh eeblrfw

als jeder andere nach den beiden Abtbeilnngen des Gymnaniaint in einen

popttifiren und praktischen und in einen solchen, der an strenge VPiüMfl

schaftlichkeit und Systematik erinnert Nach dem Organisationsrnf würfe

ist in der Ausführung des Rechenunierriches dreierlei SD unterscheiden:

daa Verständnis einer Rechnungsoperation, ihre Ausführung in der Rech-

nung und die Kenntnis derjenigen wirklichen Verhältnisse des Lebens, ^uf

welche die Rechnung angewendet wird. D.is Uutergymu.isium erlaulit

femer noch l>!»ung im hopfrechuen und in den snj?cn?int»ten Rechnungs-

vortheilen für AljWur7,uiig der Rjchntine^ und zieht endlich auch noch io

gt ineii Bereich dir di und )[>erationen mit Buchstabengröfsen, die Auflösung

einfacher Gleichungen des ersten Grades u. s. w. Anhallspunrte genug

zur genauen Beurlheilung des Schüleis. Das Verhalten desselben zndD

mathematischen ünterrichte im Oliergyniiiahium gestnltei einen Sehliifai abf

sein wiC^enschaftUches Talent. wird sich zeigen, ob er Grundsatsei

L^fsllse, Polgesils«, Beisebes&tse n. s. w. wol von einander zu uuNr-

ichelden versteht, ob es ihn klar ist, wu in einer richtigen BowelsISh-

rang gehört, ob es ihm leicht fSllt, die Mi lel dein aofkufinden, welches

Grad der Sicherheit und Fertigkeit in der Beweisf&brnng er sieh erworben

hat, ob er den sogenannten mmuM des Beweises hervortuheben veranHi

und ge&bt ist, ans bekannten Bitten leichte Folgerungen tu sieben, ^
er endlich im stände ist, den gcsammten Lehrstoff oder wenigstens gröbere

Tlieile desselben festsuhalten und in Qberschauen. Mancher Schnler wlfd

gewisse Fartieen der Mathematik mit gröberer flewandtheit behandrini
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«in andtrer vtidßf tMbr 8uiii IQr ihn fMakliaeht StM« iriitbringoQ. • bm
Aoschauugtiaalenrioht lud die Geomclrtc gleit übcndieC:» Gelegenheit zur

ßeurlbeiluog der inatheiiKiti<ichen PiMnUisio des Knaben und Jünglinge«, die

nicht, wie die dichterische, eine atUMhUefiüohe Natiirgebe, Bondern oiuer

tneUiodischen Ausbildung fähig ist.

e) SatUrgeschichte. Der naturhistorische Unterricht wird von den

Schülern meist mit grofser Theiiu.ihnic empfangen und regt ihren Samroel«

fleifs au. Das Unterpyranasium lehrt sie die wichtigsten [Vaturproducle

mil Beihüff» s äufsiereü öiunes erkcuueu
,

Itosrhreiheii , hcstiimnen und

iu Gruppen vertUeilcn , was nicht ohne genaues Aufmcrkea, Beobachten,

Vergleichen, Auifinden des älmlichcn und unterscheidenden. Trennen de«

wet»enllichen vom unweseiitln. [im und zufalligen, Vtrbinden des gemein-

flameo u. & w. geschehen kann. Das ()l>ergymuasiuai gibt einen syste-

matischen Ueberblick uüer die drei :^ alurroiche, der nach dem Talente

de« Schtiiers für wirsenschaftliche Aiiurdnung, nach dem i^ntwickelungs>

grade seiner Denkkraft und nach der .Meii^^e im I .Sicherheit des milgo-

bräcblen Dciailwifsens bald metu*, bald wieder ujiijder klar, gründlich,

vollständig, umXafsend u. s. w. sein wird. Mancher Schüler zeigt eine

gewifse Vorliebe für gewine Partien und Seiten des naturgeschichtlichcn

Oaterriehte i- B. 16r die BoUuMk^ die EnloiDologie, Physiologie, Geologie,

fSr deo iMMdreibendiii Tlieil denelben, für die KeDOtaii der Oekonooiii

}m Haushalte der Naliir, für die Anweodiiqg de« efworbenea Wibeu auf

das prakliseiie Leiien v. s. w.

/) PkifiUL Aueb die Physik gehört» wie die Erfahruog lehrt, su

jensD Diseiplioen de» Oyomasialuolerrtehtee, Ton deneo eich die Jugeinl

in hohen Grade angesogen fühlt In den niederen Classi;n handelt es sich

besonders darnm, dafs der Knabe die wiehtigslen und auffalJendslen Na«

tureraeheioungen kennen, in einen gewissen Zusammenhang bringen und

Terstehen, d. i, erklaren lerne. Das Obergymnasium begnügt sich nicht

nit diesem loseren Zusammenhange, sondern lehnt sich bereits an die

Strenge des Systems, ordnet eben darum die Erscheinungen unter alige-

meine Natargesetse und dringt auf ßeweiaführung, selbst auf die in streng

mathematischer Form, so viel diefs nämlich die mathematischen Vorkennt-

nisse dei Schülers ßcstatlen. Auch bei der Physik kommt, wie bei jeder

Erfahrungswifseoschafl, die Beobachtungsgabe und die AufTafsungswcisr

der Naturerscheinung oderj des Experiments, wie sie sich eben bei dem

8r hütor in gröfserer oder geringerer VoUkommeobeil vorfindet, in Rech^

oung zu /lehtMT.

g) Philosophische ProffdäeiUik. Die empirische Psychologie ist

eine Art iXaturgeschichlo der menschlichen Seele, beruht daher auf dem

Beobachten der ei^onon und fremden Sceleuiustände u. s. w. ; die Logik

bietet dem Lelir i (»cicgenhcil die Neigung und Befähigung der Schillei'

zur Auffafsung und Bubaudlung einer reinen BegriCfswifsenschaft kennen

und beurtheik'u zu lernen.

Hiermit wären auch noch die wichtigsten spcci eilen Gesicht«-

Z«ilftrhrirt für Uic öktcrr. Gyntu. 1852. X. Ucft.
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punete f&r dio BcnrtMIuug dorSelMlIer angedeutet wonlen. Et imlcr»

ij«gt keinea Zweifel, dift sieb deren noeh mehrere anflliiden tefiwD. Bei

ibrem Gebrauche wird der Lehrer darauf an aehea haben , dab er die-

jenigcn datoo ber?orhebe UDd apraeblieh beteichne, welehe «la die enl-

aprecbendslen und BwedLmSlsigXeii enekefDen, die Lelatongeo dea Sehfi-

lere genau und acharf tu eharaktM'ialefvo. Nienalt darf jedoeh di^ Gha-

rabterisiik lo beechaffen aein, dab dadurch der Wertli und die Bedeatong

des HauplealGÜle aufgehoben wird, wie dieb bisher hier und da in den

Kaialegen gefunden wurde. Auch Hindentongen auf körperliche Gebre-

chen wie s. B. auf das stottern tm sprechen, soUen emiicden werden.

Sie UMen wol einen Gegetnland» dessen Heilung die Schule venacht,

den sie aber nicht vor das Forum der OefTünttichkeil zieht, wo er sich

ohnehin selbst anzukündigen pflegt. Bisweiten ist auch iiooh der Kall vor-

gekommen, dars sich Lehrer über das Talent eines und deMelben Schu-

lerg in gerade entgegengesetzter Weise .lusfpnchen. Das auffnifcnrfo, öas

in einer solchen ßeurtheilung liegt, wird durch ein gegen^eitisu'» Kinver-

nehmen, wozu die Confercnzen und die Besprechungen mit dcni Classen-

lehrer Gelegenheit gelten, Itehoben niitl beseitigt werden komitii. SolJfe

es sieh jeiiocU finden, dals ein Schuler für ein gewisses Lt^lirfach eine

voi/iiiili Ii
' Befähigung an den Tnj» legt, während er in dci fjcwälUgung

der SchvMengkellen eines anderen LinlcrrichtszwcigCi» fast unüberw indliche

Hindernisse findet, so ist das ürtfaeil d<irül>er im Zeugnisse gehörig^ m
motiviren.

Es wird vielleicht auffallend erscheinen, dars im \ orliegenden

Erlafse bisher noch immer nicht des sitlhchen Betragens, der Auf-

merksamkeit und des rieilses der Sehäier erwähnt wurde , dio docft

dnen so gewiehligen EinfluÜi auf die Leistungen derselben tiben.

Es geschah diefii darum nicht, weil te nnseren iüitalogen eigene Rabriken

dafür offen stehen, und well sian yoraussettte^ die Lehrer wSrden diesen

Blnflufs weder veitenoen noch Sberseheo« Hier wird es sich vemebmh'cb

um eine geschickte Redaeiion der Bhiselortheile und um Auffindung eines

enlspredienden Ausdruckes fQr das Resultat dieser Itedaction handeln; in

übrigen kann der Inhalt des Scblufssbsatses des bierortigen Crlafiies vom

36. iSnner I. J., Z. 432, su Itathe geso^n werden, jedoch die Lsn*

desschulbehdrde, namenllfcb wegen Crtbeilung der ünlerrichlsgeldbefreiongi

niemals über die beste Sitten*, Pleifs- und Aoftnerksamkeitsnote im Zwelfol

bleiben darf, so erklSrt sie hiemit, dal^ sie in Hinkunft, mit Aosschlfeftnog

jedes anderen Calc&ls , nur nachfolgende Ausdrücke als die beste $itlsD'>

Fleifs- und Aurmcrksamkeitsclasse bezeichnend annehmen wird, und s^^^'*

für das sittliche Betragen : ^musterhaft, ausgezeichnet, vorzüglich, voll-

kommen entsprechend , vollkommen gemSfs, sehr lohenswerth ; • für die

Aufnurksamkeit: «stets gespannt, ununterbrochen tlieiluehmend, stets an-

haltend, immer rege und wach;* für den Fleifs : «musterhaft, ausge^eie/i

net, vorzuglich, ausdauernd, rastlos, uoermüdet, sehr lohenswerth,* worin

;(ugLeicb gewisse Grade und Ab^iufungeo wahrgenommen werden möclil«fl-
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Penooal und Schulaotiieii. M
Persooai - und Sciiuliiotizen.

(Eruenn urteil und Beförderungen.) Der biaherige pror.
Gymnasialdirector zu l-^-

, , . llr. Johann Nc^isek, ist zum wirklichen
Direclor am k. k. üyninas.uiu zu Laibaeh mit den tat diesen DiensU
potteo syslemisierteu Bezügen ern.mnf worden.

An die Stelle des versfoi honen Drs. Johann Silhavy ist der k. k.
Sehldralh und Direclor des hager Kl- iuscilnerpymnasiums, llr. Franz E f.

feohrerger, Wellpriesler, xum prov. Gymoawaliüspeclor für Böhmen
ernannt worden.

Dtt bisherige prov. Direclor des k. k. Gymnasiums zu König-
grill, Hr. Joseph Pad^ra, wurde zum wirklichen r>irertor dieses Gym-
nasiomf mit den für die«tn Dicn.tj.osten .y.slenws.

, t. n li.v.r.^ren ernannt.
Der bisherige Supplent am Wiener i>^^ila.mm m der Joseph-

• ladt und Privatdpeent an der Wiener fJniv.r.il.f, llr. Ilr Kranz Ilocb-
«gger, dann der Supplenl am k. k. Gyu.,.a.ium zu UJmutz, ilr. Ignaz
«ooig. tiod lu wirUiobMt Gymnasiailehrcrn am k. k, Gymnasium tu
Prefaborg ernannt worden.

Desgleichen wurden der bisherige Suppieni am k. k. ibtrcsianischeii
Cymnasiun tu Wien, Hr. Prang Slan^k, und der Lohramtscandidat,
Br. Dr. ABton Sobmid, iit wirUieben Gymnaaiallehreiü am kaiholischen
Gymnasium tu PreTsborg ernannt.

Der bisherige Supplent am lu k. Gymnasium tu Pis e k, Hr. Johann
Lukas, ist tum wirklichen Gymnasiallehrer an Gymnasium zu Leut-
•chau ernannt worden.

fAusseichnung.) Dem Professor fder Eellglonslehre und der
Eniehuttgskunde am k. k. Obergymnasium tu Zar a, Hm. Luea Torre
ist von Sr. k. k. apost ll^eslat ein an der Katbedralkirdie tu Lcsina
erledigtes Canonicat ?erlieben worden.

(Das Onlergymnasium su Horn), das in der Besorgung
des Ordens der osteirelcbiachen Piaristen stand, ist in Folge h. lluitsterial.
Eriaüies» wegen Abnahme der Sehülenahl, YoriMg gesehlolseD worden.

»6
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Vierte Abtheilung

Mlscelleu.

I)«ber die SeliuUiscipUn «d Gymuatten.

Unter dieser f'oltorschriff bringt das Programm des Troppaucr Gym-
nasiums vom Schuljahr« lb52, S. 3— 22 eine Abhandlung vuu 6m
Gymnasiallehrer lae. Dragoni*), die von den im Organisatioosenlwurtt

aufgosiellten (Grundsätzen ausgehend und di^selbfli xnin Iheile niher ber

leuchtend viel behcrzigonswerlcs enlhalt.

Es kann nicht meine Absinh! 5;ein, über F^t im nie von Gymnasien

meines hispectionsbeziikes midi uliiuliich auszusprechen; nur die Wich-^

tigkcik iumI Schwierigkeit des Gegeoetandes an sieh femnlabt nkb, im
Auüiatze einige Bemerkungen beizulugen.

Der Hr. Verf. spricht murrst von dem üntcrricMc und der Disciplin

in Bezug auf den wifacDschaillichen Zweck, dann von der CsitUichen) Er-

liehonlj.

Gant rieh (ig igt es, dafs die SelbstthätigkeH der Schüler xuent

.(S. 5), ja vielmehr nur durch den Unterricht geweckt und crhalteo x>ird.

AUe Srhüler — denn einzclnt« Falle zahlen nichts — belretea d.us Gym-
nasium jQ der Absiebt zu studieren und demnach mit dem aufrichtigen

VoraaU«-Ev leinra» uiid ale lerne» aaeh, eo lasge eie den GadeiTfelit vell^

kommen verstehen. Die ente UnvolUtändigkeit der Auffaisuiig läfst ekM
Lücke in dem Versländnisse, die, wird sie nicht in der nächsten Lecfion

fureicbend ergänzt, die AutTafsung des folgenden erschwert. Diese im

Uufe des Onlerriehtee Hnner iMlir Tergrüftefte Schwierigkeit hat zwar

bei ttaBclMD Schulern eine gesteiferta iMtrengung bis sur WahrnehmuDg
der Fruchtlosigkeit, früher oder spater aber stets Verminderung der Inst

zur Folge, M fi n g e 1 h a f t i e i t des V e r s l a n d n iss e s ist allein
die Ürsacüu dert'niust uud des lueraus entspringenden G n f 1 e i fse i>.

RQgfD und Strafen, mdgeo sie noch so sweoknifirsig angewendet werdaa,

helfen nichts, wenn nicht der Grund des Dcbels beseitiget wird; der

Schüler erkennt ja seinen Zustand, mochte gern sich bcfsern, mit Freu-

den den übrigen gleich fortschreiten, aber er kann nicht und mufs zu

seiner bitteren Betrübnis xoriiekbleibeD, wenn ihm niehl die Wege ge-

teigt und die Mittel geboten werden , sieb selbst sn helleii»

Der Lehrer hat demnach allerdings die S. 5 angedeutete Aufgabe:

durch richtigen, gründlichen, vollständigen, fafslichen ,
I fnuJiirrn, leben-

digen und anaprecbenden Unterricht bei steter UeberwAchuug und Bescfaäf*

*) Gegenwärtig Dircclor des kathoL Gymnaniums sn Ffeosobl.
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Mgi^i)^ der ganzen Schule lugleish crzieheiul zu wirken; uod er wjr4
darmu nieht nur auf jede Leetion tich wol Torzubereileo und in der,

Schulu von der richtigen und vollständigen Auffafsung des Gegenstandes

•ich zu überzeugen, sontlern rtuch nach der Unterrichtsstunde nicht seilen

8ber die Zwcßkamfäigiieit seiner eben gehalleneo Leetion und etwa nötige

V«rbefoerungen in Zukunft nachzudenken, und im falle eines minder ent->

aprechendcn Erlolges, der in dem zurückbleiben mehrerer^ ja telbtt ein-

zeliier Srhüler sich kund gibt, die Befsorung stets zu allererst von seinem
l'jiU'n ichU in verhnpen haben. Nur in Verbindung mit dieser ThüUgkeil
kunncu Hügcu und birafen von SVirkun^ sein.

Vit dem gesagten wird der Nechtheil Suberer Etnflurse auf elnxeloe.
Schuler niclil in Abrede gestellt; aber von der bezeichneten Forderung
kann auch für solche F^lle nichts nachgelafsen werden. Wird Mese er-

füllt, dann werden, wie auch S. 5 nebenher bemerkt wird, sogleich die

ersten Lücken' des VentSndnisaes bei einseinen SehQlem entdeckt, und der
liebrer iet im stände, gröfseren ^achlheil( n in Zeiten vortubeugen.

Ungeachtet dieser Genauigkeit und Soi fifnlt nln r kann es nicht an-
ders gesctiehen als dab, weil nach ßeschatleaheit der Lchrgegenslande ein

forleclireiten auch bei einigen Mängeln möglich ist, selbst abgesehen von
CnstHtigkeit und Leichtsinn, Fälle von verminderter Tbatigkeit und.Dn*
lleifs öfter und w tücrMii sieb widerholen. Daher die Notwendigkeit' dis-
ciplinaren Einschreitens.

Der erste Versuch zur Einwirkung auf das jugendliche GemffUt kann
nur auf ßeiebrong sieh besehranken, die Qberbaupt, um den sweilen
Theil des 59 der Schulordnung für die schlesischen Gymnasien bestimm-
ter zu geben, hei ktincr Rüge und Strafe fehlen darf. Von der Beleh-
rung ist die Ermahnung unzertrennlich, oder vielmehr die Belehrung ist

die Begründung der Ermahnung, und es kommt eben auf die Umstände
an, ob die letztere ausdrScklich ausgesprochen, und wenn dieses geschieht^
weniger oder mehr hervorgehoben

,
gelinder oder nachdrucklicher ertheilt

werden soll. Die Belehrung zum Zwecke der Verbefserung eines Fehlerg
schliefst den Tadel des Fehlers ein, und es hängt wider von Umständen
ab, ob der Tadel wirklich ausgesprochen, und in diesem Falle wenigeir
oder mehr hervorgehoben, gelindtT nt^rr >(rengcr gehalten werden solL
Ermahnung und Mge fallen demnach zusammen (§. f)l der Schulordnung:
ftOge oder Ermahnung), nur dafs nicht immer beide zugleich auch äufser-
lieh hervörlf^ten mufsen ; beide lafsen femer schon an sfdh Abifufungen
zu, und es ist wo! möglich, ja sogar rathlich, von diesen Abslufungeo
gegen einzelne Fälle von Unfleifs geringeren Grades gebrauch zu machen,
ohne sogleich zu der weiter vorgeschriebenen Steigerung zu schreiten.

Ernst, Ruhe und Wolwollen von Seite des Lehrer« sind die Be-
dingungen der Wirksamkeil der Ermahnung und Rugo, so wie der Strafe;
der Ernst wird zu mehr und mehr erhöhter Fcirrfichkeit !ici rortschreilen-
der Steigerung derselben, und hierin liegt zum gröfstcn Theilc d is Gewicht
der SIcigerung. SelbstTerstindlicher weise ist Widerholung einer Stufe
nicht zuläfsig.

„rebrifrpns hängt, wie der llr. Verf. 7 bemerkt, die Wirksam-
keit der Rüge und Ermahnung gewiss auch von der Individualität des
Lehrers und seinem Verhältnisse zur Schule ab.» ich mochte strenger
iiagen

: sie hingt vdr ilfem und haopfsSeblich davon ab ; und der Lehrer
muh nicht nur in der Meinung stehen, sich um das Wol der Schule
wahrhaft zu bekümmern, sondern es mnfs die wirkliche und lebendige
Udierzcugung bei den Schulern feststehen, dafs er durch alle seine ^Vl^k-
samkeit nur das Wo! der Schote und jedes einieincn von ihnen, und
«öfrichftg bezweckt. AVenn der Hr. Verf. unter den Mitteln, wodurcb
der Lehrer diesen Ruf sich erwirbt, humane Behandlung aller
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mit Redit bcnroriid>t, so moh nur noch Iiesttaimt beigefügt werden, vas

der AlMdmak in Bezug auf das Verhältnis des Lehrers zu seinen Schülera

mitbegreifl : un ve rdro fseue ß c re i t w i 1 1 i k c i t
, iedcm Schüler

zu jeder Zeit nach Bedürfnis mit Rath und Miife freundlich eol-

gegenzukommen. Diese uuiibweisliche FurUerung stellt auch der Hr.

Verf. au den Lehrer, wenn er S. 10 sa^li die Schüler fSgen sich seUviscb

dem Zwange, statt dafs &ic zu freiem Gehoisam erzogen würden, wenn

mau nioht einmal hei Krmahnuitfreu und Hilgen ein mihK's Wort fallea

läCst und übcriiuupt ein eisernes Itegimeut führt, so dats (wenn das i^ild

noch der Erginxung bed&rfen sollle) «tis Furcht, rauh angefahren nad

barsch abgewiesen au werden, kein Schüler ohne zwingende Notwendig*

leil dem Lehrer zu nahen wagt. Das Amt des erziehenden Lehrers isl

ein sein* sehwieriges, vielerlei Anliifse stellen seine Geduld auf die rinl-

s

er hat dieselben für eben so viele frohen seiner Bcrufsiähigkeit aui:u&cijiu.

Was die Anwendung der Disciplinarmillel nach Abatufkingen belrifll,

kann der Grundsalz, dafs die psychische oder indirecte Nötigung dem

physischen oder directen Zwange vorhergehen ninfse, nur im slTpemeiiiin,

nicht aber ins einzelne durchgerührt werden. Auch dem Hrn. Verf. ist es

nicht gelungen, diese Durchführung zu zeigen; denn nachdem er die in

f. 71 des Organisationsettlwurfea unter 1 angedeutete Steigerung der Rüge

als die drei Grade des indirecten Zwanges bezeichnet hat, worauf d<itin

der direcle Z%v-<Mf>; oder die Strafe eintreten mufse, sieht er sich iiacb

dieser AbschUelsuug dennoch genötiget, unter den Strafen auch weitereo

indirecten Zwang soiulafseu. Der angelogene §. 71 weist allerdings , nach-

dem unter t von indirecler Nötigung die Eede war, unter 2 auf eio

Mitte! directen Zwanges hin ; aber schon die Fafsung der Stelle lär»l er- !

kernten, dafs hier keine Abstufung gemeint ist; tmd unter 3 folgt wuler

ciuc Strafe (Degradation), die in das üebiel der indirecten ISötiguug gebort'

Der lobenswürdige Versuch des Hrn. Verfs., eine möglidist bestinaite

Ordnung bis ins einzelne festzusetzen, liefert übrigens einen neuen Beweis

von der Schwierigkeit der Sache, die riufsfMiirh nn gesehen so einfach und

leicht scheint. Wir werden daher lu der Ausfuhrung von dieser TreDDUog

ganx absehen und nur den auch von dem Um. Verf. mit anderen Worlea

beitorgehobenen Grundsatz fcslhältenmuften : dafs Rügen undStra*
fen an sich nichts wirken, und nur in so fern den beabsicblii:'fn

Erfolg haben können, als durch Verstärkung des psychischen und durch

Hin zutretung physischen Zwanges dem Schüler das unwürJigu und

nachtb«ilige der PlUchtverlelzung nachdrücklicher tum Dewnblsein gebneli^

und die Oeberzeugung von der Notwendigkeit der Befserung lebendig^
|

in ihm erwt ckt wird. Dabei werden ^vi^ nicht vcrgefsen dürfen, dab di«

psychischen Strafen die schwersten sind, und auch bei Anwendung physiscfitf»

des turückhaltens in der Schule, des Carccrs, der Züchtigung, nicbl dtf i

iufsere Zwang es ist, sondern die Macht des moralischen Eimlraeks^

welche die Wirkintg hervorbringt.
1

Anderseils ist es unniöglirh, alle Mittel der Kinwirkun? auf

stand und Herz der Jugend anzuführen oder gar« als stehende Gesetze ^of

zusobreiben; und ein filr seinen Beruf aufrichtig thatiger Lehrer bedMf

dessen auch nicht Aus diesem sweifachea Grande kann das EntziebsB
der iNeigung, welches der Hr. Verf. S. 11 erwähnt und S. 12 mit

Büge in Verbindung bringt, nicht als eine besondere und best imiuto Stuf«

in der Kedie der Strafen hingcslelll weide« j es gibt keinen Ort für d**"

selbe. Verminderung der Neigung, oder vielmehr der Aehtnog
Gewogenheit des Lehrers gegen eimn Schüler fat eine natürliche Folge

von dem Verhalten des lel/.teren; und es mufs ganz dem padagogiiCbC

Titele des Lehrers überlafseu bleiben, wie und in welchem Grade er Jf"

Schüler diis geäudertä Verhältnis, nicht fühlen, sondern wahruebBSB .

1

1

\
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Iftfoen aolK Diese Vermindennig der Aehlimg «um! Gew«genbeit derf Dicht

uroiehl gleich (S. t3), sondern durcli«oe nie in wirkliche Abneigung
oder gnr Hafs ubergehen und (Irr f f hrcr mufs nllcrdings sogleich sich

bereit fimlen lafsen, das alte Verhältnis wider aiizuknupfen und nicht nur

jedes Slrebea des Schülers dflrnach bemerken, sondern dieses Streben auch
antorei^eii sncheD und dacu Gelegenheit bieten.

Eben so wcniji kann das schreiben (S. 13) in der Reihe der Strnfrn

eine feste Steile Hiulcn; auch diese Verfügung fälll der päd.'igor;isciieii

Tbätigkeit des Lehrers in seinem eigenen Wirkungskreise ohne Hücksicht

auf die geeeUlioh angeordoelen biseiplinamillel lu. Bloleee absehreibea

jedoch ist nicht zulärsig; jedesfnils müfste dem Schüler eine Aufgabe zur
Ansnrfifttung dicfiPtf worden. An die Stelle des erlernen» durch abschrei-

ben aber wird das zurückhalten in der Schule zu Ireleo haben; ein Mittel,

welches lich ebenfalls in die Abstufungen nicbl einreiben libt, Qbrigens

nicht sowol Strafe als vielmehr ^achhilfe, eine Wollbal Isl, welche die

Schule den Kl lern durch Oebemahaie einer von diesen vsrnachläfsigtsn

Pflicht erweist

Das stehen aufser der Bank lüfst sich, als unvermeidlicher AnlaCi

SQ Slörungen ohne sonderlichen Erfolg fOr den bestraften, nicht empfeh*
len ; criiineni wir uns nur was mit dem sloht n und kniccn ehcm.ils er-

reicht winde. I>er durch das stehen bealjsicldiKle Zweck litfse sich ohne

Störung liurch Versetzung des Schülers in eiuc al>gesouderle tiauk bis zur

erfolgten Befserong emichen { und dieso Stfsfe wäre nichts anderes als

die niedrigste Stufe der Degradation.

Das im 71, 1 des Org. Gntw. vorgeschriebene Einschreiten des

Directors kann stalllindcii entweder auf iMittbeiiung des Giassealebrere aU
Böge in der höchsten Steigerung oder nach Conferensbeschlufii als titrafa

in der Form eines Verweises. Auf diese zweifache Auffafsung, wozu über-
diefs die fühlbare Lücke zwischen Degradation und C-irccr kommt, grün-
det sich die Unterscheidung in den 61 und 62 der Schulordnung für

die schlesiscben Gymnasien. Der schriftliche Verweis bat jedoch nicht in

einer dem Schüler einsuhindigenden Abschrift des mundlieh ausgespro-

chenen zu bestehen, sondern in einer :in die Eltern desselben (oder deren

Stellvertreter) gerichteten srhriflüchen Millbeilung des Vergehens oder der

Vergehen des Schülers nebst Angabe der über ihu bisher verbangten Strafen

und HinWeisung auf die Folgm. Diese Scbrift ist vorher in der Confereos
zu berathen und in einem würdigen Tone abzufafsen, sodann dem vor dio

Conferenz gerufenen Schüler nach mündlich ertheillen Verweise vorzulesen

uud darauf unter Amissiegel durch den Schuldiener den Eltern zuzustellen.

Es ist diefs nach den Lrinnerungen , welche bis zu dieser Stufe bereits

an die Eltern ergangen sein muAilen, jene ernste Mahnung, nach welcher

dann, wenn nicht etwa noch die Carcerstr.ife mit /.wcifelhaflem Erfolge

dazwischen tritt , nur die Berufung auf den Scblufiisatz de^ §. 149 der

Schulordnung übrig bleibt.

Dafs die Garcerstrafe nur einmal zu verhängen und nach firnchtlosem

Versuche nicht zu widerholen ist, wird man mit dem Hrn. Verf. (S. 15)

bejahen müfsen , weil sie sonst ihre Bedeutung wrliert. Hieraus folgt

dann, daf« die Dauer derselben wenigstens auf acht Stunden zu erstrecken

sein wird.

Aus dem Abschnitte von der Erziehung kann die Stelle S. 18 iiher

das Beispiel der Lelirer und vorzuglicii (1s Directors, der auch fiii die

Lehrer Beispiel sein soll, nicht pennu, zur Ueherziguntj enDpfohleii wer-

den, weil der Eiioig der Erziehung liauptsäcblich , wu nicUl einzig auf

dem Beispiele der Braivher beruht. Hierher gehört denn auch, was der

Hr. Verf; S. 19 und 20 treffend über die Wichtigkeit der IJnterschcidung

awiscfaeu Xrots und dogeboisam bemerkt i diese Unterscheidung und dio



'HiOftoMh' «tttei>reohiiiiie IkiMlims. wi« iie IS. 90 öiit Tiihtiüen Mtt
hervorgehoben wird, gelingt nur dem bcispielvoUeii Lehrer. ObA
•die S. 20 eosm wahrgenommene Gerinesi luilzunj; ^h'^ Hdigion in aller

'Kürze und zum theil nur sttüscbweigtiid «ineetieultleD Mittel voUe Billi-

gung flodm nflifMD, so igt es d«eh Utr wid«r da« Beispiel der Ukm,
welches altoin diesen Mitteln wirkende Kraft gibt und um so gewiiwr

'iieg^, wenn die Wntirheit defsetben oklit angetastet werden kann.

Es erübrigt die Frage, wann die Hrinnerung an die Eltern oder

deren Stellvertreter statt zu finden hal)e. Der lir. Verf. will S. 13 dieselbe

'uicht sogleich nach fruchlosem Vciiiucbe, rein auf das Ehrgefühl zu wir>

'\en , eintreten iarten, weil eine solche Mittlieilinig als VerdfSmtlichuog

erscheine und den Schuler in den Augen jener Personen herabsetze,

denen in guter Meinung zu stehen er in der Kegel sich zu bemuhtn pflege.

Diese Besorgniü mag woi in bezug auf ungeeignete Stellvertreter der Li*

'tem nicht' ungcgriiiidet sein; «ttfeerdem aber kann es nur Heil bringet,

'wenn der Verkehr zwischen Eltern und Lehrern schon Tom erstes Aid^nge

nnji,'f l<Tiri|)ft und regolmafsig fortgeführt wird. Oewis-? ist, d^fs bei gestei-

gerter Hüge 148, 2 der Schulordnung) die Mittheilung uicht unter-

lafsen werden darf; ob sie nicht in einzelnen Fällen schon früher eiaitt'

leiten sei, mufs der Lehrer nach BesebaflSenheit derselben entaoheideD, ihr

überhaupt ohnt- Mittlieilunir nn Kitern, Classenlehrer und Direcloi nur in

so weit tn Iv'^udcln hni , als er ohne dieise Mittheilung Scbadeu zu ver-

hüten und .scioe Handlungen zu verantworten im stände ist.

Endlich ist noch ein Wort über den Classenlehrer zu sagen. Der

Hr. Verf. wünscht S. It, dafs derselbe Classenlehrer seioe Schüler daicb

alle vier Classcn des Dntergymnasiums, und eben so des Obergyiunasium^'

führe. So richtig der dafür «nge.sebene Grund ist, so gibt es doch wider

andere Gründe, die eine Führung über zwei Jahre hinaus nicht räthlicb

[ersQheinen laben. Verlegenheit and Sdiaden wird verhStet, wenn maa

das VerhSItnis des Lehrers, oiler vielmehr der sämmtlichen Lehrer der

Anstalt und der Schüler fest im Augf* t rhriU und nicht verpifst: dafs das

Band zwischen beiden gegenseitige Achtung, Liebe und Vertäuen seio

.mufs. Achtuug, I^iebo und Vertrauen bei den Schülern zu gewinnen, muh

das Streben des Lebrert sein, und die Ertangong ist gar niebt sebwisrig,

darum desto schlimmer für den Lehrer, dem sie nicht gelang; Achtung

'in i Liebe ist der Lehrer den Schülern schuldig; es dahin bringen, daft

er ihnen vertrauen kann, und daCs die bchukr nebst seiner Achtung

und Liebe aoeb naeb seinem Tertranen als den büebtlen für sie rin-

gen — hierin liegt, wol erwogen, seine ganse didaktische und padagS'

gische Aufgabe.

Der llr. Verf., dessen Cbai akler und Tacl ich im persönlichen Amis-

verkehr achten zu lernen Gelegenheit hatte, möge in den voransteheDdeJ)

Bemerkungen oder, um das Verhältnis derselben zu dem Aufsätze gesaaer

SU beseichnen, in diesem Gommentar den Beweis erblicken, wie sehr ick

seine Ansichten über eine im Geiste der Humanität gehaltene sorgfältige

und strenge l)isci[)ltn Iheite und die Grund^>äUe durchgefüllTl WÜOSCk^

die er in seiueui Aufsätze ausgesprochen hat.

Troppau. A. Wilhelm.
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A Ü B E U g
aus den Conferenspratoeollen der Wien er Gy mnaaial-

d j r e e 1 0 r e 0 *).

(Vgl. d. Zeitscfar. Jahrg. 1851, 8. 761 Q
1. Die Direttoren vereinigten sich, die VorscIiiiR des Orgauisatioiiü-

entwurfes ^. 89 u 2, dafs, wo ein Sajucslraizeuguis aiä AbgaiiegECuguis
dienen soll, euf denwelbeu der Abgang des Sehulere aiieb wirklich be*
fnerkt Wfrdc. sowol bei dem Alii'ange ihrer eigenen ScbCder, als auch bei
der Aiifnitbme der von ainlcreii (lymtiasifii .diL'egaögenen streng zu heob-
aeiiieii, uiu die ^cJiülcr uiclti nur au (ialuuug überhaupt zu gewohueu,
sondern auch, die Achtung gegen die Schule hi ihnen tu wahren «iid iu

ihrem eigenen Inlensst: die Inmiltelbarkeit ihres VebergiBgss der
einen zur rinderen Anstalt mö^liehst zu iiberu irhen.

2. Lm jeden Misbraueh von Z<.ugnisdu}>li(Mteii zu veriiüU'D, erach-

teten dieselben für nöthtg, die Ertheiluog solctar Üuplicaie nach Mo^iicti-

keil zu erschweren« und erhielten demsufolge die Weisung der hohen Üo*
lerrichtsbebördc, solche nicht ohne Noth, vielmehr nur dann
auszufertigen, wenn die Ursache und der a nj fliehe Z c e k,

weshalb dieJÜuplicale inAuspruch geuomuien wcrdeu,
DAchgewiesen und diese Naebweisnng von ]>ire«(«r Ihr
b eg r u II (I ( I < r k n n n t worden sei.

^. Die (IcMi Dircrtoreu mi' ,
'( (heilten „ Amli utungen der sleieniüu ki-

SCben Gyuinasjaidirectoren über ii<- Iteurlheilung der Schülerleisi uugru"
wurden einer sorgfältigen \\ürili^uu^ und Ueialhung unler^&ogeu. Die

hohe Wichtigkeit des Gegenüiandes wurde allseitig anerkannt; ebenso
Spr.'irh man sich beifällig aus ril)cr viele beachtenswerthc Winke in den
«Änik'u(iHig<'n,» mit dem Bemerken, dafs, wo aufäer den beslimmien l'rä-

dicaten für die verschiedenen Mufen des Gesaiuiul- Wifsens und Könnens
eines Schülers in den einzelnen Fächern eine Individualisierung nöthig er-

achtet worden wäre, man eine solche, wenn auch nicht in der ange^
deuteten Aasfuhrlichkeit hinzugefinil habe. Die versammen r n liullen

es aber für unerläfslich, irgend ein «n i s c h e i d e n de 8 Frcädicat utior das

Ma(s der Ge^auiuiUeistungen ciues Schülera in jedem einzelnen Fache mit

individualisierend en Driheilen an verbinden, um 4lie >Bmitteloiig

eines Gesammtresvltates zu sichern und nicht etwa durch uiibeslfmmte,

schwankt ixle
, eine vielfarhe Deutung und W sunnc zulnfsende Ausdrücke

vielineUr zu enichwcren j auch eractUeten dtcseli>cn grur^e Vorsicht in der

Auswahl und Anwendung der Beieiebnnngen für niMhig, dao»t man nietit

durch untrelTeide Beiiriheilung niieh irgend einer Seile verletze. Für lie-

denklich hielten e«; die versammeilen , im rrilieile iilier den Erfolv des

heli^'inf(Miii(erricliie!i zu weil in «I is iinlividueile eiuzuf^i'hen , weil dieses

den ^uUu Zweck, theilweise LeeinlrHchtigeu künule. Von dtet»er ihrer

Außalsung hesehkkflMi dieselben «ler hohen Behörde sofort Kenntnis su

^ben.
4. Aus päda^ngischen Flückfiicbten l)eanln«rten Aie fUrectoren hidio-

ren Ortes, daf« für die an den Soamer-i.uratibungen im Xi»eresiauuiQ i>e-

thciligten Anstalten mehrere Abtheilungen sollten eingerichtet, und dieüobup
ter der vier Gymnasien su einer Abthei luwg vereiniget werden, welchem
Antrage ebenfalls geueiglest entsprochen worden ist.

*) Der nnchfdlgeinle Auszui; wurde vom Herrn Dirrrrtdr T, ,1 p e llmantt
der Ked. zur VeruUcirtUcbuug lu der ZeiUciuifl milgeMicilt.

A. d. R.
Zeitschrift fdr «liV nttrrv. Oymn, 1852. X. Heft. 57
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856 Hiwellcn'

5. Im Interesse der relifiiösen Bildung säuiniMichei* licfiiiU r vereinig-

ten sich dieselben, mit hoher Geiiebiiiiguug der vorgesetzlcu Liilerrichts-

behordea, von deo nieblluitbolueheti Schülern ihres resp. GymnasiuiM an
ADfanize eines jeden Semesters eine Bettittginig seitens ihrer Religioos-

Irlm t /u fordern, dafs sie sich bei denselben tum Retigionsunterriehte ge- J

hun^ angemeldet haben und also wirklich einen regelmaüsigeo Beligioiu-

iinlerrieht geniebeti.

6. Die Directoren bcschlofsen am Ende des laufenden oder, nach

BefiiMleii der (^mständf iIi s n ärh^lcii Schuljahres die in $, 74 d Organi-

8alioui»eniwur(es angeorducleu ulleullicben Prüfungen 7.ur Ausfüiirung an

bringen und dabei folgende Form zu beoliachten: 1) Die ötTcnlhebe Prü-

fung ioli für alle CfasMO des Oymnuitto» nur twei Tage, und swar von
() — |o von 3 — 6 Uhr dauern; 2) in je 3 Stunden werden 2 Clis-

sen und nur aus 2 Gegensländeu , mit angemeftiener Brtlwili^ung sämml-

Hcher Fächer, geprüft; 3) endlich wird zu dieseu i^rufuiigc«, durch

welche dem dabei interessiertettPublieam die Leistangen
der Schule dargestellt werden sollen, nar der vorzüglirhero

Theil der Schüler, etwa der dritte Tlieil oder die Ufilfte, Jiach ihrer LocA-

tioQ gczaiiU , aus den einzelnen Classen zugelafseu.

7. Die Direotoren beschlofsen einen motiTirteo Antrag an die hohe

(Jnlerrichtobeborde zu richten, dafs es dereelben gelkllen möge, den natur-

hisforischen rTntrrricht im Ohergvmnasium auf die 5. und 6. Clas«o aus-

zudehnen, dajj;egen den physikalischen auf die 7. und H, zu bcschrankea.

1^ gereicht den Directoren zur Befriedigung, üal^ zu gleicher Zeit von

der hohen Behörde die Lehrkörper simmtlicber Gymnasien aufgefordert

wurden, sich über diesen wichtigen Gegenstand galachtUeb su iulsem.

Literarische T^otizen.

Die Sebed&'sehen Wandkarten.

Das k. k. MinisteriQJD des Galtns und Unterrichtes hat durch den

Abtbeilungs ' Chef im k. k. milltär. - geographischen Institute, flerm

J. Scheda, die Herstellung von Wandkarten zum ünlerrichtsgebraucbe

an Gymnasien und Realschulen veranlagt. Von denselben ist soeben im

Verlage der k. k. Schttlbtteher*V«rscbteifs*Admini8tratien xv Wien «En«
ropa" erschienen. Diese Karte besteht aus vier grofsen BISttern. Auf dte

Terrainzeiohmio!» ist dnrin eine besondere Sorgfalt verwendet worden.

Das Hochland bat einen braunen Ton , das Gewafser ist blau. Die Ort-

schaften sind durch gröfsere und kleinere Nullen bezeichnet Die Mamen
der Höhen, Flüfse und Orte sind nur mit den Anfangsbuchstaben ange-

deutet. Hierdurch ^\'ird einem grofsen Bedürfnisse der öslerroif'^i*^*'''''"

Lehranslalteii ahgrliollYn , nm so mehr, als diese K^irfen in einer jeden

Schule uhuü iiücksiidit auf die ünlerricbtstiprachu btuulzt werden können-

Der Preis eines Bxeoiptares der Karte von Enrepa ist 4 II. CM. Aufserdem

ist die k. k. Schulbücher - Verschleifs - Administration mit bereits aufge*

spannten gefinüsten und snm aufhingen vorgerichteten £xempUreu sS"

sortiert. \

Mailänder Ausgaben der römiscbeu Classiker.

hüHni äeHpt9re§ clauiei $m pr^MMmiM mUÜonibuM ad usum

9tudiofae im>entuH9. CurmUe Car. Joach 0
dioiani^ mtmf^, Jae, QuoeeM bibUopolme
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Diese Samoilung hat sieh abermals um einige Bändchcn vermehrt,
aueh einen neuen Milarfoeiter lernen wir kennen; doch bleibt das Werk
in «einera Forlgancc dt-n fnlluM- (Jhrg. 1852. d. Z. S. 90 uml S. \Hi ff.)

besprochenen Anfängen durrh.ius ^^kicli, und so können wir iiirhf iimliiii,

deu dort ausgesprochenen Tadel iu heiiier ganzen Scharfe auch auf die
iieueo Erscheinungen aosxudelinen.

/. C saiuaiH Crispi Catitim €t ^iurtHa. Jn nmm wk9Umm
eastigati cur. Aloyato R{%zi 135 S. {67 reut.)

I)<*r Herausgeber lial zunächst auch S al I u s l' s Schi irh>n, wie schon
der Tilel Angibt, von ileii wciiiiim etwa anslofsi^'i'n Sli-Ilin tfiniizcn zu
muben geglaubt; wir linden demnach Cat. iS uieae stall sliipn , iiiul

ebeud. die Worte Wirt muUeMa^ kaimen, i4 pene, /5 »inpra getilgt.

Wenn nur c. 14 die scoria durch blandimenta ersetzt sind , so mtilsen

wir hcmerken (ganz abgesehen davon, ob ein solcher livfhXr. huT über-
haupt passend sei), dafs diefs den Sprachschatz des Sallust durch Octroy«
iruni; bereiehern biefse; denn sonst begegnet ans dieb Wort bei ibm nir*

gcnds. Oer eben so anstdbige Scblurs des Capitels ist beibehalten, ebenso
Jug. 85, 4/.

Im niiiigon Heben wir den Text wiederum tum prorsleti Theil aus
der euisprecheoden Teubn ersehen Ausgabe {^recogn. H. Dietsch, edL
U eorrecüor iSSO) entnommen, der mitunter anch selbst die eiiixehien

Zeilen genau entsprechen. Onveriindert kehren auch die Druckfehler jener
Aus^Mhe wieder, J. 78 itnparens f. iinpares, SO profectis f. pr()fertus\

Veränderung der Lesart ist uns nur aufgcstofsen C. 3 a. K. eadem, guae
C€i€ro$, famtt f. qua, wenn nicht etwa auch hier ein Druckfehler zu
gründe liegt, wie J, 79 fuae tempeHate f. quai ferner C, 53 ^ta
parente f. pnrentnm. Aur^<crdcin tritt uns die Selbständigkeit des ilcrnus-

gcbers wo! nur in der Verschlechterung des Originales enlgfgen; widtnuu
sind es naiaeiitlich die schon früher beicichueten drei Kategorieen, in du-

nen derselbe gans nach Hrn. Questa's Vorbilde binlangliehen- Spielraum
findet , sein Üngeschick selbst bei dem Nachdruck einer guten Ausgabe
klar zu zeigen. !n Bezug auf die aijgeschmackle Häufung der Inler-
punetion vgl. m. zunächst Stellen wie / 80 eorum mu/CUud/nem m
»mim eoffit, ae paultttim com iefaclt eie. HO s. Anf. et mekercuSe,
Suila, ante te eognitum , muttis oratUiöu$t aiiis opem tuH etc. Dagegen
fehlt vxidernm r. 05 ahweiehend von dem sonstigen VerTahren das Komma
vor dem Kclativuui u. d^l. ni. In o r t h n i ,i |) h i s c h e r Hinsicht ver-

sucht Hr. R. einige sehr wolfeile und ziiui lliciie sehr verkehrte Aen-
derungen, Satfutii f. Saluttt uml so durchgangig; für quam Anden wir
bald cum (C .3), !)ald Quum {J. 9), dann 81 eamdem, auch c. 79
conditionent für condicionem , eine Schreibart, deren Grund Hrn. 11. wol
unbekannt war; oder dürfen wir voraussetzen, er habe sich hier von den-
selben Gründen leiten lafsen, aus welchen Pieekeisen im Rkehi. Mu$*
i852 , S. ISS die Etymologie von condicere wider au stürzen sucht ?

Die eckigen Klaramern der Tbn. Ausgabe sind widerum meist durch
runde ersetzt, so C. 18. J. 102. 106; nur J. 100 fehlen auch dieM . End-
lieb sind zu erwähnen Worttrennungen wie C. 2 tu öfgere, 3 scri ptorem
u. dergl.

Aufserdem hat auch Hr. R. den einzelnen Ahsehnillen kurze Sum-
maria vorzusetzen gewagt, die an Correcihcit nnuefähr den früher 1h»-

sprochenen des Hrn. Questa zum Com. Aep. gleu-hkouimeti. Aus J. 67
s. Anf. Bamtmi mitlfea quid potiaimim facereni trepidaref ad areem
oj)pidi pracaidium hoslium etc. sehen wir z. B. ilas monströse Argutn.
entnounnen: romani miiitea ad arcem oppidi treptdant. Iliern.icli .sind

wir wol auch berechtigt, bei arg. c, IS (AdAerOat) tictus ex praelio,

»7»
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Momatn profiigit, wdciMS in ähnlicher Weise aiu SaiL Worten ^<)i t

componirt isl, tiiclil t itr tiiicM Druckfehler zu siftlniercii. Zu ('. 107

paucis diebus quo ire iiüendcrant perventum est iauiet das Arg.: aä

intentum locum perveniunt. Dazu eodiich auch hier liiterpunoüoocn

wie arg. Jug. 89 oAsente prociil Jugurtha ; magmi cotmii aitgteäi fAi*

ruft (um^,'('k. hei C. /) iiiul Ortho^M-iphifu w ie C 4S pwdits, J, S7 UUe-

HiöUSf 69 pfienu, ciullicli Druckfelilrr (\ Jil oratio Owsari.

2. C, Cor HC Iii factti opera quac sujxi^Nut. Tomus prior Aiui/i/cs

continetts. Tom. posterior Uislorias et itüros minores votäiJttus.

Diese Ausgabe ist ein etwju geoAuorer Naehdtvek der enfsprechcn-

den Teabner'scbea {ex recoffUiUme Car. Haimiiy 1850 — 1861)^

an die uns gleich der wörllich eutlehute Titf! tTiiiiitMt; Hr. Qu est a,

der wahrscbeiuiicbe auonyme Uerausgeber, bat bter durch giuffiere Auf-

Opferung einer doch nur scheinbaren Origioalitfit manehe Gelegenbeil m
Verstöfsen glücklich vermieden; freilich nicht ganz. Widerum sucht der

Hcrnuspeher durch Häufung der Int- rftiii rtinn das Verständnis zu erleich-

tern; wie aber vor allem fiei Tacilus ein uiivorsichljf^cs Verfahren in die-

ser Beziehung nothwendig /.u VerscbliiubcrütTunj^cu iübien uiulste, zeigt

sich gleich in Stellen wie BUt. /. 9 a. E., wo durch die Schreibeng

iaein, tristüt, amötgaa, mantfesta gerade die Ausciuauderhaltung der

zwei Pare von Gegensätzen verwischt wird. Wamcnll ich aln r !mI f'r (}.

wol gar nicht bemerkt , wie Ann. I. 55 a. E. die Zuiuguiig dcM Kuintui

bei genar invisuSf inimici soceri den ganzen Sinn der vielhesprochenn

Stelle wesentlich YerSndern niufs; ein absichtliches nnd bewufstes Ab-

weichen von Hm. Halms Texteskritik i<(iindo wenigstens hier ganz s n-

gular. Anderswo scheinen dn/ii nuci» Druckfehler im Spiele ni

ß/st. /. 6 imitdtti atque indefensi, ttmgitafn, innocentes perieran!. }b.

r. // Afi-iea ac
,

leglüne» In ea mterfecto ^lodio Macro^ eonUn a tte.

Gehört hierher auch Am 1 3 nam geiiHos Agrippa Gaiism etJÜtctitn. ..

prfucipvs iuventiitis appeUuri. Destinnri^ consnies . . . /ffigrnnfl^^'^^^

cupiterat? Dazu kommen orliu»i,'ra((hisclic Aenderini^i n wie Ami / ^

imposuit (neben cottpertiim) , Äl\ 23 eorumdem , J/isl. l 3 uiu/ua».

Wo Hr. Halm mitunter bei offenbar comiplen Lesarten der Handschrif-

ten, die er nicht zu ändern wngte, vorsichtigerweise das Zeichen
^

setzt hatte, l/ilst sein nnktit.tf-'^er \aehfre!er zwar die Corruptel un\er-

i)crsert, tilgt aber öfter auch das Zeichen derselben, ». B. Aml L 8 vor

mti tekartibUB cMum Bomanorwn, e. 70 bei Visttrgf». Aml Xfy ^
ond 1AS0/. 21 ist es dagegen geblieben. Fmi' r Germ. 2t {tictus inler

hospites comis) für [^], eltniso Agr. 4 (Jä/ii). Was auch \oii (üisuii

etwa noch auf Hechnung des Selzers zu schieben sei, wagen \\u nieiil xu

entscheiden. Druckfehler sind freilich überhaupt nicht seilen: Cerm I

itgaepaie» t ticaep,, S gui 9tUm ierttfaitM est? t. gut9 etc., Bftt, /,

/ actam f. nnctnm, 3 futururom f. fntiirorinn, Afin. I, 5 itirenis f. ''f

vetiis etc. Die lidialt.sanzeigen ilcr einri liini I^uclicr hat Hr. Q. vvi*^^
J'""*

Ha 1 m aus Oro 1 1 i's Ausgabe heihehalirn ; i:twi:>s sehr zu seinem Vorllicile.

(Schlufs im nächsten iiefU)

Wien. G u s t a V L i 1» k c r.
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Erste Abtlieilung.

Abbandliuigeu.

Betrachtungen ubur die lyrische Poesie*).

Di. nwncberiei SchwÄrigkeiten der ftstlwüscfaen Belnich«

lung und Wördigung lyrischer Poesie könRen nur dadurch hesei-

lift werden , dafs man auf den Ursprung derselben zurückgeht,

und mit der Beantwortung der Frage; warum wird denn über-

haupt cresurigen tit h einen festen Aui'gangi'puncl aufstellt.

Bei tieantworlung die&er Frage nun mufs sogleich Ursache

und Veranlafi^ung scharf geschieden werden^ soll überhaupt ein

gedeihlicher Fortgang gesehchen« Sagt man, das Lied erklingt^

weil ein Sieg gefeiert wird, weil es Frühling ist^ weil ein theuerer

Freund starb u. s. w.^ so ist das gerade so, als gäbe man auf

die Frage, warum auf diesem Felde Weizen wä(li?<t, die begrün-

dende Antwort, weil die Sommerwiltcniii?: p^unslig war, oder auf

jene, warum hier so gutes Wafiscr ge&chöpfl wird, die, weil man

einen Brunnen gegraben hat. Es i»t ganz richtig, dafs unter un-

gflnsligem Himmel der Weizen gar nicht oder nur schlecht ge-

deihen werde, data ohne Brunnengrabung das unterirdische Waf-

aer gar nicht oder nicht an diesem Orte zum Vorschein kfime,

endlich dafs ohne einen derartigen äufseren Anstofs das Lied nicht

vernommen würde. Allein man darf diesen Anstofs für nicht mehr

haiton h!s er ist ; man mufs in dem üulj^erlichen, sei es nun Vor-

gang oder Miiuaiioo, nur die Anregung der Innigkeit, nicht die

Lebendigkeit dieser selbst suchen. Yeianlafsung des Singens aber,

nicht das ursprüngliche dieser Sache, nicht die Ursache wird

durch einen Vorgang oder eine Situation gegeben und erklürt.

*) Dieser Aufsalz ist einer f^rürseren Althniidlnnp; des Hrn. Profs. Bra-
tranek „Llehor ilio 1\ tische Poesie* cnlaommcii, welche ."späterhin

veröffenllicht werden dürfte. A. d Bed.

Zsitnohrif) rar dio nsterr. 0/inn««tei> Whl Xt.
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8G0 BctrachluogcQ &ber die lyritcho Poesie.

Sonst mfifele ja bei gewaltigen Ereigniasen und überwiltigendeii

Zuständen jeder ein Lyriker werden, und umgekehrt wdre em

singen in alltäglichen Lagen völlijo: unerklärlich.

Wir wollen zu diesem lelzterer» zwei Gedichte Goellie 0 in Be-

trachtung stehen. Das erste führt den Titel: «Gleich und gleich'*

und lautet:

«Ein niumenglöckchen

Vom Boden hervor

War frühe gcsprofset

ii) lieblichem Flor

;

Da kam ein Bieuchen

L'iul naschte fein: —
Diti {nüfüeii \\o\ heida

Für eiaander seiu.*

Welch alltäglicher Vorgang I wer hat das nicht schon viel

tausendmal gesehen?! Bienen, die an Blumen saugen, wie ist da

eine tiefere Besiehung, ein allansprechendes Lied möglicht! Nun

es kommt nicht bloß auf die Bdeucblunfr an, es mfifsen auch

Alleren da sein, wenn <resehcn werden .soll. Im völlig finsteren

sieht freilich niemand, in der Dämmerong aber schon der scharf-

sichtige melir als das kranke Auge im hellsten Mittagsscheine. Und

so wenn ein Goethe jenen allergewöhnlicbsten Vorgang betrachte!,

vermag er uns nicht blo6 von da aus auf die Wechselbesiehungen

des für einander geschaifenen hinsuleifen und uns an die Welt-

harmonic zu erinnern, sondern wir erfahren auch gaFiz bestimmt,

Avie zur ruhigen, das geringfun;iosie nicht übersehenden Stimmung

sein Gemüt ausgeglichen sein mufste. Ohne dafs er es uns unmit-

telbar sagt, hören wir doch aus jener Schilderung des Dichteis

Bekenntnis: Mir ist so klar und wol za Mute, dafs ich auch an

der Blumen saugenden Biene die Vollendung der Schöpfung er«

kenne.

Em zweites Gedicht hat die teberschrifl : «Wanderers Nachtlied.*

' cCelicr allen Oipfelo

Ist Buh,

In allen Wipfeln

SpQresl du

Kaum einen tlauch;

Die Vugleiii scliwcigeo im Wald««

Warle nur, baldc

Ruhest du auch.'
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6etnicfatuog6D Ober di« lyrische Poesia. 661

Wir wollen hier ganz von deiu Tiiusikalischen Zauber abse-

hen , mit welchem uns das Gedicht zu seiner steten Wideiliolung^

reizt, und ganz aliein seinen Gegenstand ina Aujre fafsen. ( nd

auch da werden wir zunächst ausrufen: Nächtiiche Ruhe und

Laallosfg^keit, — das isl schon trozähligemale dagewesen. Allein

indem wir dem Dichter in der Schilderung der Siliialion «nf.

merfcsamer folgen, indem wir misere Blicke nach allen Höhen und

fn alle Tiefen der Waldimir aussenden , um uns und ther uns

tausendfällin- lebendes in vnilijre Stille versunken selita, hören

uir die eindringliche Mahnung heraus: Auch du, obschon dem Daum«

gleich in vielfache Lebensrichlung verzweigt, obschon wie der V(»gel

Lust und Leid im endlosen Liede verliundend, wirst endlich da«

Loos des endlichen thellen. Und indem diese Mahnung an den

Lebensuntergang an die Schilderung der näcbllichen Ruhe ge*

knOpfl wird, verliert sie das sonst schreckhafte vdllig, und wie

Wald und Vogel nur einem neuen Tage cnlgegenschlummern,

werden wir zugleich mit diesem f^üde an den Aufgang neuen Le-

bens gemahnt. Wider aber hat der Dichter uns seine Stimmung

ausgesprochen , indem er jene allergewöhntich^te Situation nächt-

licher Ruhe scbilderle. Die Situation ist hier die Veranlaftupg,

so wie dort der Vorgang es war^ und den Ursprung des Liedes

haben wir auch hier wie dort nur im Inneren des Dichters zu

suchen, da« seine ernst heilere Anschauung des Lebensproccfse«

im Bilde der nächtlichen Ruhe widerersclieinen läist.

An solchen Vorgängen und Situationen, die dem gewöhn*

liehen Sinne scheinbar gar nichts darbieten, die aber der Dichter

in seiner eigentümlichen Weise auffafiii und darstellt, sehen wir

nun am deutlichsten, dafs nicht das §u&ere Vorkommnis, sondern

die Eigentümlichkeit des Dichters der Grund ist, auf welchem das

Gedicht erwächst. Was Sdiiller in Bezug auf anderes geltend

macht, das gilt nicht biufs von der Toe^ie überhaupt, sondern

ganz spedel vom lyrischen Gedichte:

«Such es nicht anfseo, da sucht es der Thor,

Such es in dir, du bringst es ewig hervor.*

Wir wollen nun die eigentümliche Form, welche die Besee-

lung im einzelnen Menschen annimmt, und durch welche er sich

bei aller Gleichbett im Wesen gans bestimmt von anderen Menschen
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862 Bclracblungeu über die lyrische Poesie.
\

«ttlerscbeideti um uns das «precben abxiakfirzen, die innigkeii ocd-

aen. Eineneito bindert uns nocb kein feslgepris^er Spracbgebrandi,
{

das Wort in dieser Bedeutung zu nebmen; anderseito scheint es

uns die Sache .»^clbst, niiinlich die inritiiiLlie Abi,^e*chIofsenheit IBld

Eii^ealümlichkeit, zu welcher sich diu niaiinigfachen Factorcn des

Seekfllebens in der Gefühlt^weise des einzelnen conden^^ieren. voll-

kommen aussnsprechen. Endlich kommt uns noch der Sprachge-

brauch wenigstens negativ zu Hilfe, indem er innigkeitslose Zor.

stinde als solche bezeichnet, in welchen sich das Fühlen des ein-

zeliien nicht zu befriedigen yermsg.

In der Innigkeit des iMensclien haben wir daher den Gmad

des singens, oder wie man es auch zu nennen pflegt, die dich-

teriscbe Begabung zu suchen , und das äufsere , sei es nun Si-

tuation oder Vorgang, ist blofs die Anregung, durch welche die

Innigkeit vollkommen erregt wird. Dadurch nun, dal« wir eiae

solche eigentttmliche Begabung als erste Toraussetzung des singens

geltend machen, scheint gerade das Gegentbeil von dem heri»«-

geführt zu werden, was Uhland in seiner bekannten AufTorderoag

zum allgemeinen Aussingen ilfi (it fühle («Freie Kunöl ') ausspricht,

und die ^Liederkunsi» wird so wider scheinbar «an weni^ stolze

Namen gebannt.» Allein dieser Widerspruch gegen Uhland ist

eben nur scheinbar, denn übland selbst macht einen bedeutenden

Unterschied zwischen dem singen durchs «ganze Laben, ^ der

eigentlichen Dichternatur, und dem zeitweiligen Aufflammen der

Poesie «in der Jugend Drang. Und wir fügen dieser Ünler-

scheidiiiio beistimmend hinzu, es ^libi \u)l keinen oder doch BUf

fieltea einen so unglücklichen Meni^chun, der nicht wenigstens ein-

mal zum Vollgefühle seiner Innigkeit angeregt worden wäre, so

wie es wider nur sehr wenig so begünstigte gibt, dafs bei Jeder

Gelegenheit ihre Innigkeit völlig erregt wird. Y/o immer aber

eine solche vollkommene Erregung der Innigkeit stall findet, ds

ertönt das Lied, vielleicht um nie mehr aus derselben Brust zu

quellen, vielleicht um von liü an stets die Alltäglichkeit des Le-

bens zu verklaren. Je vielfTdliger nun ^»ell>^t die vorüberiliegenden

Lieder erklingen, desto beneidenswerllier sind solche Lebeuji/t^-

stände, welche jeden einzelnen zum Vollgefühle der Innigkeil ^'

regen, und des Dichleni Wort gilt hier ganz:
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B«lrtehtung«ii fiber die \ymehc Poetie. 863

*Wo man singt , da Iah dich fröhlich nieder.

Böse Menschen haben keine Lieder."

Allein wenn anch jeder, sei ee in der VoUki«fl der Jugend,

eei ee bei einem fibermachllgen Ereignli^e oder einer fiberwaUi-

genden Naturerscheinong , zum Aueeprechen seiner Innigkeit im

Liede wenigstens einmal gedrängt wird , so wird doch nur der

dichterischen Begabunjr oder dem ununterbrochenen volJen Leben

der Innigkeit die Begegnung eines («armen nauemweibes^^ mit ih*

rer kleinen Tochter, die ein Kalb lockt, und den einsamen Wan-

derer im Uoohgehirge mit dem berkdmmlichen «gelobt sei Jeeus

Cbiisltts^ anredet, so lu treffen vermögen, dals sieb der Betracb-

tung die allgemeine Ansiobt entringt (Lenau: Weib und Kind).

aünd dafs ein Lohou schön und glücklich nur,

Wenn es sicli schmiügl an (lOU und die Natur,

liab ich auf Jenem Berge Ucr ciupluuden.*

Wenn wir nun das volle Leben der Innigkeit und damit die

aleteM5glicbkeil, den Bindruck eines Vorganges oder einer Siiua-

lloa eigentumlich widerzugeben (eommunia proprie d»eere\ als

die erste Voransselzung des singens bezeichnen , so ist auch die

zweite wol zu beachteit, jiuailicii das Verständnis von Seiten an-

derer. Z>var lafäl Goethe den Sänger über sein Thun sich aus-

sprechen;

«Ich singe wie der Vogel singt,

Der in den Zweigen wohnet

:

Das Lied, das aus der Kehle dringt,

bl liOhii, der reichlich lohnet.'

. . Bone in seiner Abhandlung: Über den lyrischen Stand-

punct bebt es beim Uede Moses* hervor, daft es nicht um der

Zuhörer willen gesungen wurde, und sehr hfiufig begegnet man

der Ansicht, das lyrische Gedicht sei nur Product der Vereinsa-

mung des Dichters, ja vielleicht gar der Opposition gegen eine

völlig theilnanislose Welt entsprungen. Richtig ist nun an alle-

dem, dafs es dem Lyriker im Unterschiede zum £piker und Dra-

matiker hauptsichlich um das Aussprechen der erregten Innigkeit

91 thnn sei, und dals diesem gegenüber sowol die Veranlabung

daxu und ihre Schilderung, als auch der Beifall des Poblicuma in

den Hintergrund treten. Allein wo die Theilnahme völlig fehlen

würde, dort wäre auch die Schilderung völlig überflü&ig , wie
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denn schon im gewöhnlichen Leben jeder AfTect in sieb zosam- 1

men sinkt, und jedes noch so begeiaterte Reden verstummt, io-

bald die Beachtani^ desselben von seilen anderer völlig Tcrschwiih

del. Man unlerlafst das sprechen sogleich, sobald man sich aUeia

findet, und selbst bei Bfonolonren, die in höchsl gespannten Za-

standen vorkommen , {stellt man sich als den Hörer sich als dcs

Sprecher freg:enüber, man will durch Jui» veriaull>aren und lanl-

auinehiuen prüfen, was eigentlich an dem sei, was uns erfüllt. Ja

wenn man der Sache »uf den Grund sieht, so findet man, da£i

jedes Sprechen, und möge es auch aJs dioidierteste fiebaaptuog

auftreten, wesentlich nur eine Frage ist, ob das, was im cfgcneo

Inneren sich regt, ein wesenhaftes oder blols ein aafkaacbeodes

und verschwebendes Phantom sei. Man kann in dieser Hinsichl

auf eine nicht un£:e\>uhtiliche Erschein nnnf aufmerk.«^nm iiiaclien,

nämh'ch luif die Erfahrung , die jeder hei dem liesuciie eines Ir-

renhauses anzustellen vermag. Wenn er sich den Eindrücken des-

selben reflexionslos hingibt, und nur einige Stunden im Umgangs

mit ruhigen Irren zubringt, wird Ihm gewiss beim Verlafseii

Hauses die Welt in einem anderen Liebte erscheinen* Er muft

sich erst sammeln und besinnen auf das, was ihm für richl/^ und

falsch gegolten, — denn die A;i>iclilen, die er von den Irren

•vernoniineii, hahen gewis.'^ die seinigen erschiillerl. Ja es ist eine

Thalsache, dafs selbst Aerzle im sielen Umgange mit solchen

Seelenkranken ihren Verstand verloren« So sehr ist der Mensch

in dem, was er als gilllg annehmen soll, von dem Urtbeile an«

derer bestimmt, dafs er wenigstens an der Gesundheit seines AogM
frre wird, wenn tausende behaupten, das sei weift, was er bisbtf

für schwarz gehalten. Darum hat Bone so sehr dns Rechte gc-

trollen, wenn er im 5. §. seiner Aldmndliinir auf die Nofh>ven-

digkeit einer Einigung aller im Geiste der Wahrheit hinweist, da-

mit der einzelne seines eigenen Fuhlens gewiss werde. Und von

diesem Slandpnncte aus wird uns auch die zweite Seite des sin-

gens and seines Ursprunges erkennbar.

Wenn wir nfimlich das gesagte zosammenfafsen , so können

wir die Frage, warum gesungen werde, so beantworten: P^f

Sänger will cinei seil« seine erregfe Innigkeit aussprechen , ander-

seits ahor durch Erwecken der Theilnahme über das Gewissheit

erlangen, was in seinem Innersten lebt. Für ihn ft-eilich ist di«i»
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ÜraacliA und deren doppelte Gestaltung niclit mit dieser Beslimmt-

heit vorKaitdei), sondern er sing:!, um seiner übervollen Drusl Lud

zu machen, und höchstens erfariit er noch die Veranlafsun^, die

zur Erreg;ung seiner lüiii«:lveil milgewirkt hat, ohne Hie Icl/Ien

Grunde seiner Lieder zu «»-ewnhren. Er siujül, weil er dur(:li sein

eigentümliches Westn oder die Innigkeil zu dieser Aeufüerungs-

form gedrängt wird , weil er so inuiä und nicht anders kann.

Dem Singer ist eben deshalb diese eigenIfimlicbe Aeufserungsform

nichts besonderes, als was sie den anderen erscheint, sondern nur

eine erhöhte Sprechweise, eine lebendigere Darstellung seines eige-

nen eriiöhten Lebens.

Bei jedem lebhaHcren Sprechen auch dem des alltäglichsten

Lebens iindel aich nun zweierlei ein. Ersilich es hebt und senkt

«ich die Stimme nach der SUmmung und ihrer I3ewegung} zwei-

tens gesellt sich zum Laule auch die Geberde, die um so mehr

von blofteu Mienenspiele des Gesichtes zur Beweirung der Hando

Bnd Fflfse, endlich zum Schwingen des ganzes Leibes fortgeht, jo

mehr sich die erhöhte Stimmung darstellen will. Wir haben an

dieser Form eben so ein a!!frctiicine.s V'orkonmnris vor uns, wie»

wir bei der Frage nach dem I r.sprunge des biu^ens einerseits die

Innigkeit, anderseilH die Nolhwendigkeit der Verständigung als

Wesen jeder menschlichen Aeufserung gefunden haben Und wie

hinsichtlich des Inhaltes, so Ist auch hinsichtlich dieser Form der

Sänger eben nur der von seinem geschwellten Lebensstrome fort-

getragene. Was aber am 8Snger als unwillkflrllcbe Aeulterungs-

weise erscheint, durua iinJet der betrachtende das Elementare der

Ijnsciien Poesie.

Laut und Geberdung erscheinen uns demnach als die Ele-

inenle^ in denen die Innigkeil sich darstellt, und beide gleichzeitig

vorkommend bedingen einander wechselseitig in der Herstellung

«iner Aeufeernngsform. Das Auf- und Abschweben und der FluGi

der Stimme wird nämlich durch die Bcftleilung der Geberde auf-

gehalten, wenn tlc der herii<;iieii Sliiniuung folgend zu rasch

forlwirbeln wollte. Den hervorsprudelnde!! Lauten kann die brei-

tere Weise der leiblichen Glieder, die iichwere des körperlichea

nicht gleich rasch folgen; und ebenso wird durch den angehobe-

nen und ausgehenden Mechanismus der iinnde und Ffifse das zu

knge Verweilen der Stimme In einer Lage unmöglich gemachl.
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Das Ausfilrönieii der 5Uinmc, «( hon durch den Alhemwechsel ?f-

brochen, erhält Verzögerung oder Beschleunigung, also AbschniUe

darch die Geberdenbegleilung:. Uni|rekebr( wider wird die Geber-

dang darch die Laateigenlnmlichkeit bald in diesen , bald in je-

nem Organe Torzugsweiee bervorgenifen , and dareb deseen Be-

sohafTenhi'il des Tempo derselben bedingt. Wir können, ohne sehr

ins weile zu gehen, diesen Puncl hier ebenj>o\venig wie jenen der

Mechanik der organischen Bewegungen ausführen, und nur darauf

binweisen, dnfs der Laut an der Geberde ebenso seine Symbolik

baly wie diese bestimmlen mechaniaoben Gesetzen onterworfen iit.

Ob nun nor ein Organ oder deren nebrera , oder endlich der

ganze Leib tn solche symbolische Bewegung versetzt wird, da»

wird durcfi (he Eiirentümlichkeil der Lautung bestimmt, und da-

nach auch das ruhi^^ere oder bewegtere (allseiligcre oder einsei-

tigere) Tempo der Geberdung bedingt. So erhalt die Lautung

darcb die Begleitung der Geberde ihre Gliederung, sie wird

zur Melodie, und die Geberdung erbält durch die Lauteigentikih

liebkeit ihr Tempo, — sie wird zum Rhythmus des Gesangea.

Ursprünglich Ist demnach jedes Singen nur ein erhöhtes Sa*

gen, in welchen die durch irgend eine Veranlafsung gesteigerte

Stimmung auslautet, weil einerseits die Innigkeit durch ihre eig^iie

Fülle zur Aeufsemng gedrängt wird, und weil anderseits wie bei

jeder Aeufserung eine Bestfitigung des innerlich sieb regenden in

der Tbeilnabme anderer erstrebt wird. In dieser jJrsprfingb'cbkeil

geht das singen nicht viel Über das btotse Jauchzen oder Seoftta

luiiaii.5, daher iiuch solche Gesänge uns vielmehr durch ihr ele-

mentares, Melodie und Rhythmus, als durch ihren Inhalt reizen.

Allein dieser Reiz würde gar bald verschwinden, wenn sich nicht

ein Interesse am stofllichen mit demselben verbinde; denn die

dorcb ihn erweckte Tbeilnabme will einen Gegenstand , auf dtt

sie sieb übertragen kann, und fehlt dieser, so sinkt sie ballloe ii

sieb zusammen. Nach Yerscbledenbeft aber derjenigen, deren UmI*

nähme in Anspruch genommen wird, beginnen im singen selbst

mannigfaclic Unterschiede hervorzulrelen. Zunächst nämlich ent-

steht die Frage: Wendet sich der Sänger unmittelbar an die Hö-

rer lind laikt er das Lied wie vor ihren Augen erwachsen, oder

bringt er Ihnen das schon gestaltete Lied, wie um zo erfabrei^
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ob du in der Einflamkeit entelandene auch ein Bestehen haben

werde 9 Eine zweite Pra^e aber bewegt eich danrai, inwiefern

die An^chauungsweisf tie^ ^Sängers mit der seiner Hörer zusam-

mentreffe oder nicht. Durch die erste Frap-e wird eine Unterschei-

dung der poetischen Gattungen , durch die zweite die zwischen

dem VoUcsUede nnd der Kanstdichlung angebahnt.

Was nun den ersten PuncI betrifft, so entsteht sogleich ein

Unterschied im singen dadurch» ob ein Ereignis oder eine Situa-

tion die Innigkeit so sehr erregt, dalh sie zsYOr einer Sammlung

und Aasgleichung bedarf, ehe sie im stände ist, ihr Erlebnis

auch milzutheilen , oder ob die Erregung nur eine solche war,

daH) sie eine unmittelbare Mittheiiung zulä&t. Mit welchem Grade

von Krädigkeit die Erregung auftreten mfiise, um entweder zn-

nftchst nur einsamen Durcharbeitung oder nur Mittheiiung des Er-

lebnisses KU stimmen, das lifet sich natfirlich eben so wenig fest*

stellen, wie man im gewöhnlichen Leben durchaus nicht ansn-

geben vermag, ob jemand durch etwa eine Beleidigung zum lächeln

odvr zürnendem Aufl^rausen veranlafsl werden wird. Düs ist Sache

der Innigkeit, ja ihres augenblicklichen Zustande«, ob sie durcii

eine Veranlatsung entweder zum Anschlufse oder zunächst zum

Ausschlufse der Gesellschaft gebracht wird. Nur so viel steht

. fest, dals der Gesang einen wesentlich anderen Charakter an-

nhnmt, wenn er sich vnmittelbar an die Theilnahme anderer wen-

det, oder wenn er zunächst ohne RQcksicht auf die Hörer mit

der Gestaltung des Innigkeitserlebnisses sich Lcschäfligt. Im er-

sleren Falle wird die Mittheiiung des anreg^enden Ereignisses zur

Erzählung, und die der Situation verbindet sich mit dem Streben,

diese selbst dadurch am klarsten hinzustellen , dals sie von der

Hörer Thun selbst reprodnciert wird. Denn die Nacheinanderfolge

der Momente eines Ereignisses macht nicht blos ein stetiges Fort-

gehen von dem einen zu dem anderen wfinschenswerth, sondern

fordert geradezu einen solchen fortziehenden Strom des Darslel-

lens. Die Siluation dag-egen, in welcher sich vieles gleichzeitige

zu einem Zustande und seinem Eindrucke combiniert, wird am be-

sten dadurch geschildert, dals die verschiedenen Eindrucksmo-

mente an eben so viele sie aussprechende vertheilt werden. Fftr

Jene Anfinge der Epik ist aber die Mahlzeit, für die der Dramatik
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der Tanz der geeignetste AnknQpfbngspunct , and wir finden ta

der Thal zu jener Bchagliclikeit des goniefscns überall den Sänger

aufgefordert, ^,das Loh der Helden zu singen ^ fOdyss. VIII, 73),

oder einen Leicli erldnen zu lafsen (GoUf. Trist. 3585), etwa von

«der vil stolzen vriundia Grälandea des sctiönen^^ (3654> oder

^de ia eaurtohe TispS von der allen Bftbilöne^ CS694>; wogt-

gen sich mit dem Tanze Wechaelrede leicht verbfndet, welche

sich zum Streben nach dem «NIedersmgfen* des Gegnen getlal-

lel, wie man diefs jetzt nocli bei den Tanzen der Slovaken, den

Külomviki und Krakowlaki findet.

Wenn nUo dio Aufregung der Inniglieit nur bis zu dem

Puncte gelangt, wo sie zur Mitlheilung des Erlebnisses gedrängt

wird, nimmt diese immer den Umständen gem&fs die Form des

erzfthlens oder des schilderns durch Mitbetbeiligung anderer an.

Und zwar geschieht diefs nothwendigerweise so ; denn diejenigen, zu

denen der aufgeregte sich wendet, mOfeen neben der Angabe»

wie es ilim zu Mute sei, auch die e;hallen , woran diese Aufre-

gung ihre Veranlafsimg habe ; denn erst indem sie mit dem Ge-

genstande bekannt werden, vermugen sie sich in eine derselben

entsprechende Stimmung zu versetzen. Das jubeln oder schluch-

zen macht wol die Einleitung zur Theilnahme, wenn aber weiter

nichts zum Vorschein kommt, wenn man nicht erfährt, worflber

die Freude o6fr der Schmerz ausbrach, wird man bei nur etwas

längerem Best Imueii nicht blofs gleichg^iltig , sondern kann sogar

durch die Heflexion, wie nichtiges oft bei Kindern und scinvachen

Seelen die heftigsten Gemütsbewegungen zuwege bringt, eher zum

Spotte gereizt werden. Im Gegenlhcile dagegen Icann man der

regsten Betheiligung an den eigenen Erlebnissen von seilen anderer

versichert sein , wenn das anregende in seiner vollen Kraft ihrer

Besehauung vorgeführt wird. So wird beispielsweise der Unt

bei Gefahren der Gegenwart viel wirksamer ge\\eckt dadurch»

daß von der l'nersehuiterliclikiif der Vorfahren in bestimmten

überwältigenden Füllen erzählt wird, als dadurch, dafs man immer

widerhoU: Ich fürchte mich nicht, und so vseid ihr anderen auch

furchtlos 1 Und so auch werden sich die Hörer viel leichter in

die innerliche Gehrochenheit des Sängers (hier 6. P. Schmidt von

LQbeck) hineinleben , wenn er sich selbst als den Wanderer tom

Gebirge herabsteigen lalst, ausschauend nach dem Abendstcrn^
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um doch ein bekanntes ku gewahren,' weil alle, «die onlen Raus

bei Haus wohnen nnd friedlich ein- und ausgehen,» den Fremd-

ling mit seinen Ahnungen luui iiofTnungen , seinen Traumen und

Worten eben so wenig versieben, wie ibm ihre Sprache nicht ge-

läufig ist, und wenn er dann nach solcher Umschau in Zeit und

Raum leise eeofzend ßlume und Baum fragt: «Wol wo biel da,

mein gelobtes Landf » da wird nicht blols rom «Haache der Luft,*

sondern noch mehr aus den Tiefen der über solche Yerelnsamiing

er.schauernden Herzen die Antwort erschallen: «Da, wo du nicht

bist, ist das Ghukl'> Hier die Steifrerun«: zum dramatischen Ef-

fecle, dort, wie es Tyrläos so vortrefflicli verstand, die Mahnung

an die Thaten der Ahnen bewiriLen die Umslimmiing des Hörers

Dach dem Willen des Sfingers.

Hier sind wir aber auf dem Pnncte angelangt, den auch der

eigenlliche Lyriker erreichen mu^s, wenn er die Theilnahme für

seine Ilerzensorbebungen erwecken will. Zunächst freilich in set-

ner Innigkeit durch irgend eine Veranlafsung bis zum Grunde ge-

Iroifen, bedarf er des Rücltzuges aus einer Umgebung, deren

Macht ihm auf die Dauer unerträglich würde, weil sie ihn aufs

grfindlichste zu erschültern im Stande war» «Der Mensch ver-

stummt in seiner Qual^ — aber auch eben so g'Ot in seinem Ent-

zücken, er verlit'it Mch iiiomcnlan in dun Kiiuhiicke, und erst

wenn er in sich selbst, ja eben in dieser höchsten Aufregung die

Gewissheit gefunden, da Ts doch er es selbst sei, welcher diefs er-

lebe und nicht ein ihm fremdes Wesen, welches sich in ibm ein-

genistet habe, vermag der Seufzer wie eiA Bote vorauszuverktln-

den, dafs ein erlassendes Wort die Innigkeit wider mit der Welt

vermilleln werde. Die bis zum liefslen Grunde aurgewiihlte und

dadurch erschlofjjene Innigkeit ist der Quell, aus welchem die

eigenllich lyrischen Gesänge hervorbrechen. Das volle Erlebnis,

die vom Bindrucke durchgängig aufgeregte Innigkeit, zunächst

der Sammlung in sich selbst bedürftig, und erst nach dieser sich

wider der Umgebung zuwendend, macht sich im Liede Luft, ohne

Eunachsl die Hörer zu beräcki^fchligen, wlihrend bei dem geringe-

ren Mafse dtT Erregung sooloich das Ereijrnis oder die Situation

in's Auge gcruf.tl und unmiKelbar den licrern inilgeiheiit wird,

damit an ihrer Theilnahme die eigene Wurme sich steigere.

Wir höuQlen qd« diese Unterschiede genmor ao faalslalla»,
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dsls bei unmittelbrnr BerÜckaichtigung d«r Hörer, weil bei ge-

ringerer eigener Innipkeilsaufreo^un^, der Gesang- episch, oder ein

Ereignis der beha^^Iiclieren Betrachinnir , die ruinieren Zuständen

erwächst, erzählend vorsrerülirl werde, wahreiui die Darstellung

der Silualioa am besten der lebhafter vorbesliniinten ßciheiligung

übergeben wird { daik dagegen dae volle £riebois der Innigkeit in

lyrischen Gesänge milgelheiU werde, nachdem zuvor eine Samn*

long des bewegten Gemütes statt gefunden hatte. Wir wollen da-

bei swei möglichen Misverstündnlssen answeicben, und efstUch

dem gesaglen hinzurügi n , dal^ auch der epischen und dramati-

schen Dichtung ein fürlebnis der Innigkeit zu Grunde Iieg:en mfifse,

denn innigkeitälose Poesie wäre eine conlradictio in adj^to, Nur

ist dieses Erlebnis nicht so übermächtig, dals es der Sinn momen-

tan für die Umschau in der Welt unfähig und in eich selbst be-

fangen zu machen vermochte. Zweitens aber sind wir uns dessen

vollkommen bewnbt, dafs die Epik Sitnationen und die Dramalft

Handlungen enlhallen müise, denn ein Epos ohne vollkommene Ent-

faltung der ilaiidlung zu einer gegenwärtigen Welt, tind ein I>r aina,

dessen Situationen keinen Fortgang zu einem be.slimmteii Ziele but-

ten, wäre beides eine MisrealitäL Nur wider darf das Epos keiae

Situation als solche geben, sondern sie mufo aus dem Fortgange

der Handlung vor dem inneren Auge des Hören entstehen, und

das Drama darf keine Handlang vorführen, ohne die wesentlichen

Momente derselben an entschiedene Charaktere zu vertheilen nnd

deren Darlegung in eben so bestimmten Situationen zu vergegen-

wärtigen. Das Drama stellt uns in eine gegenwärtige Weit , um

an den Mächten derselben das werden anschaulich zu niacheu;

das £pos erzählt uns von einem werden, damit wir das entfaltete

Dasein nach seiner Fülle nnd Breite erfalsea.

Krakau. Bratranek.

Heber den Zustand des physikalisrhcn Stadiums uacii

dem letzigen Lehrplane.

Man hdrt bisweilen von Fachmännern, ja sogar von Auleri-

täten ersten Ranges die Behauptung aufstellen, dafs die Natorlehrs

durch die neue Organisation unserer Stinli« n wesentlich vertorfS

habe, dais der jetziire Lehrplan in Bezuu auf iVivsv Wifsenschsft

entweder gar nicht, oder nur zum Nachtheiie der studiereiui^''
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Jugend dnrchltthrtwr sei. Bei der WlchtiglieU der Sleilaitg, welche

die Na(arwi(«en8chaften in unsfrem Lebrgebfiiide einnehmen, und

bei dem innigen Zusaiiiim nliaii^^e, der zwischen den einzelnen

Theiien des Lehrplanes bestellt, wird niemand die Bedeutung die-

ser Frage verkennen; eine vielseitige Beleuchtung derselben kann

daher nur lebhaft gewünscht werden. Wenn ich es im folgenden

versuche, diesen Thefl des Lehrplanes gegen die Angriffe seiner

Gegner zu verlheidigren , so ist einer meiner Hauptzwecke, die

Discussion vom Felde der allgemeiDcn Behauptungen auf da^ al-

lein fruchtbare der i>pecialüntersuch«ng zu leiten.

Der physikalische Unterricht an unseren jetzigen Gymnasien

unterscheidet sich von jenem , der an den ehemaligen phiiosophi*

sehen Lehranstalten ertbeilt wurde, durch die Anzahl der

Lehrcurse, durch den Umfang und die Behandlungsart
des Lehrstoffes; wir wollen diese drei Punote vergleichend be-

trachten.

Während beim alten philosophi-schen Studium der ganze

physikalische Unterricht in einen Jahrgang oder zwei Semester

zusammengedrängt war, verthetlt er sich jetzt in sieben halbjäh-

rige Curse, von denen drei auf den populären und vorzugsweise

experimentellen Vonittterricht des Untergymnastums, vier auf den

wüsen^cfi iniiclK n Corsus des Obergymna^iums kommen. Die Vor-

züge der letzteren Einrichtung erscheinen mir so augenfällig, dafs

es hinreichen mag, sie in kürze zu erwälmen. Der studierende

ist jetzt nicht mehr verurlheill^ bis wenigstens zum 16. oder 17.

Jahre ein Ignorant In jenen Zweigen des Wifsens zu sein , deren

Gegenstände Ihm am nächsten liegen und daher schon vom zar-

testen Alter seine Aufmerksamkeit am lebhaftesten anziehen; er

hat nicht mehr die Weisheil der Alten, mit Vernachläfsifrung des

frischen Lebens, als einziges Biidungsmiltel seines Geistes zu bc>

trachten; die MaturwiisenscbaAen empfangen ihn vielmehr, in der

für ihn passenden Form, bereits an der Schwelle des Gymnasiums,

und halten gleichsam als das belebende und erheiternde Elemen

fortwährend Schrill mit dem classischen Studium. Wahrend nun

~ um uns auf die Piiysik zu besciu anken — derjenige , dem

seine Verhallnisse nur die Absolvierung des Unlergymnasiums ge-

statten, in den daselbst erworbenen physikalischen Kenntnissen

ekien immerhin schälaenswerthen Beitrag zu seiner Bildung in*s
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Leben mi(»tmnit, gewährt dieser Unterricht, wenn er zweckgemäft

behandelt wird , dein ansehenden Schüler des Obergyinnasiums

oder der OberreaUcbule eine Yorbejreilang » deren Worth oicht.

hoch genüge angeschlagen werden kann. Jeder Pädagog weilfl

aiia Erfahrung, wie wesenllicb die Aufgabe des Lehrers erleich-

tert wird, wenn er eich auf einem Gebiete m bewegen bat , das

den Schülern, wenn auch nur in den ilauptpiinclen, bekannt ist;

wenn er die Eleuiente, den schuiei li'j^ten und wichlig'sten Bestand-

theii der Jugendbildun^, als gegeben voraussetzen icann; wenn

aeine Aufgabe sich darauf beM^bränlit) da« vorbaitdene Wilken za

begrAndeo, zu eicbern, zu erweitem. Zu dieaer seiner Tfafliigkeil

am Obergymnaaium siad ibm abermals zwei Jahre eingeräiunt, ein

Zeitraum, der bei dem gegenwärtigen Umfange der Natnrlehre

ge»viss nicht als zu lang bezeichnet werden kann. AJaii könnte

vielleicht einwt inii n , dafs die Fliy-ik im zweiten philosophischen

Jahrgange eine giolsere Ansah! wücltentlicher Lehrstunden gehabt

habe, als jetzt in der zweiten und dritten Claaae des Obergym-

nadume zusammengenommen. Allein fürs erste wird bei- einer

gröfiieren, in ein Jahr zusammengedrängten . Stnadenzahl zwar

mehr vorgetragen, gewiss aber nicht mehr und gründlicher

studiert, worauf doch endlich das IJauplaugennierk gerichtet

sein mufe. Fürs zweite aber erscheint diese Ai)(heihin£r in zwei

Jahrgänge wegen des Zu»8mnienhanges mit dem allgemeinen Leiu'-

plane als unerläf^Iich , wovon später die Rede sein wird.

Was den Umfang betriSI, in welchem die Physik vor*

zutragen kommt, so laf^t der Organisalionsentwurf dem Lehrer

oUkoinmen freien Spiehnum; denn er nimmt alle Partieen dieser

Wifsenschafl in j^einen Lehrplan auf. Die Praxis «her hat überall

dein phy^iikal^^cileü V ortrage eine gerinjrere Ausdehnung zugo-

wiesen , als welche er in den philosophischen iJludien genofs *)

;

die Tendenz des Organisationsentwurfes , eine allseitige, baroio-

•) Der Hr. Verf. scheint bei diewr Vergleicbuog fiberwiegeod «dar

aunchliellslieh an diejenigen pbysilialitehen Vorträge tu denkeoi

welche an den pbilosophischou Cursen gröfserer OniTerutillsst<^<l'^'

namenllich an der Wiener Ooivcrsitat, gehalten werden. Auf all-

gemeine Oiltiglieit durfte die obige Behauptung sehwertieli An-

sprueh haben.

A. d. Red.
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nische Bildaog tu enuelen, die Heng« der vorzolragenden Lehr-

fScher, das Bedürfo» häufiger Widerholungen nölhigt «ie dazu.

Die NaturwiAjenscharicn hallen nach dem früheren Sludienplane

das entschiedene Primat unttr den philosophUchca Discipiinen

;

erst ia unserer Zeit sah man ein , dals entschiedene Be-

vorzugung einer einzelnen Wifsenechaft zum Nachlheile der

wifaeiisehaftUchen Bildung im allgemeinen gereichen mfilee;

mnn lernte inebeaondere die hohe Bedeutung der chusiachen Li«

teratur für die Jugendbüdung richtiger würdigen, und rouiste da-
'

her auf Miltcl bedacht sein, die*>e beiden grofsen Facloren zur

Förderung ecldtr llamanilät zu vereinigen. Der Organisations-

entwurf erscheint als einer der gelungensten Versuche , den alten

Streit zwischen den aogenannien realen und humanen Wilaen«

Schäften za vermitteln ^ und ich nehme keinen Anstand zu geste-

hen , dals ich schon aus diesem Grunde jenes Werk mit Freuden

begrüfste. Auch ist die Verkiirziinjr , welche dem physikali-schen

Ünterriclilu hiedurch zu Iheil wurde, nur eine scheinbare und kei-

neswegs geeignet, Besorgnisse über Abnahme der physikalischen »

Fachbildung zu rechtfertigen. Denn abgesehen davon, dals ein .

auf richtigere Principien begründeter Lehrplan, dals Erhöhung des

wIfienschafUichen Sinnes ttherhaupt, auch auf jede einzelne Wif-

aenschaft eine günsiige Rückwirkung Bufsern mul^, so darf man

nicht vergefsen, dafs die pIijmIuiIuh Iien Lelinuislallen zweierlei

Nachfolger haben, nämlich die 7. und 8. Gymnasialch^^se einer-, die

philosophischen facuUaten anderseits. Wahrend für erstere der

Natur der Sache nach die Grenzen etwas enger gesteckt werden

nraftteOy sind sie in den letzteren gänzlich beseitigt ; hier kann die

Wilsenschaft ihre Flügel frei und ungehindert entfalten ohne an*

dere Beschrankung, als welche in der l nzulüngliclikeit unseres

Erkennens liegt. Hieraus er'>ihl sich nun leicht , wem reichhalti-

gere Mittel zu seiner physikalischen Ausbildung zu Gebote stehen^

dem jetzt studierenden, der nach vieljähriger
^
gründlicher Vor-

bereitung in den physikalischen Hörsal der Universität tritt , and

dort durch eine beliebig lange Zeit mit den Wahrheiten der Wif-

senschaft auf deren vollem Höhepuncte sich vertraut machen kann,

oder dem früheren, der, ohne vorher ein Wort von Physik ge-

hört zu haben, dieselbe (nebst einer Menge anderer Gegenstände)

in einem Jahr nach vorgezeichnetem Gange absolvieren mulsle.
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Man weise nirlil tnf geringe FreqoeiiK der pliysikiÜMte

Collegien an manchen Univervitilen bin, wodarch angebtieb alle

obigen Argumente ihre praktische Bedeutung verlieren. Der Grund

dieser Erscheinung mag welcher immer sein, gewiss licirl er we-

der im System, noch in bleibenden Ursachen; and ohne hier auf

da« Syatem der Lemfreiheit näher einzugehen, mag nur die Be-

merkiuig gestattet sein, dab der Zeitpunct, Aber daaaelbe ein aidw-

rea Urtbeil zu finen, erst dann gekommea sein dürfte « wenn die

Früchte des reformierten Gymnaslalanterricbles sich an den Uni-

versitäten volle Geltung: verscIialFt haben werden.

Einer der scliwieri^jstcn, aber auch wiohlig^slüfi VergleicIiuiigA-

puncte zwischen dem allen und neueren phy^ikalisclieii Lebrplane

i^t endlich die Behandlang sart des Lehrstoffes. Auch hier giM

der Organisationsentwurf keinen unmittelbaren Anbaltspunct, Mdeoi

er für das Obergymnasiam die wilhenscbaflliche Behandlung des

Gegenstandes in so weil vorschreibt, als die Mittel der Elemenlar-

ninlhemalik dazu hinreichen; gerade dieis war aber auch die

Grenze für den Vortrag an den philosopliiscben Lehranstailen.

Dagegen hat die Vertheilung der Materie in zwei Jahrgfinge ood 1

die Anordnung der einaelnen Partieen, welche von der früher fifc-

lieben wesentlich abweicht, eme verinderte BehandivDgsart des I

LehrstoflTes zur nothwendigen Folge; and es entsteht die inhalts-
\

schwere, entscheidende Frage, ob durch diese neue Einiheiluno;
'

die Auffafsung für die Schüler erschwert, die Gründlichkeit beein-

trächtigt, oder sonst ein erheblicher Machtheil veranlafst werde}

Um dieselbe unbefangen beantworten zu können, seten fblgende

Bemerhottgen gestattet: Beim Vortrage jeder WilhenscbafI, josofen

er einen Thell des Jagendunterrichtes darstellt, sind zwei Rück-

sichten wol im Auge zu behalten : die pädagogische und die wif-

senschaflliche. Ersfere fordert den beständigen ücbergaiig vuii

leichteren zu schwereren Fartieen, wahrend letztere die vorzofs- .

weise Beachtung des inneren Zusammenhanges erheischt» der zwf-

schen den einzelnen Theilen statt findeU Bei vielen WÜseasckaf-

ten fallen diese beiden Fordemngen in eine zusammen ; die schwe*

reren Partieen setzen die leichleren als ihre noihwendige Grund-

lage voraus, und es kaJin (I;iher über die Anordnung solcher 3Ia-

terien kern Zweifel platz grellen. So fordern z. B. pädagopsche

eben sowol als wiikenschaAliche Rücksichten^ dafs im SpraGhufller-
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ricble dio elementare KpnnliiLs lier GrainnialiktlerLeclüre derClassiker,

und ia erslerer die Foniienielire der Syntax vorhergehe ; in der Al-

gebra Selzen die höheren Rechnungsoperalionen des potenzieren«,

radicierensy logaritiimifreitt die niedrigeren Toraoe; in der Geo-

melrie bemht die Stereometrie auf der Planimetrie; eben ao ist

in der Geschichte die Ordnung des Lehrganges durch die Natur

des Gpfl^enstandes vorgezeichnel. Anders verhalt es sich in der

Pfiyi»ik. Die Nalurkräfle bangen so innig mit einander zusammen,

viele Erscheinungen slelien sich als Producte so niannigfalligcr

Ursachen dar, dals eine grändliche and dabei übersichtliche An-

ordnung und Behandlung derselben zu den schwierigsten Auf-

gaben gehört. In jeder Partie ündeC man Anlals, sich auf andere

zu bLiuleii, und dafiti kommt e.s auch, dafs wir heinahe in jedem

physikalischen Lein Luche einer he.*<onderen Anordfiung: der einzel-

nen Fartieen begegnen. Die Kenntnis der ElektriciiälsU-hre ist

eben so ersprieisiich für das Studium der Chemie» als umgekehrt

chemische BegrÜTe zum Verstfndnisse der Blektricitätslehre unent-

behrlich sind; die Ausdehnung der Körper und die Veränderung

des Aggregalzustandes, welche durch die Wärme hervorgebracht

werden, gehören offenbar der \\ aiiiK'Iehre an, während wir zu-

gleich die Kenntnis ihrer Gesetze in allen Partieen benulhigen; die

Wärmelehre ihrerseits setzt mechanische, elektrische und optische

Vorkenntnisse iroraus; die Dampfmaschine, das Hygrometer haben

aowol eine mechanische als eine thermische Seite u. s. f. Die

Anordnung nun, welche der Lehrplan des Organisattonsentwurfes

trilfl, berücksichligt vor allem die pädagogische Seile j derselbe

versetzt die leichteren, einer mathematischen Begründung weniger

bedürftigen Theile in den ersten, die schwierigeren, vorzugsweise

mathematischen Partieen ia den zweiten Jahrescurs. In der That

würde auch der grflndlichste, gediegenste Unterricht nichts nützen,

wo die nöthige Reife und Vorbildung fehlt; und am Gymnasium,

dessen Aufgabe nicht ist, schön vorzutragen, wol aber durch Un-

terricht zu erziehen, lallen pädagogi.sche Rücksichten entscheidend

in die Wagschaie. Die Schüler der 6. Classe haben unzweifelhaft

nicht die Altersreife, noch auch die mathematische Grundlage,

welche zu einem halbwegs gründlichen Studium der Elemente der

Ueehanik, Akustik, Optik erforderlich sind; so lange also der

Lectionsplan des Orgauisationsentwurfes in Beziehung aui die

ZmtBchrift fir Ai» 9»t*rv. O/mn 1852 XI. H«ft. 59
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CImmii, in deMD Phyäk vonutragcn Ist» mverittdert bleibt^ ktim

eine tndm Anordoiiig^ der Wlftenselitfl nicbC einmal in frage

kommen. Selbst wenn aber nach dem Wunsche, den ich überein-

stimmend mit den meisten Fachlelm rn bei wiederholten Gelegen-

b«Uen aussprach y der physikalii»chc ünterriciit in die 7. und 8.

ClMse verlegt würde, bleibk es nicht minder yoa der grötsleB

Wicktigkeit, dal« die leichteren Theile den echwierlgereo Yomnege*

»cbiclily UDd letztere erat dann behandelt werden, wenn die toD-

stAndi^ mathenatieche Grundlage nnd die böcbale am Gymnaeinni

erreichbare Reife vorhanden ist. Man würde durch das enigegenge-

setzte Verfahren den Studierenden Schwieiiirkeilen bereiten, die nicht

in der T^atur der Sache hegen ; diefs wäre aber, gegenüber den un-

vermeidlichen Schwierigkeiten^ die der Gegenstand an «ich miltelmäf«i-

gen Köpfen bereitet, schwer sn verantworten. Man wird vielleicht

einwenden, dafs die Partieen der Hatbeaiatik| welche die Aufgabe

der 7. Claese bilden, ffir die Physik nnr ia geringem Grade nolb*

wendig sind. Allein man bedenke nur, welche \ eiüiidci le Gestalt

und \v( l( iie Erleichterung für den Schüler der Unferrirlit in der

Mechanik und Optik erhalten würde , wenn der L^^hrer auch nur

einige Bekanntschaft mit der nnalyiischen Methode bei aeitienSchü*

lern voranssetieo dArfle — ein Vortheil, dessen unser physiksll-

scher Unterricht bisher sowol an den philosophischen LehranstsK

len als an den Obergymnasien entbehren mofste, dessen Wichtig«

keit aber gewiss von keinem Fachmanue veikaimt werden wird.

Wenn es nun waiir ist, dafs der physikalische Lehrplan des

OrganisaliansentWurfes so eingerichtet ist, wie es pädagogi^ciie

Hücksichlcn gebieterisch forderni wenn es ferner wahr ist, dais

die ietslereu beim Gymnasialuntenrichte in die erste Linie gestellt

werden mfliien, so handelt es skh nur mehr daran, Mittel und

Wege zu finden, um diese Anforderungen mit jenen der wO^n-
schaftlichen Gründlichkeit in Einklang zu bringen. Diefs ist abef

eine Aufgabe, die mir keineswegs unlöslich ersiiiiiinf. Nach mei-

ner Ati.sichl nämlich können in wilsenschaftlicher Beziehung nur

xwei Einwendungen von einiger Wichtigkeit gegen die mehrerwähnle

Anordnung erhoben werden: sie betrelTea die Behaadlong der

Lehran von Magnetismus und der BlektriciliI vor der Mechanifc»

ungeachtet man sur wifsenschafUichen Beleuchtung des BrdaMg*

netismus und des Elektromagnetismus niechanibciiei Keiminisso
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bedarf; datm die BioreihaDg der Wirmdebre vor die Optik, ob«

wol die Gesetze der strahlenden Wünne an Verständlichkeit und

Iiitcrpssc ungeiiH'tti geunuien, wenn die gleichartig^en ()ptis( lim Ge-

setzt btreils entwickelt wurden, ßelraciileü wir Uiese Schwierig-

keit on näher. In eraterer Beziehung dürfte man für das strenge

Badürfnia voUkommeD ausreicbeii, wenn die Begriffe voo Compo*

Denteo und Reaidlterendea, so wie der L^aalz von Kriftenparal-

lelogramm und hdcbalens Jener von der Zuaammenselsung paralle-

ler Kräfte dem Schüler bekamit aind. Man ist nun von jeher

wohnt, einige BegrilTe über die Wirksamkeil der kralle ia ilie

Lehre von den allgemeinen Eigenscliaflen der Körper aufzuneh-

men; warum sollte man nicht einen Schritt weiter machen, und

bei dieser Gelegenheit auch die einfachsten Fälle von der Zusain«

mensetznng der Kräfte behandeln^ die gewiaa mit gleichem Rechte

hieher gehörend Man braucht nicht zu furchten, dafb die Lehre

von den allgemeinen Bigensdiaflen hierdurch an Umfang oder

Schwien^keil bedeutend zunehmen würth ; denn es ist be-

Kii iit, auf welch einfache und doch vuilkommen überzeu<rende

W ei^e sich die Lehrsätze von der Zusammensetzung der Kräfte

nachweisen lafaen, wenn man dabei den dynamischen Weg ver-

folgt, d. h* von der Zuaammenaetaung der Geachwindigkeilen aus-

geht, und aus der resultierenden Geschwuidigkeit auf die resul-

tierende Kraft zurückschlielsl. Einen Beweis aber mit Aufwand

grofser Muhe zu fuhren, wenn er sich unbeschadet der Gründ-

lichkeit :uif die einfachste Weise herstellen läfsl, dürfte gleich we-

nig ralhsam sein, mag man ihn um Anfang oder in der Mitte des

Unterrichtes behandeln. Damit wäre der erste Einwurf erledigt.

Was die strahlende Wärme betrifft, so lalsen sich allgemeine Be-

griffe von derselben unbedenklich in die Wärmelehre aufnehmen,

die specielle Darstellung ihrer Gesetze aber kann der Lehre vom

Licht als Anbang beigefugt werden, da dieselben mit den opti-

schen Erscheinungen mindestens eben so im\\g zusammenhangen,

wie mit den übrigen Wärmephänomenen. Eine solche . Zerreifsung

der Wärmelehre ist übrigens in unserem bisherigen physikalischen

Unterrichte keineswegs neu. So wurde das gemeine Thermometer

immer in die Lehre von den allgemeinen Eigenschaßen der Körper

aufgenommen ; Baumgartner behandelt die Wirkungen der Wirme,

das Luflthermometer, die Dampfma^hinc io der Mechanik ; Ettings*

»9*
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hinsen behtndelt die Wftnnelehre als ^tnzes gar mchi reihl «Imt

die Gesetze der strahlenden Warme gerade an dem Orte ein, der

oben vorgcsclilag-en wurde «; s. w. .Somit durfte auch dieses

Bedenken leicht zu beseitigen sein; und ich glaube, dafs cä sich

mit alleo anderai Schwierigkeiten , die man etwa noch erheben

könnte, eben so Terhalten wird, wenn man nor die Grenzen des

Gymnaaiulvortrages genau einhält, und Ton den pädagogiachen

Voriheilen, die ich oben aneeinander zu setzen versoehte, genug

durchdrungen ist, um ihnen auIserwesentUche Dinge zum Opfer

zu bringen.

Endiicit niüge man nicht vergefsen, dafs der Lehrplan des

Organisationsentwurfea nicht ein Aggregat einzelner Lebrpläne

ist, sondern ein organisch zusammenhangendes Ganze, dessen

einzelne Theile sich unlerslfitzen und vereint wirken mfifsen znni

grollen Zwecke echt humaner Bildung. Dafs bei einer Verfin*

deruug des physikalischen Unlerrichtsplanes auch jene far die

verwandten \\ a^en.srlianen, Muilicnriifik und Naturgeschichte, gsniz

lieh umgeidallet werden müf^ien, liegt am tage; aber auch die

Lehrplane für die übrigen Winsen^schaflcn mü&ten niodificiert
, ja

das ganze System des Organisationsentwurfes umgestürzt werden,

wenn in der Physik eine Restauration durchgefQhrt werden wollte.

Wie wäre ein Zusammendrängen der Physik in eine Glasse mit

der gleichmäfsigen Behandlung der anderen Gegenstände verein-

bar? Habt'ü mtiil die Zustande der Uebergnngsperiode uns hin-

längliche Erfahrungen hiernber geliefert'? Wie iiefse sich eine

Anordnung der schwereren Partieen vor die leichleren mit dem

streng pädagogischen Gharakier des ganzen Entwurfes zusammen-

reimen 1 Wie kdnnte man die Selbstlhätigkeit der Schüler so an*

regen, wie der Entwurf es sichtlich anstrebt, wenn man ihnen

ohne Noth ihre Aufgabe erschwerte? Diese und ähnliche Betracht

tungen düiiUfi den innigen ZusamuRnhang dieser Frage mit der

allgemeineren ül)er die Zweckniiif?.igkeit des neuen Gymnasiatstu-

(lienpiuncs überhaupt nachweisen; in letzterer Beziehung haben

sich aber die Ansichten so Obereinstimmend und unzweideutig

ausgesprochen, dals Ober das Urtheil des österreichischen Lehrer-

Standes kein Zweifel obwalten kann. Ifötcn wir uns also wol, an

einem Theile des grofsen Werkes zu rütteln, von dem wir segens-

reiche Früchle zu erwarten berechtigt sind; (ragen wir keui üe-
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denken , dem erhabenen Zwecke echter Ju^endbilduiig eine Ge-

wohnheit oder eine Lieblin^8ansichl zum Opfer zu bringen , und

der höobste Lohn wird uns werden , der Menschen geboten wer-

den kann: — das Bawtt&toein erfüllter Pflicht und frachtbringender

Wirksamkeit

Olmfitf« Dr. F. V. H5nif sberg^.

Oeber Lehrer bem besonders an OymDasien.

Der würdige Gelehrte will kein anderes Leben und Wir-
keD hüben, sich gestatten und 'an sieb, dulden»

aufser dem unmitlcibaruii Leben und Wirken der

göttlichen Idee in ihm. Dieser unveränder-

liche Grundsatz durchdringt und bestimmt nach

sich innerlich sein ganzes Denken; derselbe

Grundsats durchdringt und beslimmt nach sieh

ä u r >^ c r Ii c h sein Handeln. Fichte.

Ken dicrmfl nuhIo ex/mfum in eo facuttntem ,

omuet animt virtutea in eo exiginmt*

Q u int il.

Man findet wenige, die, als echte JAnger der Wifsenschafl,

mit dieser zugleich jene erhabene Demuth zu vereinigen verste-

hen, welche sie in stand setzt, in gebührender und geziemender

Weise sich zur Jiig:end heiabzulafsen und ihr auf ebenen Wegen

die Schätze des Wifsens niilzulheilen. Freilich ist rine solche De-

muth seilen — aber glücklich die Jugend, die auf ihrem Lebens-

pfade frühzeitig einer solchen Demuth in die Arme fallt und von

ihr, wie von einer liebenden Amme, gepflegt wird. Der Lehrer

muls mil den Kindern Kind, mit den Jünglingen Jüngling sein*

Wenn wir recht interpretieren, so drückt Seneca schon denselben

Gedanken in seiner Weise so aus: Paedayotjos et praeceptore»

Placidos pueris duri. — Im Lateinischen ist ein placidui vir

ein gebildeter herablalscnder Mann.

Nun ist aber diese Demulh , mit welcher allein der Lehrer

im Stande ist, seinem Unterricht Eingang in die Herzen der Ja-

gend za verschafiTen, gerade diejenige Tugend, von welcher angehende

Lehrer selten Kenntnis nehmen wollen. Und gleichwol kann nn-

bedingt ein guter Lehrer nur der sein, der zugleich ein demü-

thip-er Mann isl in echt christlicher Weise. Die^e Demulh Imt eine

bedeutende Anzahl von Tugenden in ihrem Gefolge. Siltenn iolmit,

ein musterhaftes Benehmen nach aa&en, ein ruhiger, bedachter
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Sinn, würdiger Ernst fern von Rusticitfit sind ruhen der Tiefe

der VVifjjenschaft , die er lehrt, unerlärf^liche Bedingungen eines

guten Lehrers. Dieselben Forderungen, die Quintilian an deo Leh-

rer der Beredtoamkeil elelll, dürfen wir nicht anstehen , auch fBr

einen Gymnadallehrer geltend zu machen ; die Worte Qmntilian*« aiad

KU schön, als dafa wir den Leser mit einem blofsen Hindeuten ab-

ferlijTPn solllen. ^^Quoäid üi/iontm nimia cura t£ solUaCior rei

familiaria diligentia et renandi voluptas et dali spectacuii»

dies^ multum ttudiis auferunt {lime enim rei perii tempw

yvietf miteri datur): quid putamuM faeturan eupidiiatemf ü^oH-

Harn, itwidiom? guarum imp^eentiMtimae eojfiiationea söoma»

Hiam et 4tia per Detern viM perturbani» NihU esl etUm tarn

occupatum, tarn multiformej tot ac tarn variis affectibu» ronci-

$um ar larerafum^ quam mala men», Nam et guuin hisnlia-

tur^ upe, curia, labore distringitur : et iam^ quum sceleris com-

poe fuitf eottieitudinef p^enitentia^ poenanm omtUum emipeeta-

Hone torguetur. QuU inter haec titerie, mU utii ften««

mrti loeuef*

Der GymnaaiaUehrer sei daher ein darch and durch fronni

gestimmfer Mann; aus jeder Geberde zeige sich, dafs er die

Aufgabe sei II Deiuleij zu losen verölehl, deren Losung nicht so leicht

ist, al« e« manciien däucht. Er sei nicht nur ein belies Licht für

den jugendlichen Geist , er bringe auch ein erwärmendes Eteawnt

fiir das Gemüth des Zoglinges mit. Br selbst betrachte sieh wie

seinen Scb&ler^ den er auch erziehen soll, als das Ebenbild

Golfes; von dieser Idee durchdrungen, wird er auf die Jugend

segensreich einwirken und kann der c:röfslen Acliluiig von seilen

der Jünglinge, die an seinen Lippen hangen^ versichert «ein. Ohne

Achtung vor der Jugend, ohne Ahnung der wichtigen RoUen, die

einst diese Kleinen auf dem. WellBchauplatie zu spielen bestiamit

sein werden, ohne lebendiges Bewufiitseln des in weite Kreise

sich verbreitenden Eingreifens eines von ihm nur flöchtig hinge-

worfenen Wortes, erfafst der Lehrer nie vollkoiuinca, liotlisi tiu-

seilig seine schöne Aufgabe. Nie glaube er, da(s es hinreiche, in

seinem Fache ein geschickter Mann zu sein ; damit reicht er iuioB

zur UaiOe aus für den Zweck, den Religion, Staat, eigenes Be-

wußtsein und Liebe zur Jugend ihm vorzeicbnen« Br sei Freund

und Vater zugleich. Nicht erst unsere christliche Zeit legt disb
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dem Lelirer an*« Hm ; selion Oainliliaii| der enwie, airenge Mann

in einem äufsfist verdcrblen Zeitalter, fordert uns fnst im Pro-

phelentone dazu auf. (^Sumat anlr omnia pareuC/s enja dU-

dpulo» suos animu/Uy ac succedere se in eorum iacum^ a qui'-

bui tibi likeri WadaMur^ exitHmet. ip»9 nee hm beut
tiay nee ferat Non aueieriiae rfue irieiie, nen dietoluts

eU eomifaet ne inde odium^ kine eontempiue oriafnr^

Piurimue ei de honeeio ae bene eU eerme, Nam que

ßnepius montier hoc rariUB castigabit, Minime iracundut: nee

(aim n rorum^ tfuae emmdanda erunt ^ din^imulator : simpteat

in docendo ,
patiens laborim , aß»idum patiu»y quam immodicuB,

InierrogafUibnn UbetUer respondeai^ non interrogantee pereen-

tetur nitre* in iaudandi» diseipnierum dietionibue nee maUgnuej

nee efuene; futo ree aUeru taedium iabaritj nitera eeewritatem

parit, Jn emendandie^ quae eorrigenda entnt^ nen aeerbme, fltf-

nimeque eenhtmelioms ; nam id quidem maltos a propoHto stu^

dendi fagat,, quod t/uidam sie obhirgant, ijuasi odennt. Ipne

alt qu id ^ imo mufta, qu ot id i e di c a t ^ qv ae secum
audiia r efer anL Licet enim eati» exemplorum ad imiian-^

dumew leeOene enppedUet, tarnen viea iiia^ ui dieUur^ 9ea
aiii piMiue^ praeeipueqtie ejue praeeepterie^ quem dM^
pnU, ti mode reete ewU inetUuH^ et amant et verentur, .

Vim autem diei peteei, quantoübentiue imitemur
eosy q u ib US favemua.^ Diese Worte sollten m grofsen

Biichslaben gezeichnet, als Kanon, in dem SludierzimuHT eines

jeden Gymnasiallehrers zu finden sein. Es ist außaUend, wia

leicht und gerne die Jugend von ainem sittlich reinen ond Heben-

den Lehrer die WiDsenachafl dnaaugt, ond aelbal daa harte Wort

daa Tadata mit innigster Ergebnng und dem Bewufataeiff, es Ter-

dient zn haben, sich gefallen liTaU Nie glaube der Lehrer, dafe

der nachthcilige Eindruck moralischer Schwächen und Gebrechen

seiuerseils auf die Jugend sich durch geistige Prapoiuitiaiiz und

geniales Wesen paralysieren lal'se; im Gegentheile die Achtung

vor der Höbe dea Gei«lea «chwindet TOr der Mifsacblyng aitUicher

Gabrechen 9 ond so iat ea reeht; Staat und Geaellaehaft können

ohne geistige Grörsan zwar nicht bestehen, allein ebisn so wenig

ihnen aasschliefslieh ihre höchsten Interessen anTerlranen. Wo
aber Nichtachtung der Sittlichkeit überhand genommen hat, da
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sind itiese Interessen insg^esammt feflhrdel^ und kein Genie, sncb

nicht das grötsto, kann die drohende Gefahr abwenden. Vor al-

lem mufs der Lehrer die Idee der Gotlheit, der alle übrigen Idef

n

unlergcordnct sind, uiul zu der alle übrigen It ilen, im iieiztn tra-

gen. Von dieser durchdrungen, wird er der Jugend ein Prophel,

ein hoher Priester. Gerade an den Gymnasialiehrer macht die Sitt-

lichkeil in dem höheren Sinne, wie sie m eine« wahrhaft goU-

er[[;ebenen Gemüthe sich kund gibt, die höchsten Anforderungen;

denn es gibt keine sirengeren Censoren , als eben die Janglioge,

denen er in Lehre und Thaf vorleuchlen soll. Sein Werth und seine

Wirksamiieil beruht auf der echten, ruhigen, besonnenen Humani-

tät, die aus dein Inneren kommt und dem ganzen >Ve$en des Man-

nes eins höhere Weihe gibt, nicht auf jener gescbiiiTenen gleiten*

den der Well; mit dieser tauscht er nicht, und richtet eben lO

wenig aas, als mit jener stürmischen LehrerautorilAt und SafB*

sance, oder mit jener kleinlichen gemeinen Lchrerklugheit. mit der

mancher die Gehrechen feines Gei>.le.s und seines Gemüihes za

decken hotH. Wenn OlTenheit des Charakters, verbunden mit dem

gewifsenhaftesten wUkenschaAlichea Streben, dem pädagogische

Klugheit sich beigesellt, sich irgendwo frei entwickeln und auch

auf Anerkennung rechnen darf, ao ist^ diefh sicherlich in der

Schule der Fall , im Kreise einer fiir das edle , gute und grofiw

empfänglichen Jugend. Fast möchte sich behaupten lafsen, dafs im

Puncie der aufrichtigen Heiigiositat und der Silllichkeit auf die

Dauer vor den Jünglingen und Knaben keine Tauschung statt fin-

den könne. Jeder Lehrer hat verlorenes Spiel, wean er durch

Surrogate des Wifeens und Charakters, und nicht durch Wifsea

und Charakter selbst imponiert Scharfsichtig Ist die Jugend, und

zwar in einem höheren Grade, als mancher kluge Wellmann; ?ie

wniö , was ihr gel)ührt , und kann gut berechnen, qmä iitsunt

aera lupinh. In gewissen Richtungen ist sie auch intolerant uod

hart richtend^ und das mit Becht; denn diese Härte und StrenfS

in der Jugend xeugt immer von einem lebendigen, durch dieBte*

siertheit der Welt noch nicht abgestumpflen und versehrumpftea

moralischen Gefühle, von einer Uiiverdorbenhcit , die eben darum

intolerant ist, weil sie das Laster nicht kennt, und vor dem Er-

scheinen des«eibeo an einem Manne, den die Jugend gern scbtes
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möchte, erschrickt und zurückbebl; denn moralischer und reli-

giöser IndifTeredtiMHus werden nur dort eine ruhige Stätte haben,

wo Laster und Unglaube zu bau$e sind.

Was dem Könaller die Laokoanagmppey oder Miobe, oder

Apollo im fielvedere lur «eine dunkele, kaum zum Bewu&tseia

gekommene Konstidee Ut, das tat für den Jüngling in morali-

acher Besiehung ein hoher, sitllich
-
grofser Lehrer und Erzieher.

Mancher Knabe, dessen häusliche Umfrebung nichts grofses, keine

geu»tii^e Nahrung bietet^ oft sogar nur gemeines, widriges und

das sittliche Gefühl verlelzendes , mochte gar gerne an seinem

Lehrer das Ideal finden , von dem er eine dunkele Ahnung in

aeiner Brust bat bt ihm der Lehrer ein aoichea, wenigstens an-

näherungsweise, so kann dieser gewifs sein, dafe sein Einfluls auf

den Jüngling, der .seinen Lehrer anbetet, ein andaueriider sein

werde. Nicht blots der Laut des Vortrages senkt sich in die

Brust des Schülers; jede Geberde 9 jede Miene, ja oft die ganze

Haltung gebt in Seele und Leib deteelben über. Bewundert und

bespricht nicht auch der iltera Mann oft mit Vorliebe und mit

atels sich erneuerndem Dankgefuhle den (^larakler eines edlen tdch-

ligpii Leiirers ans seiner Jugendzeil? Glücklich jeder Jünf^Iin^,

deinLelinr zu liieil g^eworden, welche die bohe^ aber auch schöne

Aufgabe ihres Berufes richtig erfatstcn.

Es sei daher der Lehrer dem SchOter em Vorbüd in Wifaen*

Schaft und Moralilät. Der Unterricht kann dort nicht gedeihen,

wo Wort und That im grellsten Widerapruche mit einander ste-

hen. Jedes W(»rl, jede Lehre, seien sie auch noch so warm, noch

so schön, kommen sie aus dem Munde eines nicht geaclitelen Leh-

rers, so sind und bleiben sie für den sittlich unverdorbefien Jüng-

ling immer eine Lüge. Wenn doch Cicero'a bekannte Strafrede

auf die Sittlichkeit der Philoaophen nicht gar . ao aehr und sogar

absichtlich auf die Lehrer bezogen «n sein achiene! Der Lehrer

trage daher vor allem die Religion in seinem Herzen, dann aber

benutze er jeden Anlafs, sie als ehrwürdig und heilig darzustellen;

er deute beim Vortrage, selbst solcher Gegenstände , die von der

Religiooslehre mehr abseits liegen, auf das stets im Hintergrunde

Hegende y nie gans verborgene Wallen der Gottheit hin. Schöne

Gelegenheit bietet sich hierzu dar beim Vortrage der Geachlcbte,
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bei derSrklinmgf der Clattiker niMi bei den GefenslSiideii d^ Natur-

wifsenschaft. Ein frivol hingeworfenes Wort des Lehrers kann ih-n

keim der Reli^riosiläl für Immer zerstören ; die liefsle üelehr.^um-

keil kann einen ^olchea «Schaden nie ersetzen. So wie unmorih

lieobe, irfeligiöM Eitern meietene aneh solche Kinder haben» eboi

so wird der leichUerlige Lehrer eine ihsa ihnliche Jugend henn-

bilden. (^Xee wUnu*,*^ sagt Quintilian, ^^errsr eorum Cp4Uä0f0-

gorum) nocet moribu$. Siquidem Leonidet Atexandri paitit^

ffOffusf, ttt a Babylonio Diof/ene tra(li(tn\ f/inhui<d(im emn ritiis

imhuitj ifuae robutlum quogue et jam maximum regem ab

iila imatitutiün0 puerili Munt proseeuta,^
Des Jongen Lehrers wichtfgsle Anfgabe ist die strengste

Selbslbeherrschnng ; an ihn sind die Anforderungen von hoher

SillUchkeit mit eben dem Rechte zu stellen, wie an den Prieetir,

wenn anders sein Wirken in der Gemeinde segensreich sein soll.

Lehrer und Priester haben die Pflicht, die Idee der Sittlichkeit an

und in ihrer Person lur sinnlichen Anschauung su bringen. Der

Lehrer wird mit laaschendeni Bücke beobachtet, aooh in den un-

bedeutendsten Situalionea des Labens; so gern und bereilwilügf

ihn die Jugend achtet und bewundert, wenn sehi Verdlenat den

auffordert, eben su schnell ist sie auch bei der harid
,

wahrg^e-

nointiiene iSchwächen einer scharfen , oft laut ausg^esproclieiitM

Rüge zu unierziehen. Durch den Anblick eines nicht geachteten

Lehrers verliert der Knabe und Jüngling gar bald den Glashoi

an Horalitit flberhaapl; ao wie der gemeine Haan bei dem As-

blieke eines nfeht auf der Hdhe der SHtllchkeit stehenden Primlan

alle heiseren Grundsätze der iieligiou [»aUi üLut Bord wirn. Ü«

daher die grofsen Opfer bringen zu können, \s eiche Erziehung und

Unterricht fordern, bedarf es vor allem eines reichen Scbalzei

on Liebe xur Mensohheit und besonders nr Jugend; hat tt

diese, so wird er mit Resignation dem Leichtsinne, den Tborhei-

ten verschiedener Art entsagen und mit Begeisterung seine« swir

unscheinbaren, wenig glänzenden, aber an Fruchten des Lebe«

reichen Berufe ganz leben. Der Lehrer ist zugleich Erzieher def

Menschheit. Wenn wir v(ni Seite der Wifsen«chatl ängstlich nach-

denken, um die beste Methode in den Vortrag unseres Gegenstan-

des zu bringen, warum sind wir nicht eben so ems^ boadK
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die beste Methode In nnserem Lebenewatidel anznbrinfenf Der

Lehrer wirkt nicht blofs, wo er redet; auch dort ^irkt er, wo

er nicht redet, und oft mehr. Es gibt eine Sprache an tijt .luirend,

die nicht in Worte g^efafst werden kann; sie ist zwar schwer zu

erleroen, aber die Jugend verdient dieses Opfer i und diese Sprache

ist — da« Beispiel reinster Sittlichkeit. So wirke

denn der Lehrer ruhig ond unverdrol^n; er befmchte lan^.Hani

und übereile luclit^; in uichl bcaehleler Üemulh und Liebe nähere

er sich detn hohen Genius einer ihm nnvertrauten Jug^end; er

wolle die Jug^end nicht blofs beiehren, nicht blols beherrschen;

er bescheide sich auch, Ton der Jugend zu lernen und an ihr

seine Krifte xn üben und 20 veredebi. Ich kann nicht wnhia,

dem Leser einige Worte des genialen Hamann in Brinnerung kq

bringen, die er seinem Bruder, Gymnasiallehrer zu Riga, schrieb

:

fj)n wiWsi nichLä von dem anwenden, was man dir an die band

gibt, sondern bleibst auf dem Gleise, den andere gehen und der

dir schon bekannt ist , und bist sowol zu furchtsam als zu schlaf«

rig, nihere Wega so versuchea. Deine SchQler werden dich im-

mer nachahmen, und nichts recht lernen wollen, well du sie nicht

recht lehren willst Du bist so geheim mit deinen Schulsachen

gegen mich, als wenn es SJaslf^reschäfte waren ^ oder als wenn

du deinen Ivimiern durch dein Beispiel hierin vorgehen wolltest,

nicht aus der Schule zu schwatzen. Wenn du von der Wichtig-

keit deines Amtes rocht eingenommen wirest, wörde diese Lust

«id die Idee davon nicht in hundert Kleinigkeiten hervorbrechen,

in Fragen, Anmerkungen, Beobachtungen t Eine Leidenschaft zu

einem Gegenstände verrätli sich bald ; sie sucht sich , wie Üala-

thea, zu zeigen, ehe sie Aepfel wirfl, sie verrülh sich »vlUsl durch

ihr Verstecken und spottet über ihr eigen Winkel- und Busch-

spiel. Wenn es dir angstlich fallt, als ein Lehrer deine Stunden

anzuwenden, so gehe als ein Schüler in die Classe und sieh deine

Unmündigen als lauter Cellahoralorf an, die dich unterrichten

wollen; gehe mit einem Vorralh von Fragen unter ihren Haufen;

HO wirst du die Ungeduld der \\ il^bejrierde beim Anfange der

Leclion in dir fühlen und das Nachdenken eines solchen Schülers

mit dir nach hause bringen, der eine ganze Gesellschaft von Leh-

rern auf einmal vergleichen und übersehen kann. Werden dich
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deine Kinder als einen solchen Schüler selbst erkennen, so werden

me sich bald nach deiDem Muster bilden, nnd dieser Betrug w^ird

sie bald geneigt machea, sich in einen Weltstreit mii dir eias«-

la&eo* Die grölelen Voriheile sind allemal Ton deiner Seile. Da
bist der fillesle unter ihnen und einen Kopf höher. Dn kannst

mehr' lernen als sie, weii du so vieie Lehrer ba»t, die du gegen

einander hallen kanrust.

Wer von Kindern nichts Urnen will, der han-
delt dumm und ungerecht gegen sie, wenn er Ter-

langt) dafs sie von ihm lernen sollen. Kannst du
sie durch dein Wifsen nicht aufblähen, desto mehr
Gluck für sie und dich, wenn sie durch deine Liebe

erbaut \s erdcn.-^ — In letzteren Worten hauptsachiich ist

von der oben schon besprochenen Demuth die Rede.

Ist der Lehrer ein junger Mann, so wird er bei dem Grade

der erforderlichen Bildung von selbst einsehen, dalh er noch nicht

alle Vollendung, besonders auf praktischem Wege, in sich habe

nnfnehmen können, und wol wifsen und beherzigen, dafi» die Zeit

dc4> eigcnilichen .Studiums und der höheren sittlichen Veredelung

bei IJebeirtuhnie des Schulanites erst recht beginne. Vor der

Ktippe der Ueberschälzung nehme sich der junge Mann in acht;

denn sie macht ihn taub gegen jede noch so laute Stimme einer

wolmeinenden Belehrung« Anfängern, welche Wahrheit vertragen,

wollen wir einen Spiegel aus dem nicht genug beherzigtenWerke Quin-

tilian\s verhallen: ^^DJ paedayogi^ hoc ampliusy ut aut nint

eruditi plane, quam primam esse curam vdim^ mU »e non

e*»e vruditos tciant. Nihil enim peius est iis
^ gui^ pauUum

uüguid uHra primae lUwrta progretwiy faisam MiH $ei$ntUm ptt'

tuaaionem induerunt, Nam ef eedere praeeipiendi perUU ^
dignantur et velui iure quodam paieetaH»^ qua fkre hoc hvmi'

num gentts intumesci/^, unperiosi atque inlerim »aeiuciUtSy sLul^

tiliam suam pcrdocentJ*'^

Ist aber der Lehrer in Jahren schon vorgerückt, so wei£i

er aus Erfahrung, dais das Streben des th&ligsten Schnlmannei»

wie die Asymptoten, dem Ziele immer nAher kommt, aber nie

dasselbe erreicht

Der Lehrer achte ferner jede Wi&enschafl, nicht blofs jene,
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mit iüi^rvh Vorlraire er so eben beschäflip:! ist. Jeiie;» hemerkhare

Nichlachten einer anderen \\ iisenschafl setzt ihn in den Aniit n

des Schülers herab , weil er niil .solchen Aeufserun^en eine £in-

teitigkeil kund gibt, die an einem Lehrer fichlechlerdiogs nie

aicblbar sein soll. Er wird daher bei aller verzeihlichen Vorlieba

fDr seinen Gegenstand die Klippe vermelden, seinen Gegenstand

für den wichtigsten zu hallen. Gerechte WürdiVung' der verj^chie-

denen Zweige des WiKsen.*! kann ihm von selten der Jugend nur

Achtung erwerben.

Den Collegen gegenüber beobachte der Lehrer immer die

gröfsle Humanität; eine olTene Sprache, wie sie das Wol der

Jugend erheischt, ferne selbst von dem leisesten Anfluge der Ru-

sticitdt, herrsche bei ßespret'iiung der Schulzusfünde. Eine be-

sonnene Haltung und ciii freundschyttiidies Verhiillnis des Lehr-

körpers wirft einen segfensreichen Widerschein auf die Jugend zu-

rück. Pädagogisches Zusammenwirken aller Lelirkräfte, väterliche

Liebe, Consequena im loben und tadeln, iiebevolier Ernst, dem

jeder familiäre, tief herabsteigende Umgang mit der Jugend fremd

sein soll, diese sind die Hebel, durch welche Unterricht und Erzie-

hung in Wahrheit «-ehohen wird.

Es ijst ollenbar, dafs die Forderung:, die wir gesklit haben,

ohne Selbstbeherrschung und Aufopferung sich nicht erfiHlen iäfst.

Der jüngere Lehrer habe immer ein aufmerksames Ohr lur die

pädagogischen Erfahrungen des älteren; er stofse nichts zurflck,

ao unbedeutend es scheine, was als Resultat fremder Erfahrung

um geringen Preis in die Sehalzkainnier seines pädagogischen V\ if-

scns übergehen kann. Hndiicli kenne illierliau|)l jt-der Lt hrcr kei-

nen anderen Eiirgei^, als den, nicht fruchtlos in der Schule ge-

wirkt zu haben. Das gedeihliche Wirken an diesem Orte ist mehr

ab ein monumenutm oere pereunhu Er betrachte von vornherein

das Lehramt als die hdchste und letzte Stufe seines Lebens, und

nie blofs als eine Brücke, verwendbar zu ehrgeizigeih Bestrebungen.

Wo diefs der Fall , da ist die Jugend übel daran. Sein enipor-

klimniea beruht wesenllich »luf der SelbstVeredelung und der im-

mer stärker werdenden Liebe zur Wifsenschaft , zum Unterrichte,

zur Tugend. Ist er diesen nicht alles aufzuopfern im stände, so

jat er sein Lebensziel verfehlt. Bittere Erfahrungen werden ihn
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Bift von dem Eikr für Uolcnicbl luid Eizieliang «bschredMo mi

Mlblos nwchea; tr wird der batrfibeodsten Kräiikiiii|:en «ngcidh

tet StttdiffT- und Scbulitube immer l&r seine angenehmsten Aofcit-

hallsorie ansehen ; er wird, wie der edle Jakobs, wie Zampt, wie

der begeislerle l'assow immer heifer aus der Schule kommen,

weoQ er in die^lbe auch noch so dualer gestimmt eintrat. Johanw*

Müller weifii in den verhäiigni«vollen , trüben Zeiten des Jahra

1806 leiiiaii Bmder keine anderen Trostgr&nde anzobiefen, ab

folgende fitar jeden Lehrer höchst wichtige und balsamreiche Worte:

«Ibn nnb den Spiegel der Unsterblichkeit sich Inuner Yorballei

Ueberdem isl zum emporhalten ^ehr zweckmifsifc

in der Berührung mit d e r j u n g- e n , w e r d e n ci e /)
VTeH

zu bleiben. Dieses Ihue ja möglichst, auf dai-ö nie weder Er-

eignisse, noch Jahre dich herabstimmen.'' Wir glauben zu diesr

Stelle keinen Commentar gehen zu dürfen ; wir sind überzeug

daft der seinen Beruf kennende Lehrer sie auiTniät and sich g/ück-

fach preist, in der Lage zu sein, ans einem wemger günstig

Zeitalter hinaus für eine befsere Zukunft segensreich za wirk«t

lleberhaij[»t ist das Leben des Lehrers an herzerquickendeB,

eriristheiiden Freuden reicher, als der Laie nur ahnf. E*

ja doch dem Manne im Leben kein glücklicherer Slandpuuct an-

gewiesen werden» als in der Mitte einer Jogend, die sich mit of-

fenem Herzen dem guten und edlen hmgiht, und noch nicht ab-

strickt von den Bsnden eines beengenden verwirrenden Lehens m
leichtesten dfe Höhen idealer Vorlrefflichkeit crscliwiiigl. Vmge^
von einer frohen, heiteren Jugend w ird der Lehrer nie seine Lasf"

bnlin als eine gnnz rauhe und ganz freudenlose ansehen. Ist nicht

das reine Herz eines edlen Jünglinges, der sich ihm ergibt, «i"

schönerer Anblick, als der Glanz des Reichtumes) Wer kann sich

einer reicheren Ernte von Freuden rflhmeo, als der glücfclidM

Lehrer , welcher seine Bestrebungen gelingen sieht Y Jedsf ^
Gemfith ist dem vfttsriichen Lehrer zugethan ; die Schüler werden II«

Freunde, und zwar befsere, als das Welllebcn sie darbielel. 3/<5cÄ-

teil doch die besten unter den Meii!»chen der Jugend als l^^^^^

dienen; sie verdient es in der Tbat; und wenn auch die i'füihJe

nicht sogleich sichtbar sind, so wird doch gewiss eine durch

Ziehung und Schulunterricht heiser gewordene NachwslI LoIib %^
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QUg sein für oft verkannt« und mimicbtete insllom Bestrebungen.

^Isaeufy*^ sagt Pliaius Episl. II, 3, ^^afinum sexagesimum ea^res~

9if, et adhuc »cholaiticu » l an tum est Quo genere hO"

minum nilul mit fimpliciu s aut a inc erius aut meliusi

no9 mim qui iu foro verisque lUibu» ierimur^ muitu» mo-
iiHaßf quamviM noiimus, additeimu$. Seh»ia ei audi"

tarium, ut fiela cawuiy Ua Hiermit 9 innoxia eee* Quare ego

leaeum iumi diterüerimum tantum^ verum etiam beatieti"

mum iudico; quem tu nisi cognoneere concupi^i»^ saxeuM

ferreusi/ue Fs ^liirt' kLium möglich, mit scliöneren, erheben-

deren Worten, ai3 dieae sind, unsere Abbttudlung zu schlieüsen.

Wien. J. Auer.
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Zweite Abtheilun^.

Literarische Anzeigen.

ücl»rifts(c!lorisclie I. nufbahn des Horatius. vom

.Schulralli Dr. Georg Friednih Grotefcnd. Hannover, Hahn,

1849. 3i £>. 8. — Rlhlr. = 27 kr. CM.

Es gab eine Zeit— uiui de iat so gar lange noch niebl Tor3ber —
wo man in aller Ehrliobkeit glaubte , dab Horazens Gedichte gerade in

der Reibenfolge, wie ate sich in unseren Ausgaben finden, die Oden su«ni|

dann dteBpodeii, darauf die Satiren, weiterhin dieEpisl«ln, zuleliidieaff

poitim bekannt gemaeht worden seien; denn dab es mit der Zeit

der Alifafsung auch so stehen sollte, diefs anzunehmen machten, «e-

fem einer auch nur oberflaehlieh über so etwas nachdachte, die in den

Gedichten selbst enthaltenen chronologischen Momente völlig onmoglidi.

Aber diese irrtumliche Ansicht liatle ihre besondere Stutze in der Anord*

nung der einzelueii Bücher, wie sie sich in den Sllesten Handscbrilten uuJ

Ausgaben findet; denn abgesehen von einzelnen Abweichungen, wie weas

Z. B. die ars po^tica häufig hinter den Epodeu, und die Episteln zuwei-

len vor den Satiren stehen (vgl. kirchner, QiUseU.nov. Horat. Lips.i847'U

ist doch im ganzen dieselbe mit der in unseren Ausgaben allgemein ein*

gefuhrteu ubereinslimmeud. Man dachte sich uämlich die Sache so. Der

Dichter habe in den verschiedenen Perioden seines Lebens jetxt einmal

ein« Odo, (lann eine Satire, dann wider eine Epode oder Epistel gr^chrie-

bcn, und sie so auch einzeln bekannt gemacht. So sfi denn eine Snmiu-

lung vermischlcr (.tHlichtc entstanden, welche späterhin von ll^n? selbst

oder von einem Freunde , der seinen Nachlafs in einer Gesammtausg.ihe

besorgte, entweder anf einmal, oder wenn diefs auch nicht, so doch ifl

der Aufeinanderfolge herausgegeben worden, welche noch jetzt »u unseren

Ausgraben eingehalten wird. So ungefähr ist die Sache noch aufgcfafst w

dei iM k iiuiten tita Horatii von Masson. Der erste, welcher diesen In*

tum aufdeckte und eine ganz cnlgegengesel/le Ansicht aufalell'e, W
ßcutley. Seine in der praef. ad Hör. p. M eiilhallenc liurze Arguawa*
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1

UliOD (Qr die Unrichtigkeit des bis dnhin goglauhlen läuft naf folgeiido

Fancte hinaus. Zu( i st marbte er die Sitte der alten Dirhier gt llcnd,

welch« Die Twreinzelte Stücke, sondern allemal klrine Sammlungen (libeli()

herausgeget)cn, und Iicruft sich dabei z. B. auf Catull. c. /, Tibull. eleg»

///, /, r. 7 u /7. Propert //, /. ///, /. I\\ i und viele andere Sk-Ilcn,

aus denen unzweifelhaft hervorgehe, dafs die Dichter mit denselben gleich"

sam eiu Vorwort im dem ganzen Buche, welchem das erste Gedicht ange-

hört, gespioclit'ii haUcn. Noch andere halicn dicfs Vorwort nicht dem
ersten Geiliohle der SaininhiiiK ciD/icwdil, sondern in dcullicherer Welse

der Sammlung einen l'rolog *or'ius;;escliiekt , wie I'i rsius otler Sfniins

•einen Sylvae^ oder Mariial dem ersUn und zweiten Bitcho der l\|Mi;r.immo

einen Brief als Vorrede; vor.iiigclu'ii läfst. Dann weist er aus eitiiiini Oe-

dictiU'it des llora?. seliier nach, d.ds dieser mit der Bekannlmactiiiiig der-

selben nichl anders verfahren sei, N imlicli die erste Ode im "rsten Hticlie

betrichtet er ah einen l'rolog dessi llifn, das zweite und drille habe jedes

in d' r letzten Oile seinen tpjloir. Aueli deuteten in der lü. Kpode die \N orte

inceptos Olim promhsum caiincu tautbns auf eine Sammlung bin. In

dem ersten Buche der Saliren weide der Abschlufs der ganzen Sammlung

mit dein letzten Verse in sat. X angekündigt, und ebenso erseheinü die

erste Satire im zweiten Buche uidcr fjan/ uii\ erk(iinl»ar al.s ein l'rolog

zum gaii/.en Buche. Noch weniger Zweifel lafsi- das erste Buch der Briefe

übrig, indem es Prolog und lüpilog zugleich habe. Dann tritt für das

besondere Erscheinen des vierten Ruches der Oden und des zweiten Bu-

ches der Briefe daa ausdrückliche Zeugnis des Suelon ein, welcher in der

Viia des Eoraz angibt, dafs August den Dichter veranlafst habe, diese

beiden Samoilungen bekannt zu machen, diefs aber dann longo intertäUo

poii cetera geschehen seL Demnacb besUtnmt Kentley die Zeit der Ab-

faffung and Bekanntmachung der Gefliehte in folgender Weisen

Die Reihenfolge beginnt mit dem ersten Buche der Satiren« Diese Samm-

lung habe Horas» nimmt Bentley an, in dem Zeilraume von 715 bis 717

D. G. Stt Stande gebracht. Es folgt das iweite Buch der Satiren, wof&r

er wider drei Jabre ansetat, nimlich 720 — 72), und darauf unmilleibar

das Bueb der Epoden, deren Abfafsung in die Jahre 723 und 724 hinein-

geli&re. BeilSuÖg macht B. die richtige Bemerkung, dafs in diesen drei

Sammlungen Oclavian noch immerfort mit dem Namen Caesar beztich^

net werde, und erst in den übrigen Horas sich des Namens August be-

diene, was mit der Thatsache snaammeiistimme, dafs ihm dt r letalere Titel

erst im J. 728 bewilligt worden. Weiterhin erhalten wir das erste Buch

der Oden, geschrieben in den 4. 72Ö— 727, dann das sweite, geschrieben

7S8 und 729, znletit das dritte,, geschrieben 730 und 731. Darauf soll daa

erste- Bueb fler Briefe edirt worden sein, für deren Abfafsung er die Jahre

736 und 736 ansetzt; dann das vierte Buch der Oden und das Carmen

saecuiare» g*schrieben 738 — 740. Für das zweite Buch der Briefe und

die etre foSUca, welche jedoch jedenfalls nach dem Lel)onsende des Dich-

ten hingeruckt werden, seist B. keine it(stimmten Jahre fest. Bentley 'a
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Ansirlu r»nd nicht nur in Rngim d, sondern auch in Deutschland einea

fast ailgemeioen Beifall. Die Hinwärfe, welche Masafm in gelner RecenskNi

des Horaz von ßentley dagegen mnchte. sind ebenso wenig beachtet wor*

den, wie die in der Senadon'schen Ausgabe Too 17S8 forgeMMaieoe

neue Chronologie der Horazischen Gedichte.

Bis in die jung«;te Zeit hiiiunlor h.il Ren'Iey's Ansicht, und dazu

trog wol das profse Ansehen de«? berühmlen Kritikirs d.is seinige mit hei,

als eine unuraslöfsUche Norm gegolten, in der Art. dafs I.chrer an Schu-

len und Oniversitäten sie ihren Zuhörern in die Feder zu diclitTfn sich

gewöhnten. Die zahlreichen Monographieen , in denen die chronolo^tj^che

BesHmnuiii:,' einzelner Hor.tzisrher Gedichte den ^TcjL'rnst.ind der (inler-

sncliunp ausmacht, welclie gerade in den letr.ten lirei vier Decennien zu

Tar;c gekommen, hallen sich ebenfalls innerhalli der in deoj BenÜey'schen

Kanon peslecklen Tirenzen , und in mancher derselben , sieht man , haf'cn

die VerfaTser auf iler IU'ntley'.<chen Br-rechnung wie auf einer sicheren

Grundlage ihre eifiene rnlersuchung aufgebaut, ünd dennucf« war die-

•elbe eben so unliallbar, wie die entgegengesetzte Ansicht, w«lche B. al-

lerdings mit den besten Gründen umirestofsen hatte. Fast zu gleicher Zeit

erhohen zwei deutsche Gelehrte, Z u tn j» t und Kirchner, gegen Benl-

ky's Ansicht sthr begnlndete Zweifel; jener in den Ikri. Jalirb. für wif-

seusehaniiche Kritik, i\ov. j833 (wider abgedruckt vor der WusteaaBD*-

schen Aatgabe der Horazischen Satiren, Leipz. 18 3, 8. 1 — 45), difMr

in deo in Naamburg erschienenen quaestionet Borattatuu iSS4,4, Seid«

Gdebrtm beben et in der Bentley'scben Berechnung eine OiwaN«

scbeinUehkeit hervor , einmal dafa H. in den von Benliej leer gelalaMitn

iabren 717—720 md wider 736— 738 llterariseb untbilig geweaen aeii

noch mehr aber dafli er in den fOr die einzelnen Barnmlnngen angeaeltlra

Fristen, wenn auch hauptaichlieh eine besondere. DiehUmgaart , deeb

diese nur ansschliefslieh eoltivirt habe. Aber noeh mehr «pncM

gegen die auccesiiTe Ausgabe' der drei ersten Bflcher der Odeo dieser iit'

" aCand, dafs In allen dielen sich einselne Oden finden, deren Abfabimg er^

weislich in eine weit (HIhfre oder auch apltere Zeit IfHt, «la die iA

welche Beotley für die Abfafsung des eintehien Bnehes featgeselit hat

Das lelxlere Moment M so gewichtig, dafs auch Pranke, der nach jenen

beiden in seinen Fkuit ttoratiani, Berlin 1839, 8, der Chfonolegie der

Bor. Gedichte eine gans ausfOhrliche Untersneliang gewidmet, nnd d«

BenUey'schen Anordnung sich wider sehr genähert bat, doeb in dicsev

Poncle mit Kirebnej fibereinslimmend ,
angenommen bat, die drei er-

sten Bucher seien in Terschiedenca Zeiten, d. i iwiscben 724 — 731

(Eirchner sw.j7]5 — 736) verfafet, aber jedenralls tosammen e lirt wor-

den. Im eintelnen stimmen die Ergebnisse der Berecbnnngen dieser drei

Oelehrten nicht ubereio; aber im ganfea nimmt doch der eioe wie der

andere an, dafs njnn die Abfafsung der Satiren und Epoden als ^ileicb-

zeitig und als die frühesten dichterischen Versuche des Horaz anzusehen

babe, so dals sie ihr £ntsteiieo etwa in dem 2eilr«ime seines 2ft. ^
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95. LelMnsfdiret gehabt haben mögen { die drei Bueher Oden aber die

anilUefe Zeil anifülleii, etwa t<hi seiiieni 35. bie 4d. Jahre, und dae

vierte Bveh nebet den Briefen und der m poMca eeine» letzten Lebew*
etadium inrallen. Baff die Abfiifiiang der Oediehle nach ittteo drei ter-

aebiedenen Arten in der eben angegebenen Anfeioanderfolge in drei ver-

aebiedene Lebensalter hineingebdrt, da(3r apreeben nanche Stellen In den

Gedichten aetbet ao deulticb, daCi wenigaleiia die allbergebraebte Anaiefaf,

ala habe llnrai aem L^benlang aräin» promkcM Oediefate gemachl, für

immer aufgegeben werden mnk, Aneb bat A'tvh Rcntley im ganzen rieb»

tig heraaMgefiiiiden, und es nur d4rin versehen, daft fr für die Al)laliiung

md Edition der «inxeinMi Kiicher die Grenzten su enge abgeeteekt und

das darin enlhalleite r.u scharf und witikiirlich von einander geschieden

bat. Die Kritik der drei genannten Gelehrten hat hier eine freiere Rahn

geöffnet, und die Foi-schung iM wenigstens in Bezug nof die Fealsleilung

der Chronolo(^ie in den einzelnen Gedichten noch lange niebl au Citde

gekommen. So int denn diese Cntersuchung in der letzten Zeit von neuem

aufüenonunfn \vor(?cii von dem Fraii^'ostMi Walkenaer in K'mtt hisioire

de in rie et dt's pofsies (f Horace. i^ai is, 1840^ 2 (am. 8, dann von

W. E. VV el*er, n llor^tius Klireii«;, als Mensrh und Dichter, Jena, 1844,

und \V. T. S 1 r r (1 h p r über di» ( lironolo)t;io der lloiazischen Dicbtungeu.

B'ise! ihi^. iVis I. t/fcre Buchh in euthall jedoch faal mehr Geschichte

des bisher geli ist» (eu als eigene l orschung. — Hr. Grotefend hat i» der

Encyelopädie voa trsch und (iruher Bd. X, S. 4?S7 — 76, J. 1833, eine

treffliche Biographie des r>)i }iiri s Iforaz aeürfert, und darin auch die Chro-

nologie seiner DiclUuiii;i u MrJi irli lusproehen. Hierauf nun marh? er in

den) MUÜeEenden Scfu iftelien einen neuen \ er.sucli, ehen die ehrtxiologi-

ficlien l<esiiuin)unf.'eii «itr Gedichte festzuslelle'n. Auffal'rnd i.mI es, daf» dio

Angaben in l)ei(len Alihandlungon si lir v ii Liuander aLws ulien. Ich »ehe

jedoch hier von der früheren ^au/.licU ab, unil be>chranke mich durchaus

auf die Beurtheiluug der lelzteien. In Bezug auf die bikauntmachuiig

der einzebten Sammlungen stimmt Gr. so ziemlich mit Kirchner und

Franke uberein, indem er wie diese annimmt, dafs die Satiren und

Epoden zuerst, ntolich 41 — 30 v. Chr., weiterhin die drei Bucher

Oden twiaeheu 30 und 18 1 luietst awiaehen 31 und 9 der Reat der

Horaiiaeben Gediehle ersehienen. Innerbatb dteaer drei vericbiedenen Fe-

rinden erhalten die 169 Gedtehle aintmtiieh m einem & 90 aogeblngten

Verteichnlaae der Reibe nach ein jeden aeinen Plati angewicsno, an dafii

von Jahr au Jahr angegeben wird, weleber SIfioba Abfafaung in daiaelbe

fainringehört. Bei dieeer Anordnung nun iat Hr. Gr. einem böohft eigen-

tfimlieben und fon Iba lelbet in der frShereo Abbandhmg nnr theiiweitt

(vgl. S. 460 daa IberM /• 7 n« 9 «nd eped. $. 8^ i7 gesagte) ver-

ancbtenr Principe gefolgt. Ba loHen nimlieh diigenigen Gediehb% in waK
eben aieb eine gewiaae forwand taabaf I daa Inbaltoa hbmna^tetlt,

and» der Entatehnngaaeli nach lueaauncngebdien » ao daft, wenn aieb IQr

einet deraelben dnreb positive Angaben der Zeitponot der Abfa/tepg unga-
60*
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ffbr iflilBtelleit ttftt» die ülirigen su dieier VOTwapdlicluiA gehdriigeo ui

danselben Zeitraum hineiogMfliobeii wanden. Ich will l>ei den Satiren

und Epoden die BeNChDungurt dee llrg, Vf. aiufuhrlieb darlepen; bei

den Oden und Epielehi nur ein |»ar Proben vorzutefea micb begnüge».

S. 9 wird Set I. 2 mit siemltch ballberan Orunden «Ii dit ällesto

niler Horasiaehen Gedidile hhtgeeteltt, und weil Horas darin vomdimn
WöitliDge geiÜMU, wegen der Vor wandte eh a ft des Inhaltes aa>

genommen 9 dafs aneh die aehte Satire nebst der y nnd 17. Epode nnf

GanidU, nnd der & nnd 12. Epode auf eile 6uhl«*riaiien um diese Zeit

gediebtet worden. Mit diesen Stueben wird also der Zeitraum von 4t —
38 ausgefüllt Diese flediebte bitten dem beoseben Virgil nnmöglieh tu-

sagen können, nnd doch sei Boras um diese Zeil von Virgil dem 3laece-

nas empfohlen nnd In dessen Freundekreis «ufgenommen worden. Es

Es müssen alao solebe Oediebte suniebst folgen, an denen Virgil GviaUen

Buden konnte. Das aind Epode 10, In weifher der Stinker UaeTius, und

6 , worin der sebleofate Dichter Bavius aufgesogen werden. So kommen
denn diese beiden Epoden und dasu 4 und 15 nebst der 7. Satire des

ersten Büches an die Reihe, um damit das J. 38 aussofSllen, DieCründe^

Wfcram die drei letzten Gedichte gerade hier untergebrieht u erden treten

nicht deutlich genug hervor, lu den ZeilrAtim von 37 bis 34 werden

dann die übrigen Satiren des ersten ßuchos goruckt, dann folgen Kpode 11

ond Sat. II, 1. Diese Anordnung macht ^i^h so. Die fünft« baüre B 1 ist

die erste, welche H. seil der Bekannlschaft mit Maecen.is -^clirpUit; weil

er aber in derselben den zum Pralor in FunJi befördtMlcn Mamum und

den Schreiber Sarmentus wegen seines Vornehmtliun:» hesputtvit , so mu($

tat. /, 9 folgrn , indom d.irin ein zudringlicher Dichterling, der hei SIac

cen.is empfohlen sein Wdlll»', (lurcli^K'Zopcn wird. Jetzt aher sei, weil er

diese Leute beleidigt, S e 1 b s l v e r t h e i d i ;z u ti
f<

nolliwendig geworden;

und so habe er in SüL I, 6 sich g( ficn den Vorii^urf niederer (ieburt,

/, 3 gegen den des Jah?«>i Ms rmd uii!»cliirklirh< ii n» !M hniens vei llicidigt.

Und weit man anBrnir, diu Luciliut» im Ver<:lt ich mit ih(n in Leiten , ^
sei auch /, 4 nöUn^ gewordeu, m weleix-r vr den l nleischied znmnoIm u

ihm und Lucilius aufmerksam machie, umi ulu ntli em /, 10, wonn er isu'h

als einen uurth^in iNaclifol^er desselben un<! drr liichler der alten Ku

modie herausgestrichen. Die Saroniluiip sei J im inil snf. /. / gi-schlos-

sen worden; und als Mnecen.LS diu \N uimun^i drrseilnsi mit der Sciienkung

des Saiiinischen Landgulcü belohnte , da ««et dueU uicKU natürlicher ge-

wesen, aU dafs er etwas tnm Lobe des Landlebens gesagt. Deshalb muh
Epode 2 gleich hinter snf. /, / ihren IM.itx nelnnen, au diese aber II,

2 sich anschliefsen , weil darin im Ge^cujMilze dci^ städtischen Wucherers

Alphius, der das Landleben gepriesen, ein Laiidmaun seiner Heimat die

Städtischen Schwelger rügt. Um diese Zeit sei der Dichter mil den üp-

pigen Mahlzeiten des Slaeoenas bekannt geworden: Weil aber dieser seinen

Beben mit dem Prediger der Fmgilität gntrieben, habe er ihn einmal

nm Bpnlb «In KnoUnuchgerieht vorgMetst, auf dM der orsfirule
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Horas Epoile 3 gcdiolitei, weiche seinft die Reihe der iM>eh fibrlgen Bpo-

den und $atifeD, die Br. Gr. dem Zeitraune 34— 30 ittfallett ISfiit, eröff-

net. 8at. II, 1 oiaelit nalfirlieherwctse den SehluGk Die milteii inne IIa*

genden bringt er so sunaoaien i Auf dem nea erworbenen Landgnte habe

er vollauf mit baoen so tbun gehabt und an das schreiben nicht denken

kunnpn. Miecenas michle dem Dichter wegen dieser Saamsetigkeit im
Hchreiben Vorwürfe. Horaz eniHchiildigl sich darauf in Ffvode 14 mit einer

Liebschaft, uml widerhoU dann diese Entschuldigun<;, freilirh in ubertrie-

bi'noin Touo bei seinem Krttituli» Pettius, weshalb Epodo 11 gleich

iiiitler 14 Tulpen miifs. Mi tin wcile wiril das Landhaus fertig und von

llü az brznir*'n. Weil nun J/,3./0 /ut isl sein Aufenthalt in demselben

ItcHprochen ist, »o wir<l dipsc Silire liiiitir i]|io(le 11 eingerückt. Jelzl

folsfn #///. 4 u. 8, weil die in (l<nscll)en inlhallene Persitla;;e wo! iiiclit

|):issond«r anKcieiht werden könne als an (Wf in 2 und 3 ausgesprochene

Kuge der Schwelgerei. Für Sat. 5 und 0 wir«! ein historisclies Moment

m'llend pemachl , und ihre Abfafsun^ in die Zi'it kurz nni h der Schlacht

Ix'i Aclium deshalb gesetzt, weil darin des Cäsar als eines zu I .mde und

/.u Wafser siegreichen Feldherrn gedacht werde. D.igegen tuufs Epode 1

kurz vor jener Schlacht , und noch etwas früher 7 und 16 gedichtet sein,

da in dieser letzteren H. seinen Unwillen Qber den wider ausbrechenden

Hurgerkrieg, in jener fttier die projectirl« Abreite des Waeeenas amsprieht

Kbenso lal das Dalnm der Epode 9 unzweife!h«»ft Horas diehlele sie gleich

liei der ersten Nachricht von dem bei Actiam errungenen Siege. Sat 7

lind Epode 13» für die sieh der reehle 2eilpuncl nicht eniiittelo Ufsf, wer-

den dann am Ende vor Sat. II, 1 eingeschoben.

Nach demselben Orondsatse ordnet nun Hr. Gr. auch die Oden.

Wie er 1, 17. III. 18. 1, 38. III, 23 xusammenslellt, darüber höre man
ihn selbst. 8L 19. «Da H. in der Sommerode {l, 17) den Paunus als den

Schutsgolt seines Gutes geschitilert hatte, so richlele er an ihn sum Opfer

litt den Nonen des Deccrobers die feierliche Bitte um fernere Huld (III» 18)*

Als aber sein Mundschenk sich ängstlich noch um einen Rosenkranz be*

fttühte, äiifserte er ^egen ihn (I, 3B) die Eitelkeit eines solchen Bemühens,

wie er seine Schaffuerin (III, 23)« die der Götter Huld diircli kostbare

(>pfer erkaufen zu mufsen wähnte, belehrte, dafs dio lierslictie Bitte einet

Troinmen des reichen Aufwandes gar nicht bedürfe. Ebenso sollen il, 14.

II 3. und I, 31 auf einatidtr folgen, weil in ihnen ein und dassolbe

Ttiema, Anpreisung des Gieichmulhes und der Gpnue»i in)kci» , behamlcll

Noi, und ü<iiin hierauf wider II, l*i f^rfolf^l sein, wm il ini[ < in»r solchen

Anpreisung der in dieser Uilc ausj;» sproclicno l nwillen iiber das Heslrcln'n

nach ausgedehntem Bfsilrtutu sich mil zus.immentleiikcn lafse. Da al)cr in

dieser Ode zufalli^i dt-r Vernachl ifsii:iiiig der Göttei lpm|)rl god-icht ist, so

gi'hören nelaii du-selbe III, 6, weil dann gesngt wird, dafs alles Verderl»en

.1 IS der Vernachläfsigung des Gollerdienstes iiorrühre; und nicht weniger

III. 2, worin die Könier mr Götterverehrung ermahnt werden, uad zuletzt

uoeh U tif in welcher Ode H, die Epikureische Lehre widerruft.
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Aber ilieso Art und Weise, die Hiila-iifolfi«? der Gtdichle zu bestim-

Oien. ist olTcnhar die am wenigsli n nnwtiidlj.ire unter allen, die bis jeUl

versucht worden; denn die meiüteii'An^iaben haben, da ihnen die histo-

rische Basis abgeht, in der Llor$en Verniuthuug i\uü sUiUe. VVeiia

es i. B. fest steht, dafs Sat. I, 2 im J. 41 v. Chr. ahgefafsl worden, so

darr aus der Aebtilichkeit des Inhaltes, den allerdings mehrere Satiren mit

Jener haben, wenn nicht sugieich andere ia deoaelbM fl»t1i«UM«i Spuran

auf einen besliminten Zeitpunet binweiien , dorchaoi Biebt gefoigeit wer*

4en, dib sie an dieselbe Zeit gedichtet worden, leb wUi damit niebt bi

Abrede stsUen, dafo bei diesen Ontersttohungeo Hiebt alles mit Oewisifafit

bestimmt werden kann, und uns bei manchem Oediebte oiebls anderes als

eine blofse Vermytbung übrig bleibt Es sollen vialmebr die ehronologi-

sehen Angaben so eingerichtet werden, dafo das als gewiss ermittelte von

dem blols wabrscbeialicbea scharf geschieden bleibt. Im ganzen siebt es

mit denselben so. In Bessig auf die Abfafsung und BekannUnacbong der

finselneo fiammlungen stimfflea die Annahmen, abgesehen von kleinen Dif>

lerenaep, no ziemlieb über^a. Vgl, die von Streuber S. i02 gegebene

UebersiebtstaUelle. Zwischen den einzelnen in dies« Sammlungen bioein-

gehörigcn Gedichten findet aber ein dreifacher Cnterschied statu Bei eini*

gen, in denen der Zusammenhang mit einem hifitorischen Ereignisse klar

genug angedeutet ist, iärut sich der Zeitpunet der Abladung mU Bestimmt^

hcit anfachen üder do(*h durch Combinalion von angegebenen Umständen,

die darauf He/uf< haheii, oft mit Sicherheit henn«n'chin'n. So z. B. wird

es niemand berwtsifelii , dat's epod, 2 kurz vor, curm. /, 27 gleich nach

der Schlach! hei Actium anzusetzen ist. Bei einer «udeieu rjasse von

Geilicliteii laist sieh der Zeitpunet nur annäherungsweise, ofl nur mit

einein nicht früher ai^ oder jedenfalls später als Icsiiiiiiuen.

So wird mau hei carm. Ih i aus den Worten arma nondum eipiatit

Wicta cruoribus schliefs««o dürfen, dafs diefs Gtdirhl jedi nf ilK nach dem
liiidr der Uürgcrkriego, und zwar wegen des nondum expiatis nicht

iau^ic nach diesciu Ende ahgefafsl worden. Die vielb.^sprochene Ode 1, 2

ermangcU der historischen Indicien nicht; aber sie sind so zweideutig,

dafli fest jeder £rklärer des iloraz ein anderes Jahr herausgebracht bat,

s. Orelli 727, Franke und Lubker 725, Weber 733, birch-
B e r 733. Hier kann man nvr sagen, es sei wabrsebeinlieb, dab die Ab-

fafsung bei dem einen oder anderen iahre aozusetien sei Naeb dem Vt 39.

CUi dtAU pwtU9 »eeim tT^kmdt Mpitet? üod naeb dem Ton«, mit

welchem fl. das ganze Gedicht hiodureh auf ebw Zeit bbidetttet, i« wel-

eher der Bürgerkrieg noch nicht lange beendet sein konnte, mdehlo man
sich IQr das Jahr 27 am liebsten entscheiden. Aber mit völliger Oevlss-

heit hier so beslimmvn ist onmöglicta. VgL Znmpt sa der HebMbirf«

Wistem. Ausg. der Satiren S. 22. Eine drille Classe befarst die Oediebte^

in welchen gar keine IndioieB solcher Art enthalten sind, dafs man sie

mit einem bestimmten Pactum in Besiehnng bringen hönftte. fiel eeletien

Oedicblen tiUst pich qw im allgemeineo «iigeben, sie aeien imisrhalb doi
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Schcokl, grtecUiKctuvs l^lcmeulailiucb. ^1

loilrAumet dbgvfirit, w«lcbei für 4lie guixe 8«iiUDlang, in welcher eie

enIhalteD liiid, tich mchweisen V6S1A, 80 t. B. eDtlwH earm, U, ^ nieht

eine einstge ohrooologieohe 8pur| weshulb meD eich b^Dugea mub, sie

ttobeslimint in die Oden-PeriiKle hiueiniorückeii, in welcher die drei er^

eten Bacher in stende gelwauneii,

Wien. C I. OryiAr.

Griechischeft Elementarbuch fQr die dntte und yierte

Clus» der 6yfnn««jen de« österreichischen Kaiserslaale«. Nacli

dpr Grammalik des Prof. Curliiu bearbeilet Ton Dr. Karl
Schenkt, L<>hrer am k. k. Kleiniieifner Gymnaniuui Pni|^.

PraiTt 1652. 8. Verlag: d^r J. G. Calve*8chen Btichkandhing.

F. Tempeky. VII a. 186 S ^ 114 kr. €J«.

Der Verlag der Cnlvo'chen r.urhhaiullung iii l*rag licferfe fast gleich*

«eilig Kwei Werke. der«M) Ersch- ineii für die Forderung des uriechisdien

Klenienlarunterrichlcs a» unseren (jymiiasii ii el t u >o hedeuteiid alü ti lu u-

lioh ist, die treffliche griechische SchulgrannD iiik von Hrn. Prof. Curliiis,

und das vorliegende
,
genau nach jener bearbeit&le Utit»uugshucb. Dieses

< lithalt von S. 1 - 65 griecliisrhe und gleich viele deutsche UebungssStfe

für die 1 oriiRiilc'lae ; ferner .ili griechische Leseslücke S. 65 — 68 zwölf

a<)Opische Fabeln; S. 68— 76 sieben uud vierzig Anekdoten von berühm-

ton Maonern, als Alexaoder, Kpamiuoudas, Phokion» Agesiiaos, Sokratee^

PlaUmi 8. 76—85 sechs grcftere Lesctlfieke ans Xeiiophon, Piaton, Theo*

phrastoe; endlich S. 86 — 10^ syntaktiBehe Debnngsbeispiele tum fiber-

selaea aus dem Oeulschen in's Grieohitehe, die Casus-, Modue- und Ten"

poslebre betreffend 1 daiu kommt S. 163— 183 ein knnes, aber genaues

griecbisch-deulsches Wortverseicbnis» und S. 133 — 187 ein kleineres

deotsch*griechisches tnr ErgSusnng für schwSchere aber fleiliiige Scböler.

Der sachkundige Hr. Vf. halt genau den Gang der Qrannnalik ein,

für die seine Arbeit als Hilbbuch lu dienen Itestimmt ist, und ver-

weist in den erklärenden Anmerkungen, die Jedem einzelnen Ahichnilte

i>eigegeben sind, in Hinsicht sowol der Formenlehre als der Syntax Stets

auf die Paragraphe derselben, indem er hiebei von dem richtigen Gesichts*

puncte ausgieng, d.ifs solche syntaktische Hinweiaongen selbst fQr AnfSnger

tincntb« hrlirh und sehr geeignet sind, den späteren systematischen Dnter«

rieht in der Syntaxis vorbereitend zu erleichtern. In der Wahl der grie-

chischen Beispielsätze ^lurde durchgehend» Bedacht genommen, dars sie

rifslich und dabei doch interessant seien, und man wird dem Hrn. Verf.

/.»igestehen müfsen, dnfs er diese lobliche Absicht auch fast ausnahmslos

durch einen angenehmen Wechsel von 5>itz< n bislorisclien, mythologischen,

ethnographischen und gnomologischen hihaltes erreicht hat. Was sich

gegen die Auswahl einzelner Sätze etwa einwenden liefse, ist ganz unbe-

deutender Art; 80 dürfte z. B. das Wilzworl des niou'^nt*? S. 39, Z. 4

V. u. lyq, xol anQ%^ivTii hqmxTi^iXi fiv^iu, uuU «elbst S. 33*
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6? I M. V. & a 1 c k • t e i a , Lehrbuch der Ofrographie.

Z. 12 V. u., (Iis ßa^ßagf^dv als ein gegen Sokrales gerichteter Vorwarf

Auf'ingcri) kaum verständlich zu machen sein. In deiB aiu Ael. T. h. II,

43 enllehnlon Salze S. 19, 2. 1 v. o UtvUmm iffwcunt of <(«i««et

xcöv Elliivmv^ *AQiGxdSrii h Avaiudxov «mI •«m/«» o

6 Zco<pQoi>£6%ov wäre es wal hefser, mit Rueiisiehl auf die glaubwürdig

Aognbea des Piatareb Pelop. e. 3, die Worte Ilslonldas 6 Oi^fbifos m
alreiehen. Indessen selbst derlei Einwendungen sind nur ii wenigen ein*

lelnan Fallen gegen die vom Hrn. Vf. getroffene Auswahl sa machen.

Auf die lur ein Elementarbucb bsionders wichtige Correclheit des

Druekes ist unverkennbar grofse Sorglkit verwendet, und wenn man be-

sonders die Schwierigkeit bedcnkti von unseren darin nicht geQbten Selsen

einen eorrecten griechisohen Druck au eneichen, so ist in dieser Binsicht

anerkennenswerlhes geleistet. Auflier den am Eude des Baches angeteig-

ten Dmckrehl^m bemerkt Ref. noch folgende i S. 39. 2 v. n« 9^jec«fi

Jen für ^^ovijcHig ht$ i S. 43 , 10 v. o. IW fSr ; S. 49 , 4 v. n.

6et(föXoYiiüct9t9g fOr octoloytjtvtvttSf welcher Fehler sich auch im grie-

chischen Wortverzeichnisse widerholl; S. 86 , 17 v. o. 9vpt6g für ^vf-

toti 9, 83, 18 V. u. cv^i^ovttt fSr Cfffk^i^ovcoPf was auf 6^*Uuf m
besiehen ist.

Drack und Papier sind gut und augenschonend; der Preis im Vec^

hällnissc zu dem Cnirange des Bucties höchst billig. Mochte sich diefs SOrg«

fiiltig gearbeitete, xwerkiDäM^t Flemenlarbuch baldiao Vertu rit im g nn un-

seren Gymnasien Vfrschalfen ; obgleich am geeignetesten für diejenigen

Gymnasien, an welchen die Curlius'scho Gramut.itik im Gebrauche itl|

läl'st es sich doch mit gutem li^rfoigc auch an solchen Gymnasien aiiwen*

den . W( '('ho eine andere Grammatik im gebrauche haben , falls nur der

Lehrer steh mit dem Gange und der Einrichtung der Gurtlus'scben Gram-

matik bekannt macht

Wien. &. E n k.

Lehrbuch der Geographie fdr höhere Lehre nstalten,
von Dr. JMorilz v. Kelcketein. Berlin, 1850, bei G.

Heymann. 8. XVI und 870 S 2 fl. 6 kr. CM.

Der Hr. Vf.. preufsischcr Oflicier und Leiter einer Privat Mililar-Er-

zlehung^anslalt, hat zunächst seine Schüler im auge gehabt, dann Militär-

scliulen überhaupt, endlidi nlle denkenden Freunde der Erdkunde, aii er

es tniternahm, die ji- or^rapliisehen Lehrbücher noch um eines zu venneh-

^ reu. Er wollte daliei vermeiden die beinahe überall sich zeigende Zersplit-

terung dos StofTfs , \v\h] durch slrcngo Schei lung der raalhematischcDt

physik.ili«.rlifM iiinl puliUschen Geo^rrapliie , bnlil durcli ncscliräiikiing auf

eine »liescr Hiclitmi;:;r-ii. I'ik! wnhilirh. aus dfii sysliunalisoh gconliK'ten

F.irizelheiten unserer gcwolnilirlii-ii tieographieen kann gerade das nicht

eutfitebeUf was man bei dem erdkundlichen Unterrichte erreichen will uud
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M. V. Kaickaleiu» Uhrkoch der Geographie.

«oll 61» Bild der iurseren EraeheinuDg^n aaf dem Erdkorper. Um ein

Kild m erxeugen, mub die Beschreibung im Zusammenhange Land

und Leute achildem; nur auf soleber Grundlage kann ein Aurbtu stntt

anilen» an den siok HinWeisungen auf gdlUirbe Wellordnung knüpfen iaf-

seu» die aonai halb oder gar nicht verslaudcn werden.

Der Hr. VL will auch den Militär mit geogr.iphischem Wifsen aus-

gerüstet sehen, das mehr ist als Terrainlehre und Statistik. Seine Geogra-

phie ist daher eine wirkliche Erdbeschreibung, in welcher, obwol

nicht ohne (unvermeidliche) Gliederung, alle Eigonsch-iflen de«? Rodfn«»,

Erhebung, Cultur, klimatisrhe BeschnfTenbcil u. s. w. conccnliut zur

S()rache kommen, dagegen das rein poiilische Wesen (bpsonders der im-

inerische TIhmI) auf Kthnograpliio beschränkt Ideibl. Man suche daher in

diospm Buche ja nicht (Irenzen, Eintheilung, Orte mit ihren MerkA\ürdig-

kcilon, wie wir sie mit wenigen Aiisunhnien 3!u finden gewolml sind; aber

man hole sich durch die Lesung dcs^t lliii) die V or« t e U u n s e n, die von

guten Karten (z. B. durch den Zicgler'sohen Alias) unlrrstüizt
,

richtige

Rej?rilTe von den Verhüllnisscn der verschiedenen Erdräumc erzeugen wer-

den, die nur der Details bedürfen, um zum klaren vollkommenen Bilde

zu werden. Der ilr. Vf. hat für höhere Lehranstalten geschrieben, er setil

daher die Vorechul«, die Kenntnis der allgemeinsten Omrilto voraus, daher

geht er naeh einer sehr kunten Einleitung (20 S.) Ober Oestalt, RanmTcr-

hällnis, BodenpiHsUk, das organisctie Leben kaum berührend, tur Geogra-

phie über. Schüler des weUltekannten C. Ritter veriaqgnet er keineswegs

in der Anordnung seiner Arbeit den Ideengang seines groben Meisters,

und A. Humlioldt's Meislersehaft Im Stile ist nicht ohne Erfolg von ihm

angestrebt worden. 52 Seiten sind der Beschreibung von Afrika gewidmet,

55 S. jener von Asien, 197 8. der Beschreibung von Europa 33 S. jener

von Amerika und 14 S. der von Australien« Jedem Absehnitte geht eine

allgemeine Ansicht voraus über R<iumverhältnis , continentale und insulare

Gliederung und Ethnographie , dann folgt die specielle Betrachtung der

Naturrormen des WeltlbeiU'S, geordnet nach Hochländern, Stufenländem,

Tieflandern in einer den Jeweiligen Verliällnissru entsprechenden Ordnung.

In der Terminolo^rie der Naturformen muis der Leser etwAs 7.u bau^^e sein,

übrigens wird dem weniger eingeweihten miltels guter karten die Ver-

ständigung ni)t tlrin Ilm. Vf. bequem angebahnt.

Gern wurile ich als Probe irgend eine Schilderung hier m lMieileii

aber jedes Capitel, in welchem der Charakter des Huehcs vor? ugsw eisö

»ich ausspricht, ist zu lang für diese Anzeige, welche nur bezwecken »olI>

die Lehrer der Geogr.iphie auf ein Werk aufmerksam zu machen, das

in gedrängter Ktirzo und doch mit lebendigem Vortrage den Gegenslaiid

von jener eile erf.ifst, von der er ergritTen und zur Anschauung gebracht

werden mufjt, soll (ieograplue Wifsen für sich werden und nicht blofser

Hflfsgcgciislaod bleiben. Wenn auch bis jetzt Geographie nur au enngea

t;niversitAien (Wien, Lemberg. Krakau) in dem (leiste gelehrt wird , dafis

lUlckstetn's Werk ein Bueh ftir den Schüler werdsn kann, so eoUen doch
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M Holle* SehulwtiMikarte des österr* Kaitantaitoi.

die Lehrer dieses Gegen^^tandes sich mU dem Geiste der Wirsenschaft Ter-

traut zu üiaclieu suctuti, um ihre Vorträge für den kleinen Zeitraum, die

kargen Momt-nle, wo Geographie m den Äliltcisrhulen auftritt, desto frucbt-

hnagender zu machen, und um im stände zu sein, Skelette vou Lehr*

huchern durch zweckroäfäige Hinzugäbe Lrauchharcn Stoffes, von bloEsea

Meinoriertafeln zu lehrätoflliäUigen Producien umzuwandeln. Nur einBit

die Schuppen von dea Augen, und das befscre erkannt, dann werden Wi-

der die vieldehnbarvQ (temeiDplatie aligemeinar Vorschriften, noeb dir

Mangel an geeignelflo Bafidbuchern I5r die Sehale den richtigen Weg wr

fehlen laften. Sind die oeaeo Lehrer der Geographie einel heraogebildet,

80 ergibt sich die tureiehende Bildung der Schüler al« oothweod ige Folge.

In Wien werden Prof. $iniony*s Vorleiungeo von vielen Candtdateo d«

Mramtea (freiwillig) besucht ; eetoe nächsten Vorleaongen über phj-

ailuüiache Geographie werden durch vermehrten Lehrapparat und die lai'

geilebntesto Veranschaulichnog sehr lehrreich werden, und Bm. Dr.Eaki*

itm's Bach kann den Hörem dabei sehr nStslicbe Dieosle Ihon. AlldB

wie viele Candidaten können Simony's Vorlesungen boren f Und wie vidi

die könnten, hören sie nicht? Man hat physikalische, historisehs^ pbils-

logiscfao Seminare, warnm ist in keinem derselben die Geographie, ab

solche, würdig vertreten! Ich will von einem eigenen geogr^ihisch«

Heminare nicht sprechen, obwol die Wilsenschaft so umfangreicb ist, dih

man um die Ausfüllung einer jährigen Periode gar nicht verlegen seil

dürfte; aber die Wi4*htigkt-it des Gegenstandes, der grobe Einflub dieM

Wifsens in allen Schichten der Geselh*chaft ist so grob, dafs man wsS'

sehen murs, es möchte etwas ausreichendes für denselben geschehen.

Wien. Anton Stoinbanser.

Schul waiul karte des österreichischen Kai ÄerslaaU.s

von L. Holle. Wolfefiltüllel. Hollf. — (! I)!ätler, coloriert

1 Thlr. = 2 fl 24 kr. CAl.
,
aufgezogen lu Mappe 2% THr,

» 4 fl. 48 kr. CM.

Die vorliegende Wandkarte gehört in die Reihe deijeoigen Speeial*

WandkarlM, welche die thätige Verlagshandlang den schon ersehiflOinM

Elementar WandkaHen (siehe 8. 323) folgen läfst Noch speciellere sollea

sich anreihen; schon ist auf dem Omschlage eine Wandkarte von Böh-

men angekündigt. Ich schweige von der Beschämung, die ßr unsere

vaterländischen hrifte darin liegt, dafs das Ausland unternehmeodfr ao^i

rühriger ist, und trotz der vielfachen Unvollkommenheit seiner Eneu^nii^

seine Rechnung Hndct. Das Bedurfuis ist nun einmal da, und wer sehne Ii

und überdiefs wo I feil es befriedigt, der sieht auch den sicheren VorlbfU

daraus. Hier herrscht xum theil Apathie, zum theil Furcht vor

mirslingen, wenn nicht im voraus alle Garaniieen geboten werden,

theilweise auch ungerechtfertigtes Mistrauen in den Bestand der Cnter-

rieblsorganisatioo. Darum sind troU des sehretondeo Bedsri««
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Utile, Schulwauiikarle des öiterr. üaiäcrsUatet« 901

PrifutvflgiB nofih kßiM Win<Uc«rt«D» m itl ooflh kiin Mutotlit««! tede
gekommen, iin4 wir, 4U wir in tudluiiteiiwMfln allet liier baheii, wae

xiir Zusleiulisbniigmig des boslao ndlbig iit, iJuifeD vo» fans DentaelilaiMl

und iMlden seiotn beslen Markti Hatto niohl die Stoatsvorwadtiuig, dcfeo

Wirkta nichstooi bespredun werden aoll , luind •ogal'gt , wir köiiatoii

uicht auf e i n e neuen Mülwiodkirto Uaweiiei^ die nieiU tufiMr Oeetof-

reieb enlstandea Ut.

Die üolie'scheQ Wendkartea der Wetttbeile haben, ihrer Wolfeilheil

w^n, ziemlichen Eingang in unseren Schulen gefunden. Es sind, wie

acbon erwähnt wurde, mittelmärsige gewöhnliche Schulkarten alten Schla-

ges in grofses lM;tfs übersetit, Ihr Terrain ist unvollständig und grofsen«

tht-'ilä charakterlos und gibt ein vinvollkomniones physisches Bild. Die

polili&chti Condf^uralion liorrschl vor, idü^'Ik list hervorgehoben diirrh fjrelle

Colorierung. Eine nicht fehterloite, aber ziemitcii genügende, mit gut ieser->

lieber Vollschrifl ausgeführte Topographie macht sie denjenigen Lehrern

wünscheuswerlbcr, die sich neuere Methoden beim geogripinschen Unter-

richte nicht aneignen wollen. Dieses allgemeine IrthoU giil auch für

die vorliegende Wandkarte des öslerreicbischen Staates, bei der der Ver-

leger auf einen Absatz nach Lu^aru besondere Uück.siclil genommen bat,

insofern in Ungarn die Beisetzung der ungarischen Ortsnsmen durchge-

fShrl ertcheioL Im Terrain leigt aicb bei dieser Wepdkarie gegen die

frübereo «in unbedealiiider Forlschritt, ieBoCBni vebr Spuren von HöImii-

verblltais vorhMdfl» eind, und die Zeichuuog^ so weit lie Kelteogebirge

deuteln^ in einer entspreehendoren Manier tiugefOhrt ist, als bisher. Wo
i»doch Hoflbflaeben, Hügelland cheraktorisiert werden seilen, da Yemisst

man ToUstindig die Fähigkeit des Zeichners, de erbUckl man nur unver-

ständliches Einerlei oder Willkur. Ich nehme, um ein Beispiel von Ter-

«chiedsoeo Terrain tu haben, NiederSsterreieh, wo KcCIeogebirge, Bocb»

fliehen und BügeUand beisammen Torkommea. Von einer Sebeidüag der

Kalkalpengruppeo ist keine Rede. Sehneealpe, RaiAlpe erscheinen wie

untergeordnete Sättel Bwisohen Wienerwild und Semmering. Die Gruppe

des Dütrensteine ist vermengt« befser zu sagen
,

tüoht yorhAaden* Die

Stufe der Voralpen ist kaum angedeutet, die Ausläufer verwandeln sich in

Platten. Die kleine Hochfläche im Südwest, eine Vorstufe der Alpen, ist

Gebirgskamm geworden, und wo dif'ser sein sollte, isl Lfere. Der Wie-

nerwald fällt bei Tulln (!), anstatt l ^i kiosterneuburg zur Donau ab. Die

Hochtlücbe im Norihresf ufiterschci<lel sich durcli nirlils vou ihrer ^^^ch-

barschafl. D t in* i k w iirili^e Ostrand scheint dein ichner unbekannt ge-

blieben zu sein , und isl ein Beweis , dafs dieser keine Studien an pulen

Karten gemacht, sondern die nächst beste zum Anhaltspuncte genommen

bat. Das Hügelland unterscheidet sich blofs durch weniger Detail.

Nun einiges über das 1 lufsnelK. Die Isper, das erste IScbenflü fachen

der Donau, ist falsch gezeichnet, Klufs und Grenze sind verwechselt. Ein

kleiner Kehlt^r im u a u z e n , aber doch ein Beweis von flüchtiger Arbeit.

Der Pulkabauh vurliert sich in einen See , statt in die Thaya su mSudeo.
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9ü2 Oruber, die UaumforineD- und hauuigrulseuiebre.

Der Robbaoh durehflielak eineo Sm, der einem Ifisventindiiive ttioe Ent-

stehung ?erdank|. Die ErUf fehll, obwol sie wichtiger ist, tis die kiel-

nere Bielach. Der Name der fehlenden Triesling ist der Piesting la-

fresehrieben I Die Omrilse des Neusiedlerseet sind venerrt

So steht es mit dem halben Geviertfurs. der Niederösterreich enfhSllt

Bin Blick auf Böhmen, Mähren, Gniizien, auf die Raratlander reicht hin, am
weiteren Grund zu gereehtem Tadel sieh er in bieten. Kurz das phy-

sische Bild ist durch ungenugeude Terrainzeichnung, durch Blängel in dem
mit übertriebener Stärke aufgetragenen WassemelES ein mirslungenes Stock

Arbeit, und schon dnrura unvollkommen, weil es kaum die Grenzen über-

schreitet. Dieser Theil der Karte kann sonach nie gut genannt werden.

Es bleibt jedoch der llolle'schen Wandkarte das Verdienst, eine er^

fragliche politische Uebersichtskarte zu sein, obwol sie den Forderun

gfii, (lic ninn hillig an ein dirnif l>eschränk»es Werk m.ichpn kann, nicht

allseitig cutsprichl. Die L a ii d e s grenzen gehurcii zum besten Theile der

Arbeit, weil sie, der Farbe wegcp, nicht notliig hatten, durch üherkräf-

tige Zeichnuiit; die Gest.ilt eiiuiiliiifseu. Desto oherflTchlirher sind dio

tirenz.eu dritten Hanges. Falsch sind nur die Ablheüiiiigea Siehenl^ürgeus

Ii 'grenzt. Die Auswahl der Ui te erprobt sich hefser, als ibrc Situation,

Wie sehr gibt die Lage Prags einem Misiverslandnis Raum? Wie kann

i'urgstall in Mederösierreicb dort liegen, vsolim der Zeichner es verstlil

bat? Ueberbaupt lither weniger Orte und befseres Terr;iin!

An Strafsen ist viel übti fliilsi^es geleistet, und bei den Eisenbahnen hudeu

sich manche Unrichtigkeiten in der 'ir^ce, z. H. zwischen Neustadt und

Oedenburg. Eine nähere Untersuchung wird mehr Gebrechen tn Tage

foidern, indessen geboren gar manche ders( ll)en unter die läfslicJieu bän-

den, ujobt unter diejenigen, die eine Karle \erwerflich machen.

Hollc's Wandkarte kann nur dem üediirfnisse, das bisher ungetleckl

geblieben, nicht dem inwohnenden Wcrthe es verdanken, wenn sie un-

gtiaehlet ihrer nicht geringen Cnvollkommenheiten in mehrfarheu Gebrauch

knmmt. In dem Kreise , in welchem Holle sich bewegt , wird er von

K o 0 B t weit üherfliigel t, aber als Monarchiekarte steht llolle's Arbeit

allein, indem man den einzigen Riralen, Kummer mit seinen firseng-

nissen, als unter aller Kritik stehend, uubeachtet lafsen kann.

Wien. Anton Steinhaasnr.

Die Raum formen- und Raum^röfsenlehre in Verbin-

dun<^ mit dem Zeichnun2:siint('rrichle. Zum Gebrauche für

Lehrer an niederen und minieren Bürgerschulen. Von Karl

Gruber. Zweite vennchrfe Auflage. Miiiinheiiu, Ba-säcrmann,

1850. 187 S. uiit 162 tigureu. — 21 iNßi. = 10 16 kr. Cil.

Die Hindernisse^ welche sich einem erfolgreichen Dnlerriehte in der

Geometrie eulgegenslellen, beruhen zum nicht geringen Theile in der Gn-

goiibtbeitderSeliuler, von Cirkel und Lineal den sweckdieidichon Oebrauch
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IQ maehes. Zur Bes«lttgmig dieMr nindemiMe itt oon kein MHldl ge-

eigneter , als die sorgfatli|(e Austfübrang von Zeichnungen gleich auf der

ODlersten Stufe dea geometrischen CnlerriehleA. Schon fruhxeitig werde

der Schüler daran gewöhnt, einfiirhe Aufgaben zu construieren, sich echneü

in einer richtig autgefuhrlen Zeichnung zu orientieren und die unmittel-

bar zu Tage liegenden Eigenschaften der Piguren ohne vieles Bedenken

aufzufinden. Per Erfolg wird zeigen, dafs eine solche mdhodische Drbung

im seiohnen die Denk kraft des Schülers allmählieh slarkl, und über eine

Menge von Schwierij^keilen bei dem wifsiiiscliafflifboii Tnft rri( litc hin-

weghilft, abgesehen davon, dafs dadurrh die Hand ih.^ Schülers geübt;

das Auge geschärft, und der Gescbaiack für Schönheit der Formen ge-

bildet wird.

Dem »omil aiigedeuleten Zwecke des g^omclrisclirn E!enu»ntarunter-

riehfe«? pnNprirht das obige Wt'rkohen rechl gnl. Ks bcslebl aus drei

Thailen, dvr Uauuiformeiib'hre , der RnumLM Imulehre und dem Zeichnen

der Körper nach Grtind und Aufrifs, nebsl i uu m Anhange, enthaltend die

einfaehsteii Aufgaben der praktischen Geometrie. Die Darslollimg ist kinr

und dnitlich, die Zeiehnungen sind melhodiscli geordnet, und die ziem»

Jicb zahh'cichen lelxingsaurgabi-n gnl giwälilt.

her Hr. Verf. gibt in tlcir mrislen P.ir'i'jraphen 2uer»l eine Erklä-

rung der S?trhe, ntjd dann unter der ,\nlsrhritl „ l.ehrverfahreu* eine An-

leitung, wie bei lülfn ilung des Cnterrirhtes zu Werke gi'gini;en werden

soll. Diese A: dentunircn iles I.ehrverfahrens konneti , \\ je der Hr. Verf.

bemerkt, vicilcichl niaiu hinil, namenllieli l>ei der Sache \\ eiliger kundigen

Lehrern, selbst zur Auflielluiig der vorausf^eschieklen Ijklärnng dienen;

und er wollte mittels derselben in gewisser Weise auf den Lehrer wir-

ken, wie (litser wider auf deu Schüler wirken soll.

Der llr. Vfrf bestimmt sein Werkeln ii fiir Lehrer unil zwar zu-

nächst für die Lehrer der VoIks>cluilen ; doch darf dasselbe auch Lehrern

der geometrischen Ans( liauuiiL'sl« hi e an l ntcrfrymnnsien zur Durchsicht

und Beiiiilzuug enjpfuhlcu wenlen; sif wridcn es mil Interesse lesen,

manche treffende Andeulung für die 'Miiliiule, manche passende Tebung

daraus entlehnen können. Eine piükiuie Vergleichung und Benutzung

aller irgend brauclib uen methodischen Schriften über diesen Gegenstand

ist ja für Jeden Lehrer dieses Gegenstandes um so mehr Bedürfnis, da bei

der geometrischen Anschauungslehre zwar die Wichligkeil dieses Ünler-

richles aufser Zweifel ist und die Noihweudigkeit, dafs er die erste, vor«

bereitende Stufe des geometrischen Unterrichtes bilde, aber Inhalt, €mfang

und Methode des Interrichles noch keineswegs zu einer hinlänglich festen

Cestaltunz gelangt sind; in solchem Falle ist es sehr wichtig, mit dem^

jenigen We;;c, zu welchen man sich durch eigenes Nachdenken liber den

Oegenstand bestimmt findet, die von anderen Schulminnem bereits ge-

uiacbteu , viollaidit tum tboil «rprobtea Versuoho sa vergleichen«

WitiL Aagoft Geroorth.
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I. Geometrische Analysis. Eine syslpnialische Anleilan^r

zur Auflösuno: von Aufgab» n aus der ebenen Geometrie auf

rein pcoinptriseheni Wege, für die liüheren Classen derGym-

naftitn und Hcnlschulen, von Dr. Ch H. Nagel, Rector der

Realanslail in l'lni. Mil Holz^cluiillen. Ulm, Wühler, 1851.

280 S. — I fl. 48 kr. CM.

a. Aufgaben aus der Geometrie und Trigonometrie,

nebst der bei 4er AuriÖsunir der geomelrieckei

Aufgaben %n befolgenden Methode und den Auf-

Idingen, von M. Rill, Profeeeor an der Nomwl- nnd Ober-

inspeclor an der Primilrechaie in Paria. Nach der drillen Auf-

lage in's Deutsche übertragen von H. K. K i Ts Ii n g. Uit

Ilolzsehnitten. Stuttgart ,
Rieger, 1801. 804 & — 1 fl.

48 kr. CH.

Die geometritche Analysie (nicht ta vertvechwin mil der

analytiseheD Geometrie) iet bekanntlich «ioe Methode, geomelri-

aehe Aufg iben nach heorislisebem Gedankengange an behandeln. Daa We-

aea deraelben besteht darin, das gesuchte mit dem gegebenen gteichteitiK

in Betrachtung zu sieben, indem man jenes vorlfiuflg als gefunden an*

nimmt, und in einer Zeichnung, welche an die Stelle der gesuchten ge-

nauen Construction tritt, ersichtlich macht. Hierauf hat man dureh pas-

sende HilCwooslructionen , deren Aufsuchung in der Regel den schwierig'

ateo Theil der Arbeit bildet, den Zusammenhang awisctien den gegebeaca

nad geauchten GrÖfsen an*s licht au bringen. Ist dieser xum klarea Be-

wnlatsein abbracht, ao hat es keine Schwierigkeit, den Gedankengang um-

gekehrt au verfolgeo, und die Auflösung der Aufgabe nach der synthsU-

sehen Methode au geben.

Die geometrische Analysis stand schon bei den alten Gritclien in

hoher Achtung, und wurde mit Eifer und Liebe gepflegt. TreSend äufsert

sich über das Wesen derselben Pappus in seinen schüttabaren malhenuH

tischen Untersuchungen. Die Klarheit, mit welcher or diesen Gejjcnstand

behandelt, und die Präcision, mit der er die Begriffe enl\\ickelt, lii-^i^n

erwarten, dar.s es manchem Leser Interesse gewähren dürrie, die hierher

gehörige steile genauer kennen zu lernen. Pappus äurscrt sich übet

die geometrische Analysis folgendeimafscn*): Locus, qutroratnr avßlro-

/tfvog, hoc est resofutus , o Hennodore filiy ut summatim dicam ,
9^0-

prin rjiifii'ffain est üiaff^n'a post coiumuninm elementorum consütnU^

tum US panUa, qul in geomeiricts sibi rompnrare rofunt riiitfüc ß-

cultatem inrenfendi probiemaUt, qnae ij's/s propinnintur (iique huius

tautammoäo uliUtulii gratia iutaUa e$t, ücripserwU auUm Aac

*) Man sehe Feder ici Commandini VröiwtUs mathematiei te

Merrimf emtetitiinkt eommwtMm da« IfIrM m$0 wu^kmufff-
tum foileeiimum Fappl Alexandrini e yraec9 Ül kntiM»

a se ffrcifff/ffssime couterso»» Fitauti^ apmi JHerni^MMB CUh

coräiWHt IQiii, Ulalt i67.
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re tum Enelfdes, qni elementn trmiit ^ tum Ap oU on i ii s P er-

g a e u s ,
tum A i i s i ae s e n i a r. Qitne qnUlem per r e no luti o-

nem et c o mpos it i one m procedit. Resala/io ig Hur est r^ia a
Quaesito ttttnquam conce^so per ea, guae deinceps conaeijüinifin- , ad
atigiiod ctmcessum in composUione. In resolutione enim id

,
i^uod

guaeritur, tamgimm faeUtm j^tmentet^ quid ex hoc contingat conside-

rmmmt €$ mrMmm iOkm miUeiäens» quoutque Ua progrediente» inci-

4atmm In otiqmd km eofmOim, wei gtwf »U e mmero prtucipiorujn.

a Imhi9m$4t pntettmm reM^tuHunem appellumutf v^HM^m em^
tmi» fiteum •oiktiomm, Jm cümpQtiti»mt mtiem p*r fomeral^

mm pmmtt9 tumgmmt ton fiuiwm le/, qttod pß&irmmm im rMoimfimi»

ammß§imm; mtgue k$e ordimmUt aenmdmm naiuram m iuUHitäeMip

§mae Uße eomequmüa enmt, tt mmim iU$nm fitcin tm^BiiUme sd
qßaetUt fbmm pentaniamMx cf kU meäm vocat» eomp^^iii^»
9tqfiex maem Mf rswoimtf^ni» §tmu$^ tdttnm fuidtm, quöd
rUnim ptrqßthit^ et e0utempiaH9um ottßeiMtr^ mUmm mt^w
«tv iMejUQpnlirr tt^ puääieere propömimm, itfrcttirfiie prekiem^
ii€mm, H cßn$$mptati90 ^ttur aener», qu0ä tmaePUur m fmm
e9Mem et mt verum pemmes per em, fmae deüteepe eameqßomtw
ttumqmtm eera, et fuae ex peeüione ttmt, praeeätmus md aiiqmsä em^
Meemm, fuod fuiäim, et verum eit, verum ertt et guueeUumet äem»m
etr4at0, fuue reeetuitout ex eentrurtm pmte reepondeL 8t vero fiUea

evtäeuti oeeurmmie^ feteum ertt et quaeettum* M pro^temutte^
ttutem fernere 0mä pr^peeitum eet ut cüpnttum poueuiee per

ftMff deimeep» eomeegumutur ,
tamquem Vera preeedtmae mt uitfumt

mmeeeeum, gmod quidem , ai fieri campmereque poeeH (queä dmtum
uacant nuttkematici) , etiam tUud, quod propaettum eet, (Urtpetertt^

et rursui dememetratte ree&tuttemt eu eeutrurim parte reepondens. At

M evidenti, quod ftert non poseit, occwrramue, et problema ttiäem> fieri

wem peterii. Determinatio auletn est, qune declarat, quando et

fua ratione et quot modi» problema fieri poseit, Muee ipitur de re^

pviutioue et compotitione dicta sint.

Für die Aiiweiutu»^ der geomvtrisühen AnalysLs Aiif die Lösuiig

von Aufgiiben lafsen sich nicht R<'gf in gelx'ii , deren Beachtung stets tMm

Ziele fuhren mürbste , da einerseits die Probleme selbst von der verschie-

densten Natur und BeschnnVnheit , ^tnd andererseits der Wepe rwm Ziele

giir mancherlei sind Sciiarfsitiu und Hebung, verbunden mit einer i>«-

stimniten Menge veriafslicher theoretischer Kfnnliiis^e, sind hier wirks hiut,

a!«? Kegeln, hann aber gleich \o\\ allgeniniiLii Hc;^tlii über t!u l.osung

geometrischer AuTL^ilten nicht dif Krdt s(in, so Inlstd sich doch leitende

Gesichfspuncte angeben, deren j'tlin tuni: l ei gehörifjt r llebui.g nur sel-

ten irre führet} wird. Tolgende Bemei kutigeu eines grofseo mil dem Ver-

fahren der allen Geometer sehr vertrauten Mannes werden hierbei von

ei)t.>chiedenem ^ut^en «ein. vSie umfalüen in wenigen Worten das wich-

tj^ta, was iich hierüber sagen l&fsi. ^«wtou äufberl sich S. 97 seiner
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MrUhmnem mOPerMiU *) in der Abbandlung, wie geonetrieche AaljpbMi

la lieen seien, auf folgende Weise : Ll€9i in ttUumodi eoiiMu äUßrUe

Sit, aU^uid ptaucribtre^ ei euhucwigtie higenium sM dsM tMäe

iiperandt nomut s €9mib&r tarnen, dteeenitbnt vimn praeelemere. Naoh-

den er hierauf einige Grundlehren angegeben hat, in deren Besitxe deije-

nige, der geometrische Aufgaben aufzulösen vefsucbt, sich befinden mofii,

gibt er S. 104 über die HilfMonstruclionen , durch welche, wie boeiU

frOher bemerkt wurde, der Zusammenhdng zwifchen dem gegebenen und

dem gesuchten ermittelt werden soll, folgende treffliche Bemerkungen:

8eä tu kuHtemodi iheoremata ad gnltmda problemata aecommodari

poteint, Schemata ptemm^ue turU uUra construenda, idque saepissime

froducendo aliquot ex ifne/s, donec tecent alias, aut sint assfgtmtae

tOHgttudinit s tel ab insigniore quolfbet pmicto dua tido fint'os alüM

ptarallelas nut perpendintltires , rel insiyniorn jmnrfa ronjungendo, fif

et üllter nnnnunqnnm ^onstruendo , proi'f eriainti Status profilrwuiis

et thvnyemntn
,

qttue ad eiut ttituliotiem adhih ntur. Onn/iafhntidurn

si diiae nun roncrirretite^ lineae datos angulos i'/nn icrlin iiuadam

effteiant ,
produamus forte , ut conaunntes coustiluaiil triongn/um,

cuius (inguli et proinde lalenun rationes dtintur. Vel st quilibet an-

ffUlus detHr, aut sit alicui twiiiin/is , in triangulum sai pe camp/emut

Speele dütum . aut alicui siuiitc, iütjue Tel prnthicendo atiquas ex

lineis in schemate, vel sabteusaifi aiiier duaudo. Sl triangulum sit

obliquanguium, in duo rectungula aaepe resolvimus , dcmiltt/nlo per-

peudlcultm. Sl de flgurts multlluteris agatur , resoMmits tu Irian-

gula , dueendo itma% diagonales. El sie in eaeteris, ad ättnc metam
temper coHmand», Mi eeäema in trtangula pel data, tet eimiUa, Ml
reeumffuia reeoietUtsr»

Man sieht hieraus, dafa die geometrische AnnTysie nur einen gerin-

gen Yorrath TOn Hilhmitieln besitzt; desto sinnreicher mnfs sie daher in

dem Oebrauehe denelben sein. Aber gerade deslialb, weil fast jede ein-

lelne Aufgabe ihre eigene Oebeilegung erfordert, und weil die Anwendung

dieser llelhode nie in einen todten Meehanismua ansarlen kann, ia eie

lur Iräfligung des math'emalischen Denkens sehr tauglich, und eincheiul

orzuglteh fir den AnfSoger, der bereits einige malhemalisehe Einsicht

durch Selbsithltigkeit sich erworben hat, als wahre Geistesgymnastik.

Diese ( nislände bewogen Hm. Nagel, mit dem oben zuerst an>

geführten Buche «dem vorgeruckiercn i>ehuler eine Schrift in die Bande

Bu geben, welche ihm die H.iii|ilgesich(spunete l&lar darlegea soll, von

denen er bei dem ^elb^tauflindin der Lösung geometrischer Aufgal»«

au^zugr hen hat. D.il>ei», bemerkt der Hr. Verf. weiter, «lag es in seiner

Abs ich!, nuch inatichcm angehenden Lehrer zu zeigen, dar« das Auffinden

von Auflösungen nicht, wie manche meinen, «ine Uufe« iiacbe des Zufalles

•) IVcwton: Krifhnietirn universalis, xlre de enniposilione et re9&'
Haione anW/tetlca Uber QaUabrigine, li/ßis acaäemicie, i7^9.
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Otlcr einer eigealhüinliclien nicht jedem gegebenen Geschicklic likt tt sei,

soiidern üaf^ auch diesen (Jebungeo bettliiuiule allgeoieiuc Hegelti (V) zu

Grudde liegeu.*

Hrn. NapcTs Srhnft /.crfälll in vier Bücher, von denen das trsle

über die \;diiv und über diu Tlicile einer Aufgabe, das zweite über die

geomcirisi'hc Analysis , das dritte über die T^rtehiedeoea Wege, um zur

Autlo^ung geometrisoher Aufgab«!! xu gelangen, und diS YiertB fiter geo-

metrische Oerler li«iidolt NelMtdem isl draici -ßcbrift «nfter den $7 im

Texte gdttilaii Aufgaben and den im vteriea Boche behandelUn 54 geo-

netritehan Oorteni noeh ein Anhang TOn 138 unaufgeloaten Aufgaben

baigegcbeo.

In Eingang« des eralen Buches, «über die Naltir und 6ber die

Tbeile einer Aofgahe,* heveritl der Hr. Verf., dab alle 8Slie der Oeo*

mdnß in swei Hamplclassen Jtrrrallen, io LebraStse und Aufgaben.

Oer wesenlliehe Unterschied -swischen Lehrsfitsen und Aufgaben liegt nicht

in Stoffe, sondern in der Form, und es gibt hiufige Falle, in welchen

beide Daistellungsweieen gleiche Berechtigung heben. Der geomelrt*

sehe L eh real s ala der Auadruek einer allgemeioeo Wahrheit bedatf

eines Beweises* Die geo metriache Aufg« be ala das Verlange«

der Darstellung einer Figur, welche gegebenen Bedingungen entspricht,

bedarf uiniehst eines Satses, welcher dieses Verlangen ausspricht. Weser

ist die Aufgabe im eiferen Sinne und bildet den ersten Theil einer

voltsilaiidigen geometrischen Aufgabe. Den zweiten Theil bildet die Gen*

Struction, d h. die Nachweisung, wie die verlangte Figur dargestellt

wird; die Conslruction bedarf aber eines Beweises, welcher somit als

der dritte Theil cioer Aufgabe erscheint, während der vierte Theil, die

Determinaiioni angibt, io welchem Verhältnisse je eine der gegebe-

neu Bedingungen zu den übrigen stehen müfse, damit die Lösung möglich

sei. — Die Aufgaben zerfallen in bestimmte nnd unbestimmte.
U ic in der Algebra eine bestimmte Gleichung des »ten Grades n Auflö-

sungen zulafsl , so ist in dtr Geometrie eine beistimmte Anfpahe
di«"if'niiie , weieh«' eine lii-scliiankte durch die Constrnclion genau zu be-

stimmende An/,.«lil von Auflösungen lmIjI ; eine unbestiuimle Auf-

gabe ist aber jene, welche zu ilirer Losung unendlich viele nach Form

oder nach tiröfse oder nach Form und Gruise verschiedene Kiguren zu-

l.^fst. Und wie in der Algebra eine Anfg-ilie beslimml oder unbeslinmil

ist , je nachdem cnlwe-.ler eben so viele oder mehr unbekannte in ihr

vor^oiiimen , ah sich aus ihren Bedat^ungen von einander unabhängige

(t)eichungen enlwickelu lafsen, ebenso ist in der Geometrie für eine be-

st inrnte Aufgabe eine bestimmte Anzahl von Bedingungen erforderlich,

und ilie Aufgabe vvjrd unbestimmt, sobald die Anzahl jener Bedingungen

kleiner wird. Ivs erscheint daher von Wichtipkeil , sich eine Debersiclil

über ilie Anzahl der Bedingungen zu verschafTen , unter welchen die

flauptclassen der Aufgaben wirklich als bestimmt betracblel werden Uou-

<«>iUehrirt iOr die ätt«rr. Ojm». 18ft2. XI. U«ft. 61
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Den. Diti nieUten Aufgaben der «beoen Geometrie, iinil auf diese be-

ichränkt sich der Hf. Verf.» laben fidi auf die Bettimmung von Dreiecken,

Vierecken, VieleekMi «od Ereieen tnrueklSlireD. Weau nun beim Dmieeke

drei, beim Viereclie fSnU btim nEtkt 3ii—d, und beim Kreiit, wemi teiim

Bestimmiittg mn Hitlelpimote ausgeht, drei Ton einander niehl abtolei-

laoda, aoodem von «iaander noabbingige Bedinguugen gegebeo aiiid, ao

aind aolwedar almmUkdia Figman , ao walabeo aiah diaia BedingmgeB

baiieliiuigtweisa Audao, aoogmaol, oder sie sarAinaQ weoigateiia in ein«

andlicba Antabl von Gmppan eongnianter Pignrao, nod dia eniaprediandaa

Aufgaben aind also betlimmt Hai die Aufgabe mabr Bedioguagea. nla

nblbig aind, lo nennt man aia Ii barbeatinmt, und aoldie Angaben

aiad in der Regal unlöslw , indem es biuflg nar Saebe dea 2ufiHea wH,

wenn allen Bedingungen genige geleislet werden kann. — I>er Zweefc

der Conalruetion isl, aus de» gegebenen Slueken durrh Zeichnung

die gemrablen zu ßnden. Sir hängt innig mit der geometrischen Analyaia

lusammen. weshalb der Hr. Verf. nur einige praktische Bemerkungen über

die Ausfuhrung der Zeichnung gibt , das weitere sich für später vorbe-

haltend. — Die für die Aufg.iben erforderlichen Beweise utiterscheiden

sich nicht wescnllich vüIi jfiien icr I rhrsätie, und werden im allgemei-

nen aus OrüiiJen, die in <}tT iNalur der Sache liegen, direcle sein. — Die

Ar>g??he, iniierlialb wclclier (irtn/cn sich die Verhältnisse der Bnl iti jungen

belinden niüfiien, wenn die Conslruclioa möglieh sein soti, beil«t Deter-

mination.
Im zweiten Buche hniidell der Hr. Verf. über die geometri-

sche Analysi.s, die wir gliich anfänglich, namentlich dunh die aus

Papp US ' und .Newton's Werken entlehnten Stelleu , scharf gmug
bezeichnet lu balM-n glauben. Ein itaber<» Eingehen in diese Untersuchun-

gen, die der Hr. Verf. el>en aOb wie dai erate Buob, mit zahlreichen Er-

linlerungen an passend gewiblten Aufgaben yenehen bat, glaubt Bef.

aieh eeben deshalb erlalben an khawn . weil dea Um. Verfs. Antiebleo

über diceen Gegenatand von den anttn^ieb aufgeatellten im weeenllieben

gar nifibl aliweiolien. Nur aei nna bier di« Bemerkung erlaubt» daft der

Hr. Verf., gans im Bmklaiige mit Newien'at JJcet IM JMUiWtotN cm-

Mm mnicm iit, 0te.t 8.49 auadrüeklieb aagt. «dielli lei nun derlbeB

der Analyaia, für welehen keine bestimmte Begel mebr gegeben werden

kann.* Ba aber gerade dieser Tbeil der Analysia der wiebtigsle und

schwierigrte ist, ae seheint dea Hm. Verfs. in der Einleitaag ausgeeproebene

Behauptung: «dafs aueb diesen Oebungen bestimmte allgemeine Be>

geln tu Grunde liegen', eine ModiRcation zu erheiseben , aufser man
wurde sagen, für diesen Theil der Analysis sei die aligemeine Regel die,

dais es keine aligemeine Ke;;el gebe.

Das dritte Buch enthält die llauptwege zur Auflösung
geometrischer Aufgaben. Als solche bezeichnet der Hr. Verf.

1) die Auflösung durch Analogie, 2) dureh Reductiou, 3) durch
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Lahraitze, 4) duidiData, 5) dofjph geonetritehe Oer tar.

Die Analogie iai die Aeboliehkeil einer Aufgabe mit einer berrila ge

löaten Wenn nämlich bei swei Aufgaben aowoi die gegebenen all auch

die zu auchenden Gfofsen einander ähnlich aind, ao werden auch die

Wege, aie xn lösen, ahnlich aeiu. lat alio eine bereita gelöat, ao ist auch

fiir die Anilyeia der anderen daa einsu^chlagende Verfahren angedeutel.

* Die Analogie ist TOrsuglioh dann anwendbar, wenn entweder Tom beton-

deren auf das altgemeine uhergegangen wird, oder wenn iigend ein« Re*

dingung in ihr GegenIhetI übergeht, in Bezug auf den ersten dieser bei-

den Fälle wird es, wenn, wa« haiiiig eeschieht, die besondere Aufgabe

froher gelöst wurde» nicht schwer werden, diejenige Auflösung, welche

eine Verallgemeinerung zulärsl. auch wirklich zu verallgemt-inem. Der

zweite Fall ist die Analogie der Gegensätze, die dann eintritt, wenn die

sämmtlichen Ik'diiipnntren der Aufgabe bis auf eine nnvorntulert bleiben,

diese eine aber in ihr Gcgenlheil übergeht. Die Ikiichliguiig zur An-

wendung Ton Analogieüohlürsen gründet sich in diesem Falle auf deu

durch die gnnze Mathematik sich hinziehenden Gegensatz zwischen den
jiosHtveii und negativen. Unter der Auflösung durch Keduction ver-

hkta der Hr. Verf. vorzugsweise die Zitruckrührung einer Aufgabe auf

eine solche schon gelöste, die nicht zu Ucn Fundamenlaiaufgaben gehört,

sondern selbst als eine zusammengesetztere zu betrachten ist. Auflösung

durch Lehrsätze nennt der Hr. Vert eine solche Aullösung geomelri-

acher Aufgaben, weiche ein« «imittelbare Folge eioea geomelriaehen Lehr

aalzea isl. Genau betrachtet, wird jede Aufgabe durch Lehnatae gelost

i

nur iaI diese Lösung nicht immer die unmittelbare Folge eines Lehrsatzes.

Die Auflösung durch Data flllt mit der durch Lehrsfitze beinahe tuaam>

men, da Data Lehmilze in der besonderen Form aind, dafs auadrucklich

aosgeaprochen wird, es aeien mit deu bei einer Figur gegebenen Stücken

noch andere von ihnen abhingige Stocke gegeben. Die Auflösung durch

geometriaeheOerter ist wol die wichtigste Art von Auflösuogs-

metboden. Unter einem gi^metri^ehen Ort versteht man nimlich im all-

gemeinen eine Linie oder eine Fläche, die ulle Pnncte enthalt, welche

einer bestimmten Bedingung genüge leisten. Die geometrischen Oerler

(aU aolche erscheinen für die Elementar - Geometrie, insofeme sie sich

auf die Ebene beschränkt, die Gerade und die Kreislinie) dienen zunächst

zur l<osuiig unbestimmter Aufgaben; wenn aber bei einer Aufgabe für

einen Puncl zwei geometrische Oerter gefunden werden, auf denen er

liegen roufs ,
so kann er nur in ihrem Durchschnitte liegen. Da nun die

Itesiimmung li' r meisten Puiu le durch den Durchschnitt zweier Linien

gf.Hchiehl , so erscheinen die geometrischen Oerter nicht nur für die ttn-

besiimmteu, sonderu auch für die bestimmten Aufgaben wichtig.

Eben dieaer Gmstand bewog den Hrn. Verf., im vierten liucfae, dtr

Lehre von den geomotriteben Oertern» 54 geometriaehe Oerler
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zu behandela. Am Scblafli» des ganseo Buchet ist eiu Auhaus von l2d
unaufgelÖtleD Aufgiiben beigefügt.

Die xweite der oben aogef&brleo Schriften, welche durch einen Er>
lad des OranxösischeD Dnterrichtsmioisleriams den rerBchiedenen Lehran«

stalten Frankreichs rar EinfGhrang empfohlen wurde, besteht aus vier

Theilen. Der erste gibt eine A n leitung sur Auflösung geome-
Irischer Aufgaben, der swette eothllt geometrische Aufga^
ben, der dritte die Auflösung derselben und der Tlerle handelt

fiber die graphische Gonstruetion algebraischer Glei*
ebungen.

Der erste Thell, welcher 135 aufgelöste Aufgabm enthllt, lerlSlii

hl fSnf Abschnitte , von denen der erste über die Methode der Analytis»

der sweite öher die Cintheiluag der Aufgatien, der dritte über die Anwen-
dung des CalcGIs , der vierte über ebene und sphärische Trigonomctrid

und der fünfte über graphische Constructioneu insbesondere handelt. ^
Im ersten Abschnitte erläutert der Hr. Verf. zunächst in klaren Cmrifsen

das Wesen der analytischen Methode, und berührt die Vorzüge, welche

sie im Vergleiche mit der synthetischen Methode gi'wäbrt. Die Auflösung

einer Aufgabe nach der analytischen Methode besieht, wie der Hr. Ve» f.

an mehreren Aufgaben nachweist, aus fünf Tlieilen : 1) Voraussel/unct^n

und vorläutige Consfructioncn , 2) Untersuchung der Kel ^i oiien , die zwi-

schen dem gegrix'iieii un l gesuchten statt finden, 3) Auilnsung u. Schlufs-

construction, 4) Beweis, 5) Discussion. Dns erste, wa^ man bei dei Auf-

lösung einer geomdrisc lit n Aufgabe zu tbun li.it, ist, diitj.st.liie als aufgelöst

zu hetracblcu und die gesuchten liröfsen vorinung zu con.struieren. Diese

TOrbereitenden Conslructioncn haben den Zweck, die Relationen, welche

Kwlsehen den gegebenen und gesucblea Stücken statt finden, klar in

machen. Natürlich i»! hierin die genaue und eindringende Kennluis der

wesentlichsten Lebrs2tse erforderlich. Wenn es nun gelungen ist, die Gon^

struclton der unbekannten Gröfsen von bekannten und mit den gegebenen

Grdfaen leicht su bewerkstelligenden Gonstructionen abh&igig tu machen,

so ist die Aulj^abe gelost. Die Scblufsconstmction ist in der Begel nur

das umgekehrte der vorbereitenden Conslroctiooen. Der hierauf folgrade

Beweis hat die Richtigkeit der Aufiösong darsuthun. Die Disenssion end-

lich hat den Zweck « die Auflösung dadurch tu Terallgemeinerc , dsls sie

dieselbe auf alle möglichen Pille ausdehnt, und die BlÖgtichkeil oder Dn*

mdglicbkeit des verlangten je nach den verschiedenen Uodiflcationen , die

er erleiden kann , darthul. — Im zweiten Abschnitte bezeichnet der llr.

Verf. das Wesen der t>eslimmten und unbestimmten Aufgal)ett, und gibt

eine hinreichende Menge Beispiele über die ^ -nmetrisclien Oerfer, um die

Aufmerksamkeil der Anfänger auf ilie uiibi;stimmleu .AtifL' tben zu lenken,

die sogar bei der Auflosun« der beslinitulen eine greise Holle spielen. —
Im (iritlen Absrbniile liandell der Hr. Verf. über die Auweiidung der Burh-

stabeiirechuuiig ujid de» numerittchen CalcüU auf die L4)eung von geuue'
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triselimi Aufgaben. Die Analysis der io einer Aufgabe enlbailenen Bedin

gu Ilgen führt nimlich bisweilen in RelaliMwn xwieehen dem gegebenen

nnd gesuebien, welebe unmittelbar durch Oleichnngcn auvgedrueht werden

können. JDieee Oleiehungen mufiteo, falla sie Bedttfcuagsgleiebungen sind,

nach der algebraischen Meihade doreh Tfeimnng der uubekaniilen gelöst

werden. — Wenn in einer geoofcrisehen Aufgabe eine Relalion xwisehm

Winkeln ond gersden Linien Terhingt wird, an mfifsen den Wiakda leicht

tu besUiBHfetfnde LkitooverhaUvisSH tubslituirt werden. Dieb veranlafsf

den Rni. Verf., Im vierten Absobnitifl die 43rundforfflein der ebenen nnd

sphSrischen Trigonometrie su entwickeln, und einige Amieulungen über

nomerische Auflösun^cD zu geben. Da es wichtig ist, ein Verraliren ken«

nen su lernen, mitteU dessen mnn genau alle Daten einer Aufgabe der

ßoomctrie im Räume in oinrr und derselben Ebene darstellen kann, so bc
handelt der Hr. Verf. im ftiiifleu Ab«rhniltr die Grundzuge der heschrei-

henden Geonielrio , und pilit inclircro Aurfiaben, welche oulwcder bloTs

durch Aussleckuntj Hcr-uli r Linien oder rein mit dem Cirkf I tu lösen sind.

Der zweite Jheil dieses Buches enlhält 437 unaiifgeioste Aufp^hrn,

und rwar über yerade Linien, Kreise, Winkel. Perpendikel und Parallelen

148, über den Inhalt von Polygonen, über Liiii<nverhallni«se und Trans-

versalen 139, über regelmäTsiee Polygone und ül»er den Inhalt der Kreise

37, über gerade Linien und Ebencu im Räume 19, über Polyeder 15,

über sphärische Polygone, Kugelkreise und reguläre Polyeder 18, über Ober-

fläche und Rauminhalt der runden Körper 35, und fiber ebene und sphä-

rische Trigonometrie 26 Aufgaben.

Im dritten Thelle gibt der Hr. Verf. Indentungen f9r die Aullösung

der im zweiten Thelle gegebenen Aufgaben.

Der vierte Theil endlich enthält eine Anleitung tur graphischen Con-

•tmctlon algebraischer Gleichungen und 14 vollstMtg gelöste Aufgaben.

Ein Anhang von 37 nnanfgelösten Aufgaben beschliefst das 'ganze.

Aus dem bisher gesigten durfte hinreichend hervorgehen, dafs die

beiden besprochenen Schriften für den AnfSnger des interessanten und

lehrreichen viel enthalten. Doshalb empfehlen wir dieselben vorsOgtich

folchen Schülern, welche Lust und Liehe für das Studium der Geometrie

besitzen, und fßgen die Vi>rsi(*herunit bei, dafs <lie ubfr die Auflösung

von Aufgaben von den Verfalsern gegebenen Winke ihnen für du» gesammle

raathematische Studium von Nutzen sein werden , indem die Renehtung

derselben ihnen einen gewissen Grad von Selbständigkeit im mathemati-

schen Denken zu versch.-ifTen ganz (geeignet ist. Die zweite Schrift insbe-

sondere, welrhe sich ulier alle Thelle der Elementarseometrie crslrerkl,

ist 7ii£;leieb eine durch Umfang uud Inhalt empfehleuswerthe geometrische

Aufgabensammiung.

Wien. August üeroerlh.
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l. Gruiidrifa der Nitnrgesehichte för Real- qnd hö-

km BflrgerwIwlMi von Dr. Girl Bisch off, L«>hrer an der

KMistädliscliM Rwlfoliiil« tu Berlin. Breie Abiheiiung. B o-

taoik. Berlin, 18S2. Drock und Verlag von 6« lUinier.

IV. a. 164 S. ^ IS Ngr. « 4$ kr. CII.

S, Hendrilt Congeienee, BläUer aus den Buche der

Nelur. Au« dem Vlimiechen von Edmund Zoll er. Mit

einem Titelbild. SluUgart. Omck und Verlag von Ed. Hall-

berger. 9. S20 8. — 18 Ngr. a 1 fl. kr. OL

1. Der Hr. Verf. setzt in der Vorrede seine Ansichtea über den

naturgesciuchllicUea Diilerricht im allgeroeineu auseinander. Weseollich

ist ihm die Krwcrbung vou Kt'nntnisscu fürs Leben aus dtüi Hereiche

der Nalurpeschirhle. I.whrbucher sollen ,,(l. n Schüler leicht ia das Reich

der Natur eiuiuhren und ihm ein übersichtliches Bild derselben geliett.*

«Dem Schüler auf verschiedenen Stufen verschiedene Lehrbücher

in die iiaiul zu geben, ist (nach seiner Ansicht) durchaus unxweckmafsig
'

«Er wird in keinem derselben heimisch, (weshalb denn nicht Y) — abgc-

•ehen davon, dafs Lücken in dem einen, WideriiolungeD in dem andern

Curaus — (die gani am Orte eind} — nicht lu vermeiden sind." Itant

werden die Uängcl nach anderen Anaiehlen abgefaCtter Lehrbücher gerOgl,

aber djibei, wie das gewdhnlieh getebiehi, nur die achitschteaten ihrer All

in*a auge gcfaftt. Üm das beseiehnete Ziel xa erreiehen und die gerügtea

Fehler ui vermeiden« gibt der Hr. TerC auf S. 42 emen Abrib der Orgt*

nographie il. Eleaeniarorgane , 2. Emabrungsorgane» d. Fortpflansnagi-

ergane, 4. Lebenieraebelnnngen in der Entwielünng dec IndivtdunaM» ttoo

Anatomie^ Physiologie und Terminologie und ft. Oeographio und Oeaebidile

der POansen), dann die Syitemlrande, d. h. das l4nne*sche und Jusiieo*-

sebe 10 Form eines SohlOraels, hieraur S. 48— 127 eine streng wifoa-

sehafUich verfalsle Beschreibung der wichtigsten (96) Pflansenbaiilimi

wobei diiyenigen Genera und Speeies genannt werden, die einen niberea

Bexog aufs measohliche Leben haben, und ihre olionomiscbe, tecbniielis

und medicinisehe Verwendung knn eraühlt wird. Bin Anhang liblt ^iie

in Deutschland wilden und verwilderten Oiflgewichse uach ualurlicban fa*

milien auf, ein tweiter gibt die Oebersicbt der angefShrteo Gattungen

nach dem Ltnn^'scbeo Systeme, ein Bcgister macht den Schlufs. iiiedurcb

soll der 8cbuler in Lehranalalien, die fast immer sehr stark besetzt siud,

«eine allgemeine Anschauung vom inneren Bau und i^ben der Pfl^oxe',

«von der äussern Gestalt und liildung* , von der ggeographiscbeti Ver-

breitung der Pflanze und der Knt wirkehtng der Vegetation unseres Eni-

halls* (1?) und endlich «von dem Vertiältnisse der Pflanze xu den üi rigdi

Organismen, namentlich aber zum Menschen erhalten* und also «Uicbr

ein «übersichtliches» Bild der Natur (resp. des Pflanzenreiches) gewinne».'

Er soll also die Anstomie der POanaeo lediglich sus Waodla/ein oder

Digitized by Google



Bischüff, BotAQik; üemir. CUftueieuee, Naturl. 913

KMideMfohaoBSni— tan Yom d«aM»lrienD unter dem Wkrackop igt bei

M^iOO, J« 150 Schalem wo) kelna Bade — dto Pllanien arten aoe

Ihm QnveretSndliehea Beeohmbnngen der Pamilien kennen lernen. Das

heiael denn deeli wahrbaflig de» Thum vom Knopf anfangend anlbauenl

Was «an in eeiner fleeammlbeil überblicken will, davon Mula man docb,

ttnd namentiicb grade fSf^a praktische Loben, die Einxelnbeiten, wenigatene

die wiehligslen, kennen, das, dachte ich, wäre zweifelloe. Wird wol der

dermali^ Schuler und dercinstigc Handels- oder Gewerbsmann den Krapp

erkennen, weil man ilini in der Schule die Pamilienkennzeichen der Ro*

biaceen eines langen and breiten vorgetragen, wird er Fichten- von Kie-

fernholz unterscheiden , weil er die Merkmale der Conifercn gelesen oder

gehört? Ich zweifle sehr! Da« gemeinschaniiche vieler Einzelobeiten auf-

faf««a, und dabei diese gar nicht oder Iheilweise und sehr oberflächlich

kennen, ist eine neue Kunst, der Schüler am wenigsten gewachsen sein

werden Die Notizen über Venveiulung der Pflanzen sind gat und reich-

haltig, ihre Beziehungen n!)fr zu anderen Organismen sind sehr dürftig,

und mitunter gäii/JiLh falsch, so dafä z. ß. auf S. 71 und 73 gleich

(nebst der unpafst adeti Nomeuclatur der Roth - und Weifslanne) sechs

oder sieben cra-^sL Irrlhümer paradieren, die eine ijäiieüche ünbekanntschafl

naif d( r Zoolome oder wenigstens mit der Entomologie in ihren bekann-

testen und flu d.i8 Leben wichtigsten Capiteln verralhen. Man kann ilaher

von dem in Aassicht stehenden Grundrifse der Zoulo^^ie wenig crwarieti.

Dafs verschiedene Lehrbucher auf verschiedenen Li ht stufcn durchaus uu-

tweckmäfsig seien, werden wenige mit dem iirn. Verf. behaupten. Dabei

käuic es am Ende darauf hinaus, dafs der Schüler der 1. Gymnasiale lasse

sich, wenigstens im Auszüge, desselben Buchs bedienen könne, wie der

Student auf der Luivcisitut. Die Data bleiben freilich dicacibeu, aber jiirt»

Au^watii und Darstellung doch sicherlich nicht.

2. Der bekannte und beliebte viamische Dichter hat ein neues Feld

betreten und das schon lang (1846) angekündigte obenbenanote Werk

endlich en<Mnen laben. Ein von ragdloeer Wifsbegierde getriebener,

dabei etwas viel refleelierender und poetiiierender Inal»e elibt auf einen

feheimnliavolle«» elwM vbemeoieUieh aieb geberdenden und prediger- i

hnilea Allen, der ihea in vielfaeh mit poelieeh - religiösen , aentimentilen

Fliraien dwelivelklen Geapraeben die aoHalligsten und pieaateaten V(nr*

gänge m der Natnr eniUL Der Stell ist ekligen der verbreitetiten wüke«-

nelHilUiehen nnd popnliren ÜaelMn dieoee InliaiCsa entlehnt , die Einklei-

dnog, wie mir eeheinti nicht eekr gliiekiieh. Weder der Robai dea Hm.

Verii. t nneh die populir» natorgeeehiehtlioke Literaliir bitten einen grefeen

Verlnet erlitten, wenn das Bneh nngeeehrieben geblieben wire. Doeb mag

et tor die Tlinien inenfora eine Bedeutong btbeo, als es wabraeheinlieh daa

eimige seiner Art in ihrem Idiome isL Da indeea auf dia Ingend überall

ROnkaidit genommen ist, kann man e« immerhin solchen Knaben in die

Hinde geben, denen et dnrcii eine gewisse Menge von Binselkenotnisseii
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viTsl/iiullich Willi. Ob die hie und da vorkoinraendeii Irrlhümer in Bc«

iieiniunu und [Jesrlii eibung von iNatui tirf^cnsiändcn di'ui Lebcrsctier .die

und alh in anüt höi cn , ist nicht immer zu cntsrhcide« ; dnfs dieser al»«

von sämiutticlif u Naturwil^fn'^chaflen nur sehr alj^('i)lassle llegrüTc iusilil,

h( u i jst pr (hjK Ii m ih ' Leiiersi-tzuiig mehrfach auf's UQWiüerlc^cluii«.

Üi*i Aus^latluDg isl ueU, der trtii oicbl überamlsig.

Lemberg Dr. U. M. Sohmidt.

Leich t fa fsl ich p Elementar-Natiirlehre für den Srhul-

und Selbstunlerrichl von ffriiirich Rirhler. Zweile umgt-ar-

beifrff »Fnd vermehrte Auilugfc. 1852. iNördlingtn . Hick.

206 S. mit 5 ülhogr. Tafeln. — 14 Ngr. == dOki.CM.

Der II r. Verf. wurde, wio er in der Vorrede rndlw ilt, zur Alif-ifsufii?

dieites Büchleins, /.unächsl durch das Bedfirfnis hcslmiutt , sHnen Sciirilcni

(Madchen von 11 — lü Jnhreii) ein Mittel zur \\ iderhohirij; und Eiupri-

gung di-s in den Lehrstunden gehörten an die Hand zu geben; hält es

jedoch für geeignet, in seiner gegenwärtigen Form auch weiter geheodci

ADspröcben zu genügen, und zum Führer in denjenigen Fallen zu dieiieiH

wo «I tidi ^rnm imHlflll, Pliyatk ohne Beihilfe von MiHiemalik ta le^

len und sti lenieii. WeiiB nun aueh die Zaiil der populären« Um da

enteD Onterrieht in der Phfuk iMetimmteo Werkefaen eben nidit I^Mi

iet, §0 Itaan dedi von der enderen Seile nieht gclaugnet werden, dib <fit

Zalil der wirklich empfeideasweillien anbertt gering ist, und ein nÜ

grQndlielier Saohkenntnia verMMes Werk der iMMidinetea Art

könnte immeriüii alt eine vefdiensttleiie Arbeil begruiet werden. Aktf

eben die gründiiolio Saebkenntnic ist ee» die man. wie so hioQg !
derlei BienentarbQcherA , leider aoeh in Tieleu Parlieen des uns verlle-

genden vennaiL Ohne der fortwährenden Verweohselungen der Begrift

«•peoifiaebes Oewicht» und «Diehta/ den stela widerkehreetfw

Oebrauohea des Ausdruekee t «senkreeht* etatt vertteal eder

seKeiielrocbt u. dgL naobdrueklicher so erwibnen, glauben wir dock

die Üemerkung aussprechen tu mfifren, dals, wenn auab im gewOhalicbee

Leiten dleeer oder jener Auadrook unrichtig gebraiicbt wird> damus keine

Nothweodigkeit erwichst, denselben unrichtigen Oebnaeh In eioeail^

buche zu adoptieren, ja ein Elemantartehrbucb aohoint uns sogar der

sehielütohatoOrt, auf das fehlerhifle solcher Vei-wechaelaogen aufroerUaio

au machen und auf einen ri49ibtig^ Gebrauch der zur Beieichnuii^

siimmter Vorstellungen einmal an^tenommonen Ausdrücke iiinznirbtil^n

Wir woiloD ferner mit dem Hrn. Verfafser ni<dit rechten ijt>«r Dinge, «ie

man sie gleich auf S. 2 vorfindet, wo es beiiüi: «Wer für eine Ersciiei*

nung das Gesetz angibt, nach welchein sie crfoli^t, der erklärt sie'' u. «f *

aber, wenn entweder ganziioh verschollene odor wegen maogeliiaAer tf«-
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Riehl er, h'iclilfnWirhe KIcmi-nUr-Naluilehri', !>l«5

grundunfc tu keiner vif^nflehAlUieh«Q Oellung gekomneDe Theorien die

((teile eoleher einnehmen . die • mcih elleo aneeren Kennlnitaen und Erfah*

riingen wol begründet otid daher allgeoaeio angenommtn sind» so ist dieft

ein arger MisgiilT. Nur das. was feststeht, oder nach dem jeweiligen

Stande unserer einsiehteo in die Naturwirlisamkeil ala feststehend gelten

mtif'«, soll für Anfänger zum Gegenstände der Belehrung gemacht werden.

Verslöfsen in dieser Richtung begegnen wir besonders im chemischen

Thcile und in der Elektricitäls]chre. So heifst es z. B. S. 17. „Sauerstoff

ist ein ßestandlheil aller organischen Körper", während es di»rh viele

organische Kcirper giiit, (iiti nur aus Kohlenstoff und Wafsersloff Leblchen.

Aber der Hr. Verf. verliebt jene Theorie, nich welcher das. was die ganz.e

{jUri-^e WtAl unter dem Namen Kohle nl.s einen Gninilstüd ansieht , eine

Sauersto(r\ Li 1 .iii!u!»i; sein soll. D^iraus wird auch hegreinich, warum der

Hr. Verf. sagen L um : i^Sauirsloff verbindet sich mit alkn SlofTen, ohne
Ausnahme"; il.uum heifst es auch ü. 21 der SlickslolF ial tiitc 6auer-

slofTverbindung , S. 23 der Diaiuanl ist ein Oxyd u. s. f. Dafs sich aber

naeh S. 22 das Chlor mit dem Katk einfach xu Chlorkalk verbinde, scheint

Dicht io der Theorie begrSndel, tu deren Fahne der Hr. Verf. schwört

|

eiiensowenig folgt aa« dieser Theorie, dafs, naeh S. 31 bei der Brodgib-

ruog «aus dem StSrkmehJ StSrke und Gummi* wird, «wabreDd

der ursprönglicb im Mehl enthaltene Zucker gührt.'

Aehulicheo Einfallen, wie der lelatere, begegnet man aber aach ni

den anderen Abschnitten, x. B. wird auf 8. 54 die Abnahme der Schwere

bei der Annfiberung au den Erdaquator durch die Terschiedene Entfernung

der Puncto der Oberfläche vom Mittelpuncte der Erde erklirt, wiewol

nach S. 53 und später 8. 63 allerdings auch der Fliehkraft «einiger-

mafsen" Elnflufs zugestanden wird. Auf S. 60 flndet sich als Grund

der Abnahme der Schwingungsdauer des eiufaeben Pendels in der Näho

der Erdpole abermals die geringere Entfernung vom Erdmiltelpuncte an-

gegeben , während auf S. 59 dem Gewichte und der Substanz der Kugel

ein( s einfachen Pendels Eiuflufs auf die SohwiogUDgsdauer bei gröberer

Amplitude zugeschrieben wird.

Welche Vorstellung der Hr. Verf. von Centralhewegung hat , durfte

daraus hervorgehen, dafs er S. 62 meint, die fJewegum: eines Pendels

giilie auch ein Beispiel von Centralhewegung iin Kreise; auch liiulet sich

auf derselben Seite eine spiralförmige Ii 1 1 i p s e genannt. Die

Lehre vom Maguetiüuius enthalt ausnehmend viele Verstöfse. Besonders

intensiv In-Ien sie aber in der Elektricilätülehrc hervor, wo der Hr. Verf.

unter aiulerrn naiv genug ist, zu erzählen (S. lB8): das Wytterleuchleu

rühre btr von den durch die Fäulnis u. dgl. erzeugten , in den oberen

Scbtcliten der Atmosphäre angehäulleu brennbaren Gasen, welche durch

elekiriaehe Funken entzündet werden. Uurch die Oetooation des Gemen-

ges solcher tiase mit der atmospbirischen Luft, venmlalkt durch dso

Blits, entsteht der Donaer (sie! s. 8. 188). Nach dem ebeugesagtSD
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wird man i-s begreillich linden . daf? dci [ir. Verf. S. 192 meiot, Jic

«leklri sehen Ersfheinungen !»eiin Berühren von Mtiskel und INerv eines

Froschpräparates seien heutzutage noch nicht so (i< liiedigeiid aufgeklärt,

als man diefs nach Verlauf von 60 Jahren erwarten sollte. Du Bois-

ße}nii)nd wird es dem Iii u. Verf. vergeben, dafs seine scIidik n Leistungen

von deraselbea so abgefertigt werden. Weitere Beweise für die unzu-

reichenden Kenntnisse des Hrn. Verfs. liefert daa auf S. 205 unter der

Ueberschrift : a-Schlufs* dargelegte.

Irrthumer dieser Art, hier mehr, dort rainder prell und zahlreich,

laufen durch das ganze Werkchcn hm. tias luiisicliUich lies Dnickfs, der

(mit Ausnahme emiger) leidlich gut litho^raphierlen Tafein und des billi-

gen Preises sich empfehlen liefse, weun nicht seine Maneelhaftiffkeil es

DuUug machte, von dem etwaigea Gebrauche desselben m üeu uiedereu

Schulen ahzurathen.

Lemberg. Dr. V. Pier reu
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Drilte Abtheiiung.

Verordnangen fiir die österreichischen Gyin»
iiasiciij Statistik..

a. Erläfse.

9. DiscipiinargtiSetc für üie Gymnasien Böhmens.

(KuiMlgemacht durch die Verordnung der k. k. Landesschulbehörde vom
12. 5cpt. 1852» iD foJgfl hobeo Miui8teriAl>Decietes vom 4. $epU 1852.)

$. 1. Di« OjOBiiutai «olton LabraniUllaii Ulim aUgentiiier Bil-

dnug Ar alle Stinde, d. h, lolohe UhraofUltca ttio, w«lolie ibra Zög-

lioge ebeiiM fCr den Cebertritl in die Paooltitaitiidiea, alt lur aino bohera

Slallnng niid Wirkaamkeit in prakttadieD LalkaD SiiailMiipl belüiigfii*

Dieaer BaatiBMnmg aotapMehaiKi aind «lao Oyaioaaiaii nielit lUtik

wilkaiiaaJianiidie, aoodani aocii moraliialie BfldaogaaiiaUilaii.

Der WIrkaogskreia der dymiiuia« eittraekt aieh deomadi nielit

Mob auf WeekvDg und Fdrderong dea wifaenaebaftUehMi StreUi» ihrar

Zöglinge nnd aaf Beartheilimg der Letatangen deraelbeii io dieaer Ricli-

long, aondeni aaeb anf die Leitung und Oekerwaebong daa aittUoben

Wandele and dea damit Terbattdenen laiMien Analandee deraelben.

Jeder Oyrnnaalalaoglbig bat aleb daher vom Angenblioke aeinea Bin-

Irittea in daaaelbe will^ tmd vortranenafoll den Auordanngeo in ISgei^

welohe nur Erreiobung dea oben aufgealalllen ebenao bedentungaTollen

aia in aeiner Dorobfiibmng aobwiarigen Zweeket von demaalbea fiiat-

gealelll aind.

$. 2. Wer inmer «n einem oilmtliobeD Gyomaaiom die Studien

entweder erat begiD»en oder an ibm aia fartaetien will, hat wenigstena

einen Tag vor dem hl. Geislamte, mil welchem das Schuljahr eröffnet

wird, seine Aufnahme sicherzusleilen. Spätere Anmeldungen, deren Grund

Fahrlärüi^'keit ist, unterliegen der Benrtheiinng des Oireclora oder bleiben

naoh (Jmsländcn unberücksichtigt.

JSebeff die wirUinbe AiUnabme der Sebiiler der l.Giaaae enl-
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i>clici<l(<t erst diti Früron^ ihrer Heire, die gleich während der ersltu läge

des Schuljahres mit ihiieo voriseiiunuiKMi wird.

5. 4. Es ist die FJlicht jedes der katliolischon Kirche aiii;i'l»ni i^ieo

Kcliiiiers, der kirchlichen Feier, mit welcher das Scitulj ihr Ix ^onnin uinl,

htMzii wohnen. Bei der ihr folgenden Vorlesung der bcbulorduuug uud

Scliulgeselze haben sanunUiche Nchnlfr zu erscheinen.

iJ.
5. Das Schulhnus wird jedesmal 1/4 Stunde vor Beginn de«

Cnlerrichlcs geöffnet. Während dieser Zeit haben sänimtliche Schüler mit

Beachtung des gehörigen Auslandes hi den Classen sich zu versamtneln.

Vor dem Schulhause die Eröffnung desselben abzuwarten, ist zur Vermei-

dang mannigfacher Störungen oder Chnioailiehkeilen uotertagt.

§. 6, Reiolicbkeit und Anstand in KJeidung und Benehmen ist alt

aufseres Eentizejchen höherer Bildung (iymnasialiebulem unerlalalich « er-

•tero hal «ich auch bis «af die ireringsten Sdudrequisilen so eraUrecken.

§, 7. Für Jede Lehrslunde bringt der Schüler afimmtliche IQr ei«

erforderliehe Schulrequiaiteo — aber auch unr diese mit Alles fraoBd-

artige ist wahrend des Unterrichtes fern su halten.

8. Die Scbulclaase als StStte des Ooterrichtes gelieiligt, betreten

die Hehtiler entbte&ten Haiiples und erwarten auf ihren PlAtzen uud ia

aller Stille entweder das Zeichen sur hl« Messe oder die Ankunft des

Lehren. Bei seinem Eiutrttt und Abgange bezeigen sie ihm dnreh E^
bebung von ihren Sitzen ihre Hoehaehtung. Dasselbe geschiebt, so oft

die Vofslfode und Lehrer des Oyssnasiums oder «Bdem hfrsoneu, denen

nach Ihrer Stellung gleiohe Ehrsobeseagang gebührt, ib deo Classen er-

Mbcinen.

9. 0. Wihrend des >Omlerriehlet, der lor jede Multelt mit eiDsm

kunen Gebete begonnen «ndd |esehMiMD wird, ist jede a«eh die geringste

Störung fem fu hniteiiv die grofile -AoliBaerlBsamkoit und alles punotlieh

SU beobachten, was der Lehrer filr seine Dntenkhinstuiide ansuordnn

IQr hdthig eradilel.

5- 10. Das fierausrufen der Schüler aus der Schule während des

Unlerrichtes durah anderO'IU)hüler ist dnn-haus hintanzuhallen« des^'eicbsn

das Hinausgehen einzelner wihrend der Lehrstunden , seltenero Falle aus-

genommen. Selbst während der Pause der Lehrvorlräge zwischen der

2. und 3. Schulstunde hl da.^ gleichzeitige Allgeben mehrerer Schäler auf

einer (Masse, das Hcruinatefaeo in den (iängen und vor dem Sohulbause,

als mit der guten Ordnung und Geistessamnilungi welohe die Ücbuiiett

fordert, unverträglich, durchaus nicht zulärslieh.

^. ) ! . Wfder am Schulhauso selbst, noch an irg«-nd einem der io

ihm iu'liiKilichcii Gegenstände darf der Schüler eine Verunreinigung oder

He-jehadigntig sich erlauben. Heschäiliynngen aus l nvüiüicbtigkeil ^er-

IJÜichien unu Seliadeueraatze, di« aus Absidtl haben übiurdiefs ttüge uud

Strafe zur Folge.

12. Nach beendetem ünlerrirhle kehren säminlliche Mliulcr imi

etus» dem 'Aoslaode, mit weichem sie kaiueu, ui ilue Wubnungeu zurück.
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Nach dem Abgange des Lehrers ist ein längeres Znrnrklileihen einzelner

Scliuicr in den Schulclaäseu oder auf den Tre|)p«u und iiangen des S>cbui>

hauses nicht gestaltet.

§. 13. Kein Schüler darf auch nur eine Lehrslunde niis Faltriäfsig-

keit vpisäumen. Bei vorauifsichtl icher Verhindoi unp; am Schiilhcsurhc hat

Sil !i der Schüler unter Beii)HnfrunjK einer diffsfäili« sehrifilichen Hiisläli-

gung seiner Eltern oder ihrer Slellvertreler die lirlauhujs des Classenleh-

rers, und, wenn die Verhinderung über einen Tag dnucrt, zugleich die

des Directors zum Ausbleiben aus der Schule zu erwirken; ist die Ver-

hinderung unvorgesehen, so wird sie der Schüler, wenn möglicli. i-inncn

den nächsten 24 Stunden dem Classenlehrer zur Kenntnis bungeu , u«td

Lei seinem WidereitilriU in die Schule durch ein glaubwürdiges Zeugnis

nachweisen. Von letzterem, so wie von der Beibringung der elleriichan

Bestätigung bei Urlaubsgesuchen kann der Lehrkörper die Schüler der

beiden obersten Glassen bei kürzerer Verhinderung am Schulbesuche so

lange befreieh, als sie dieses Vertrauens sich würdig zeigen.

$. 14. \irhtjj:ererhlferli;;le Srluii versäuninis>c werden in den Semc-

str.il- und Abj:.u)g,s^eugnissen ersi( hllich gem.icht, und nrhmen bei öflerer

WiilL'iivehr Eiuilurs auf die Sit tmrla.sse. Bleibt der Schüler durch 8 mtf

einander folgende Tage der 6c hiil. f( rn, ohne der Li hr.Mistnlt die Ursache

davon anzuzeigen , so wird er rds aiisiielrelcii in den Kalalogon izcUischt,

und ohne besundcre Bewilliguu^ der I.andessrhulliehorde an die iA*ht'(jii*

stalt nicht mehr zugelafsen.

§. 15. Die Vormerkung über Schulvcrsäumnisse in deoi Classenbucbd

tot einer Strafe nicht gleich zu achten.

J. 16. In dem Vordergründe der l^flichtcn des Oymnasialschülers

steht die gewifsrnh.tfle . w olficordnele Tlieiin.ilime am (J ymnasialgottes-

diensle und an .sacuijUichen ihm vorgeschriebenen religiösen Lebimgen.

Zum heiligen und höclistr'u mufs sich frühzeilig oft und gerne erheben,

wer einst anderen die Wege dahin zeigen will. Ein gleicbgilliges, nach-

läfriiges oder unwürdiges Verhallen gegen den Gottesdienst und die vor-

geschriebenen kirchlichen Lebungen rnüfste, wenn Belehrung und liebe-

volle Zuspräche nicht Iruehten tolllfo, selbst mit einer sclilecbten Note in

d«D Sitten oder mit Ausscbltefsung bestraft werden.

5- 17. Die Zeil, welche die Schule und die noihwendige Erholung

niehl in Anspruch nehmen, wird der Schüler ge» ilscnhaft den Aufgaben

und Eebungcu widmen, weiche die Schulpllichl ihm auferlegt, ist dieser

genug gclhan, so wird ihn ein geregeltes, mit jenen in Verbindung ste-

hendes Frivatstudium eben so angenehm als nützlich beschäftigen.

5- 18. Der Besuch der Gast-, Schank- und kalfehau.ser, der oIhk Inn

weitai> \on den Wünschen des echten Zogünges der Wirsenüchalt lie^t,

ist (i> mnasialschülcrn verboten. Seltene Ausnahmen hiervon ui h in h ilas

Vorwifsen der LehraiistaU, die Üe#4leiluiit5 der Eltern «der ihrer Slillur-

treler und besondere triftige Gründe. Die Kost in einem sololien Hause
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lu nebineii, kann der IKredor imlir bttondtortn VartiillDlfin, jadoeh oar

fiir die Hitltgtuil, gestattM.

§, 19. Billard •
, Kegel - und Kartenspiel nod aadere Geld andM

raubende Spiele sind verboten.

§» jtO. Oeffentlictie Bille und andere aaCser dem elterlichen Haute

Teraaelaltete Taniunlerhallungen zu be<;urhen, ist den reiTereu Scbülen

des Gymnasiums nur mit Wirsen und Billigung der Eltern oder der ver-

antwortlichen Stellvertreter derselben insofern gestattet, als der Lehrkörper

sich nicht veranlafst findet, derlei Besuche zu verbieten. Tanzunlcrhal-

tungen unter einander selbst au veranstalten, ist GyoioaaialKChälein un-

terlagt.

§. 21. Eltern und deren veraotworliichc Stellvertreter können ihren

an öffentlichen Gymnasien studierenden Söhnen und Pllegbcfohlenen den

Besuch des Ttjcalers unter der gehonten Vüisii lit gestalten, jedorh bleibt

dem Lehrkörper das Heclit, Beschränk utigen einitetcii zu lafsen , wenn er

diese im Interesse des önterrichtes und der la^iehung für nothweodig er-

achtet. Das Tbealcrspielen ist dm Gymnasialschulern verboten.

§. 22. Vom Gebrauche des Tabaks, als einer (leltl und Zeit rao-

benden, für i\m jugendliche Äiler eben so unschicklichen als in körper*

lieber und gcu»ligcr Beziehung verderblichen Angewöhnung wird sionit'

lieben Schülern eindringlichst abgerathen. Ausdrücklich verboten ist

GyasnaaialschGlem das Tabakranciten an öffentlichen Orten, und im allgc*

^ - meinen allen denen, welche das reifere Jünglingsalter noch nicht erreicht

haben.

23. Baden, Scblittscbuhfabren, Ballon*» Ball- und andere kSr>

perliehe Spiele sind onldr Befolgung der Instruction gestattet, welche

jeder Lehrkörper mit Berücksichtigung der OrlsverhSltnisae für seine Zög-

linge aufstellt.

|. 24. Das hemmgehen auf den Gassen in spiten AbendstondeB»

au&er im Falle der Noihwendigfceit, dann möfsigea lleramschweircn ober*

haupt, ferner Bestellungen und Zusammenkunlle sum Zwecke leiltödlender

oder gar unerlaubter Unterhaltungen sind untersagt.

25. Vereine unter einander zu gründen, oder an von andeieo

gegründeten theil su nehmen, ist Gymnasialschülem verboten.

§. 26. Dalagen können Versammlungen tum Zwecke der literari-

schen Ausbildung unter Thoilnahme, dann wifsenschan liehe Excursioitea

unter Leitung eints oder dos arideren Lehrers unbehindert statlBmlen,

5- 27. In (U-r Wahl der Personen seines vertrauteren rnii,ini^'''''

wird der stndifrende die frriif.ste Vorsicht beohachten. Mit verruffiifn

oder schlecliten l.eulen in nähere Voi l.indung zti treten, ist streng verboten«

5. 28. Dein iiedia fnisse der Schüler an einer Leetüre nufser jener,

welche die Schulu bietet, wird durch die (»ymnasialbibliollH'ken vorjio*

sehen. Bücher aus Leihbihliollieken r.u entlehnen, wird aus Iriflig^a

Gründen wi(l<'rrnlh«'n. Driiiyi'iid wird jedem Schüler empfohlen, bei so

wichtigen bciinileu, wie es die \Salii seiner Leetüre oder die seines vef'
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trauten Umgaoges sind, yod Uem Italhe seiner Lehrer sich leiten zu

IftlSieo.

f. 39. So oft Oymnasialschuler an öfTentlichen Orten erscheine»

wird es ibr» besondere Pflicht sein, des gröfstcii Aiiittandes sich zu bo

lleifeeD. Eleidung, Gang, Haltang, ihre ganze äursere Erscheinung, yueii

antremC, öffentliche« Aufwhefi oder Aergerni« tu erregen, soll von ihrer

Oesiltung und Bildung zeugen.

30. Jeder Schüler ist tinuntliehen Lehrern des Gymnasionis,

all seinen unmitlelbaren Vorgesetzten, Ehrerbietung und Gehorsam »chol-

dig. Diese Pflicht erfüllt er, Indem er ihnen

a) überall mit dem schuldigen aufseren Anstatuie begegnet,

^) gegen sie offen und aufrichtig ist und es nie wagt, sie zu täuschen

oder lu liintergeben, indem er

e) ihren Bemfihungen mil dem redlichsten Willen entgegenkömmt, nie

aber Trott und Balistarriglteit ihnen entgegensetzt, indem er

d) sich nie erlaubt, misbilligendo herabsetzende Drtbeilo über sie zu

Yerbreiten.

Der Mangel an gehöriger Ehrerbietung gegen den lebrw darf nicht

geduldet werden, und mufs, wenn Zurechtweisung nicht fruchtet, aetbst

mit Entfernung von der Lehranstalt bestraft werden.

f. 3 t. Auf die von der Sitte gebotenen iulseren Beweise der Ach-

tung von Seile des GymnasiaUchQlers haben Sberdiefs alle distinguirle Per-

sonen gegründeten Anspruch.

32. l>en Stellvertretern seiner Eltern ist der ilodiere ode willi

gen Gehorsam, seinen Bausgenossen VertragUcbkeit und jedemann ein

höfliches Betragen tchuldig. Gegründete diefsflUlige Beschwerden unter*

liegen dem discipliniren Einschreiten.

§. 33. Gegen einander sollen die Schüler, uelche die Gemeinschaft

des Unterrichtes und der Ersiehiing gleichsam zu Brud?rn macht, freund

lieh und liebevoll sich betragen , nnwillhürliehe Beleidig unfsen mit Naclr

sieht auftaehmen» voisitiliche nicht rächen, vom boten einander brüderlich

abratben, zum guten durch Beispiel und Torstellung ermonlem.

$. 34. D.igegcn wird ein heL- und i ücksichlslfse« oder gar schlech-

tes bcirngen eines Schülers gegen Utii anderen, ;ds 8poU
, Mi&handlung,

Vorschub bei Umgebung der rtlicht, Vcrfübi ung genhnd«'!.

§. 35. Ohne Vorwifsen der Eltern oder ihrer SIelivi i tiefer isl es

Schülern nicht gestattet, Gehl oiler Geldeswertb an andere zu verschenken

oder zu l)or<.^ei), eben so wenig die ihnen von jenen anvertrauten Sachen

zu vertauschen oder zu verkaufen.

36, Seine»! Abgang von der Lehranstalt hat jeder Schüler dem
Director, wo möglich persönlich anzuzeigen, hierin i die ihrerseiis ilan \or-

gelicheneii Mittel der Bildung gewifsenhaft zui ückzustellen , und seinen

Lehrei'u den lUueu schuldig geworüeueu Uauiw auszusprechen.
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B9gen und Strafen.

§. 37. Jede Ueberlreliing der Schulgosctzc hat BÜ^ge oder Strafe

xur Folge. Ihr Zweck ist Berüerung des schuldigen.

5. 38. Kügen und Strafen befolgen, wenn nicht gröl>eir \rrg«'lien

sogleich die sirengste Ahtulung nolhvt-iulig niarheu , « ijjon su<it uw i isfn

Gang, damit der «^chuMige inne werde, wie viele schritte vom rcciiten

Wege er sich bereits cnlfcnit habe.

$. 39. Zuii.ichsl b<it Riigc oder EinMlinunp unter vier Augvn von

Seile des Lehrers einzutreten, der ein ^-eselzw itli jges Vei halten an eimm

Schuler wahrgenominen. Im Falle ihrer Inwirksaaikeit \%irci sie gestei-

gert, indem sie

a) derselbe Mrer io der Schule vor den Milecbulern ausspricht, io-

dem sie

ö) lüi Oiitergymnssiuni im GasBeiibucbe ootlrl, femer

€) «uf Grund der Beschwerde führenden Lehrer und in ihrer GegOH

wart von dem Classenlehrcr — und suleUt

vor s&mmtlichcn Lehrern der Classe von dem Direcfor in der Schule

ausgesprochen wird.

f, 40. Die slufenweisen Strafen sind>

«) Das Zurüchhalten des Schuters in der Schule am Schlufse des Dn-

terrichles auf «ine oder einige Stunden zur Nachholung des in der

Schule versäumten unler Anzeige an den Classenlehrer und gleicb-

zeillger Verständigung der Kllem oder ihrer Vertreter;

die Degradalinn oder Versef/un^ des straffälligen auf einen niederem

Platz in der Schule auf Schlufsfafsung sämmtlicher Lehrer der Cl/i'^'^tS

0) der feierliche Verweis durch den Direclor vor der LebrerversaniBi-

lung ;

d) der Schulcarcer oder nach Umständen eine ungünstige iNote aus

den Sitten. Jener, der sii^is mit einer ernsten, geistigen IJe.felt-Tf

gttug veriiund' 11 wird, darf über einen Schuler nicht ofier als 2u»ai

und nie über die Dauer von 8 Stunden verhängt weiden;

€ die Ai]sseliliersiin<; eniw eder von einem oder allen Gymnasien, oder

voo allen l.ehranslailen üijerlirnipt

5. 41 Die Ausschi ielsnng von» belrefTendrn Gymnasium erfolgt!

a) bedingungsweise, nach achttägiger Abwesenheit aus den 2»chuJrP

ohne vorgangige Anzeige der Ursache;

ö) unbedingt, bei zum drilUiimalc verdienter Carce^r^trafe oder er-

schöpften beiverun^iiiuillchj der Lehranstalt

;

e) unter Umständen, welche ein längeres Verweilen des Schülers

der Lehranstalt für ihra Zwecke bedenklich machen, ohne di'SS

Desurguis in Beziehung auf ein anderes Gymnasium /.u erregen;

d) bei widerholtem, vergeblichem Antrage de^i Gyinuasium* auf eine

befsero hciosliche Beauftichdguag des Schülers.

Die AusscbU«r8ung von allen Gymnasien erfolgt:
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«) wenn ein Sekutor als ftepelent am Jahreiiehlufic die S. oder 3.

' allgemeine Zeagaifaelaase orbäll;

^) bei Mtliichen Oebreclien, welche die durch die Zwecke der Gym*
nasien geboleae silüiebe Veredlung des Sehulera nicbl antioffea

lafaen.

Die AusscblieJsung von allen Lebranilallen hat eimulrelent

er) bei enlechieden unmoralitcber, vorauasiebtlich fSr jede Schulanttalt

verderblicher Geaintiang,

if) auf jedes Verbrechen oder Vergehen , worin sich eine solche Ge«

sinoting untweifelbaft kund gibt.

Die Gründe der Anaschliefsung werden im Abgangseugnia ersichtlich

gemacht.

f. 43. Der Verweis YOn Seite des Dirertors Tor den Mitschnli'rQ

und vor der LeltrerconrerenSf der Schulcarcer, die 2. Classe in den Sitten

und die Cxciusion können als die strengsten Gymnasialstrafen nur auf

SchlursraHiung der Lehrerconferenz verl>ängt werden.

43. Der motivirte Beschlufs der Exclusion von dem Gymnasium
wird der Landesschulbehörde ohne Verzug zur Kenntnis gebracht.

§. 44. Entzieht sich ein Schüler der ilini zuerknniilen Strafe fJurch

den Al'gaTiLT ms der «Schule , so verliert er doa Anspruch auf eiu Ab-

gangszeugni.-.

§. 45. Bezügljch jeder über eiiipu Schüler verhan^^len Strafe hleibl

den gCÄclzIifhcn Vcrlrctern de.s.sclijeti das Recht gtsicljerl , bei dein l)i-

rector oder weiter bei der Landesäcbulbehdrde licscbwerde su führen.

Personal - und Schulnotizen.

(Ernennungen und Befiederungen.) Der bisherige Sup-

plent am k. k. Gymnasium zu Marburg, Hr. Adult Lang, ist /um

WjritJiclieu i i \ mnasiallehrer daselbst ernannt worden.

Sc. k. k. apostolisehe Majestät lnl)en mit allerhöchster Entschliefsung

vom 1. Oclober 1. J. den Dr. France.sco Ambrosoli, Präsidenten der

Akademie der Wifsenschaflen zu Mailand und Professor der Philologie an

der k. k. Oniversitäl su Padua, und den Dr. Baldassre Poll, Vicepräsi-

deoten der Akademie der Wifsenschaflen su Venedig und Professor der

Philosophie an der k. k. Ooiversilüt zu Pavia, su Oeneraldirectoren der

Gymnasien im Lombardisch-Venetianischeo Königreiche, und zwar ersteren

für die Gymnasien der Lombardie, letzteren fQr die Gymnasien des Vene*

tianischen Gebietes allergnäd igst zu ernennen geruht

Der Religionslehrer am k. k. Gymnasium zu Leilmeritz, Rr.

Anton Frind, ist, mit Rücksicht auf die von ihm bestandene Lehramts-

pr&rung aus der Geographie und Geschichte, zum wirklichen Gymnasial-

lehrer an der gedachten tehranstalt mit der Bestimmung zum Vortrage

des erwähnten Unlerrichtsraches nebst der Religion ernannt worden.

Der bisherige Supplent am k. k. akademischen Gymnasium tu Lern»
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berg, Br. Wilheln Relicflilel, itl tum wirklirhni Lehrer an 6mm
OyiDiiaaiuiD für die unlereii Classen ematinl wonlen.

(Tod ea fall.) Am 15. Oelober 1853 alarb tu Fniburg an der

Onatrot <l*reiiraeii, Provioz Sacbaeo, Eegierungsheiirb Heraeborg) Friedrieb

Ludwig Jahn (geboren im J. 1778 in Fommem), der Sohn einea hedi-

gera, der Begründer der Tumbunal, aoaait einea Onterriehlatveigef , der

an unaeren Gymnaaien erat in jSngater Zeit Wiirdigong und Pflege au fla-

den anfieng. Br war ein Mann voll Thatliraf! oltd Energie, die fibrigm

in Stile lur Manier wird, ein Hafoer allea aoalindiaehen und aller Dnaille.

Unter aeinen Schriften verdient Tor allen ^tka 'deolacbe Vollwibom* (Lü-

beck, 1810) und die mit Eiaelen herauagegebene «Deatache TUmkuaal*

(Berlin, 1816) ErwShnnng.

(Johann Nepoaiok Dilmar Silhavy, k. k. Oymnaaial-
inapeelor und Schul ra Ib.) Der vor kursem veralorbene Gymnacial-

inapeclor und Scbulratb, Job* Nep. Ditm.nr i^ilhavy gehört au dm

Schulmännern, die auf die holiere Eniwiektung dea baterreiehiachen Gym*

naaialunterricbtaweaena einen bedeutenden und aegenareicbrn Einflnla geübt

haben. Ea wird geatallet aein, einem Manne, deaaen Vertual ao achmert^

lieh gefühlt wird, in dieaer Zeitachrift einige Worte der Erinnerung an

widmen. Die nacliatehenden Notixen, die eine gedrStigte Ccberstcbt der

Hauplmomcnte seinea Lebena und Wirkena gewahren, aind der EedaclkM

von Freunden dea Varalorbenen mitgelheilt worden.

h N. D. $ilhavy wurde den %t, November 1797 tu Brunn ge-

boren. Sein Tater, Bealtier einer ECuig- und Liqueurfabrik , wollte ihn

anfault dem Beiriebe dieaea Oeaehaflea widmen, wurde jedoeh durch die

guten Anlagen dea Knaben tu dem iSntachlofae baatimmt, ihn stndierrn

lu iaften. Er beauehle daa Gymaaaiam lo Iglau, das damala in hesoo-

derem Rufe atand. Bier weckte der verdienatvolle Professor der Muaia*

oitatsciassen , Bruck er, in ihm jene vorherracbende ^eiguDg zu huma-

niatisrh^'n Studien, der er sein g&nzes Leben laug (reu blieb. Vorzügiicb

liebte er das Griechische , und setzte das Studium desselben zu BrÜDii,

wo er die beiden errlen philosophischen Jahrgänge besuchte
,

eifrig foH.

Auf den Wunsch aeines Vaters verliefs er nichtsdestoweniger, narh \'>v

ciidigung der sogenannten «Hiysiti^ die Studien, und übernahm die Lei-

tung der seinem Vater gehörigen Falirik. In dem (Jeschfifte, dem er nun

%orslaiul, erwarb er sich uiclil unbodeulcnde Kenntnisse, die ihm in späteren

Jahren, da er seine Kirnst nur als Dilettant ül)le, zu manchem Scherze

Anlafs ^aben. Bei seiner fortdauernden l.idte zur Uifsenschaft kuiinu-

aber der Widerspruch zwischen Beruf und iVeignns nicht lange bestelim.

Gegen den Willen de« Vaters verliefs er iiacli etlichen Jahren das elter-

liche Haus, und gitng nach l'ra^, um, bereits vierundzwanzif: Jahre »It,

in den damals bestehenden drillen |)hilo.M>t»hisrlien Jahrgang einzulreteo.

Der seinen Witschulera an Älter vorangehende und durch w ifsenschaniiche

Haltung auagexeicboete Student, erregle bald die Aufoierksauikeit der Pro*
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fessoreA^ {MbvMNidere de« Itlchliirm k«iiuerii firt dJissinehen Alterlhunw

und der Geschieh (e, Titz e, und des Philologen und MenseheDfhKindef

K Ur. die ihn io Ihren kreis sogen. Aoeh andere Professoren» iDsbesondere

der gegenwiriige hocbw. Prilal des Kloelert Slralior, Zeidler» dsmals

Professor der Theologie, würdigleo den strebenden joiigeo Mann ihres

verlranteren CfmgangM, was bei liäneem von solebem AnselieD in jener

Zeit keine geringe Seltenhell war. Im Jahre 1825 wurde Silhavy durch

aeinen Freund, Prof. J.A. ZiininermanQ,der Späterhin sein Sebwager

wurde, als Braieher In das Haus des Orafe|i Liltsow eingefiUut, ehie

Stillung, die der pidagogiseheo Richtung seines Geistes ganz zusagte.

Seine Studien waren zu dieser Zeit, nebst der Philologie, insbesondere

auch der Philosophie gewidmet; er erlangte im Jahre 1829 den philoso*

phiseben Doctorgrad, erhielt 1831 die Adjuuctenslelle der philosophischen

Lehrkanzel an der Präger Hniversität, die er durch zwei Jahre hekicidele,

und machte einen Coiicurs für die Lehrkan/.el der Philosophie in Salzburg

mit. Iiizvvisclien veiheiratele er sich, und zo^ sich, nach Aldauf i\vr

zwn Jühre nach I.ochovic» einem dem Grafen Lüizow gt)i )njL.'(n Dorfe

zurück, wo er i-in von d<T Well zurückp^'zogenef, dem Studium der Na-

tur und der Kunst gewidmetes Leben führte. Im Jahro 1834 kehrte er

nach Prag zurück, trat am 30. Octoher bei der dorli;zen lluiversilälshildio-

Ihek als Piiktjknit ein, gab in einigen flausern Privatunterricht, wurde

lb36 (den 3. Juli> als dritter, 1S37 (den 16. Nov.) aiü /.weiter Scriptor

angestellt, 1H42 zum Decan der philosophischen FacuUat gewählt, am
21. Deeenber 1844 als Bibliothekar nach OlmSts berufen, und ein Jahr-

darauf tun Oireelor der phitotophiseben Studien daselbst ernannt. In

dieser Stellung erwarb er sieb, besonders in pSdagogischer Besiehong,

wesentliche Verdienste um das Wohl der studierenden Jugend. Im Jahre

1S50 wurde er so« Scbulrathe und provl Gynioaslalinspeotor in Bohnen

ernannt. Mit beroils geschwächten Kräften, aber mit jugendlichem Eifer

Iral er seinen neuen Posten an, der den gansen Aufwand frischer Mannes-

kraft erforderte. Die Scbwlerigkeil der Aufgabe, mH deren Losung er

die iwei letiten Jahre seines Lebens subraehte, und die Verdienstliehkeit

dessen, was er fai' ao kurser Zeit geleistet hat, kann nur beorthellen, wer

die Krall des Widertlandes kennt , den je<le Omgestattung im Gebiete der

geistigen Interessen hervorruft. Zu dieser Gmgeslaltung trug er, so viel

er nur vermochte, Lei. Die Gewifoenhafligkeit, ja Aeogstlichkeit, mit der

•^Ibavy sein hohes Ziel verfolgte, war swar eine nothwendige Bedingung

seines Wirkens, aber auch der Grund seiner physischen Erschöpfung. Er

starb an der Auszehrung, den 7. August 1852 um fünf Ohr morgens, mit

jenem inuigdi Vertrauen zu Golt, das die Religion und das Bewufst-

sciij ticder Pnichtcrfutiung einflöfst. i>er Staat verlor au ihm einen der-

jenigen Maiuier, die der gntoii S;<cl>e aus Ceber/eugung tiieiitn, und für

ihre teberzeuguug sich auiu^ili in. I r hmt* i lu ls eine Witwo, drei locb'

ter, für deren Eraiebuog zu normen ist, und kern Vermögen.
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Vierte Abtheilung.

BUscellen.

Die sweite Versammlung der OymnAsiallebrer uod Gjrm*
nasialdtrectoren Böhmens*).

Dem Betehlufee der ersleo Vrrs.nntnlung entsprecheod , wurde di«

diefsjährigc ^'n-s,)mmlung während diT Pfingctferieo, and swar an crsteo,

xweiten und drillen Juni abgehalten.

Wenn der xablreiche Besuch, dessen eich diese Versammlung er-

freute, und der Eifer, mit welchem sich die Mitglieder derselben an den
Bcrnlhungen und Verbandltingen belheiligten, den rtoutlirhsten newt-is für

die il.inkbnre Aiicrkonnnng lirferii, welche dipsos in Oeslerrcicli neu in"«

Leben getretene iitülilut gefunden, so gibt auch wider andtrseits dio

Wahl dar tur Verhandlung gebraebten Gegenatünde und dar Vorgang, ao
wie das Ergebnis ihrer Besprechung einen nicht minder erfreulichen Be-

weis davon, dnfs unser ffhrsland den Zweck dieser Versnminlun^^fii und die

Aufgabe^ welche ihm durch dieselben gegeben ist, vollliLoainien begritfen

habe.

Die Versammlung, zu welcher sich 67 Olieder des Gymnasiallehr-

•tandes BohmMia, theila Directoreo, Ibeila Professoren **) eingefunden bat-

*) Der vorstehende Bericht gieng der Red. erst zu, als der Druck die-

Res Heftes bereits bis zur vierten Abllieilung vorgeschriiteii war.

bic mufs CS sich daher versagen, auf euiige in diesem Berichte he-

riiUrle Gegenstände schon jel/.l ihrerseits näher eiiuugubcu und

sich diefs für ein folgendes Heft forbehalten.

A* da R-

Der Prisenibogen weist folgende r.ymnastaldireetorcn und Professo*

rcn als aiiwf"«end aus. Die l\T. Herren: Alois (luschuld, Joh.Jun;;-

mann, Joh. Ott, Inn. FrencI, Ant. Ihnsgirg, Wenzel Zeleny , Fr.iux

$ohay, Ign. Axamtl, W. Stulz, i'r. t!upr, \V. üwoboda. Frofcssoieu

des k. k. AKstadlcr akad. Gymnasiums; — Frans Effenberger, k.

k. Schulralh und Director, Joh. Dultsky, Dom. Knlochwilr, W.
Böhm, V. HotTtnann , AnL l lhieh

, K. Krameriu.s, Ant. J uul.iurek.

karl Schenki, Jos. kauba, Fiaiiz Mühlvenzl, Ant. Scideukncb, VioL

des k. k. Kleinseitner Gymn. ; ^ L. Zink, Prof. und derteil suppl.

Director, Sylv, Bös, Wilh. Hanisch, Flor. Kraus, Fab. Maleczck, Ocl.

TcufTel, Rup. Pohl. J. Langer, Jos. Slaby, Proff. des k. k Xvdsta.lt.

Gymnasiums in i*rag; — Tim. Malauschek, prov. Director und

Vrolfgang Morawek, Prof. des Braunaoer Gymn.; — Isidor Voigt
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teil, wurd« unter dem Vonitse der lt. k. Herren Landeieohalrilbe und
GymMsialinfpectoreii ]>re. Ph. Gregor Zeithammor und Drs. J. ^illii?y*X
und zwar von lei^tcr^'rn mit einigen Worten freundliclier BewUlk.ooimnung
und l:)rinuiiterun^ crotluet.

Hierauf gab der k. k. Uerr Schulralh und GymnaaUliuspeclor Dr.

2eitbeninier der anweeenden Vereammlnng einen Innen, ahw lichtvollen

L'elicrblick dtr (Ergebnisse der ersten Versammlung und der für diese

/.weile Versammlung zur vorbereitenden Bearbeitung bestimmten und nun
zunächst zur Verhandlung koinmeiulen Gegeusläude. Prof. Job. Jungmaun
verlas ab Gesohiflsfuhrer des abtretenden Aneeehnfwe in Veriretung dei
dureh Krankheit verbinderten Vorstandes desselben, des k. k. Scbulralhei

und Direclors Herrn Weitxf! Klirporn, (ins X'rrriirhnis der, üljer dif zur

vorbereitenden Bearbeituiip heslitnmleu üeK< nsi iinie abgefafsten und in-

swiscben eingegangenen Abiiandiuugen. Iltcrau( wurde zur Walii eines

neuen Auaacbufeee gescbrilton, vermöge weleher naeh dem Ergebnieee
des Scrutiniums die Herren Franz EfTenberger, J. Pad^ra, H. Hudeiz, \ Ko*

larzik , J. Jungmann, L. Zink und J. M.itnusrhck in den AtKsscIiuü, Fr.

Uüblveozl, AI. Uo«cbuld und J. Oll als Ersatzmänner, und per accla-
matlomm Frans EfTenberger zum Vorstande und Job. Jungmann tum Ge-
sehaflsfShrer desselben fur die Zeit von 18511— 53 erwühlt wurden.

Nachdem somit die N crs.immlung constitnierl wnr, wurden von dem
Geschäftsführer die hochorliff ^,'ciiehmigteiT sjalulen des Veremes verlesen.

Hierauf wurde der zuerst zur Verhandlung zu bringende Gegenstand,

ofimlieh die Abfalsong eines Entwurfes eines Allgemeinen Disciplinarge-

Sftzes für s&mfflUiche Gymnasien des Landes, auf Grundlage der von swÖlf
Ibeils Gymnasialdirer!ore?i oder [-« hrf rit, (heils ganzen Lehrkörpern cinfie-

gangenen Abhandlungen über diesen Gegenstand, durch Comitebe^cbiuls

dem Ausscbafise lur vorbereitenden Abhandlung zugewiesen.
Sodann wurde zur Bildung der bereits in der ersten Versammlung

in Antrag gebrnchteii Sectionen geschritten, indem bei Verlcsunf^ sämmt-
iicher anweseiuKii li'^rren Mitglieder jeiler derselben die Erklärung abgab,

welcher der drei Sectionen, der plulolugischen , der phUosopbisch-histori-

sehen oder der matbsmatiseh • naturwifsenschafllichen iforselbe sich zuge-

theilt wünsche. Doch war es jedem der Herren Mitglieder unbenommen.

und Cbald Kahl, Prof. des Bruxer, nmil Piifsrhögl des üud weiser

G)mn.; — Quir. Swohoda
,

prov. Direclor des Deutsclibroder und
Franz .^Jr, prov. Director, und G. Lindner, suppl. Prof. des Gieiner

Gymn.; — Kom. Pelz, Prof. des iungbunzlaner unil Wenzel Sehanda
des Klattauer Gymn.; — Job. Padera, prov. Director, Ant. Reisich,

AI, Kohlisk.i. Fr Fischer, Wenzel Bausche, Paul Gehliczkn und Chri-

slian Stefnn. Prof. des Königgi.it/er Gymn. ; — Theod. Pellers, Tim.

Fafül und Ildefons Mtsch, ProL des Kommotauer Gymn.; — Caj.

Possoll, prov. Director und Caj. Walsel, Prof. des fiöbmiseh-l.eippaer

Gymn.; — Ant. Kolarzik, prov. Director, Franz Demi, licinr. KIul-

schak, Jo^-. I' irihe miu1 Jos. Nacke, Prof. des Leitmeritzer Gymn. ;
—

Cngclb. .Schüller, Okt. 8chofka und Lcop. Älüller, Prof. des Leito-

misehler Gymn. $ — Hubert Hudels, Director und Ad. Myska, Prof.

des Neubauser Gymn. ; — Fr. Bezdfta und Frans Ott , Prof. und
K.irl Ninger, suppl. Prof. des Piscker Gymn.; — Herr Schulrath

und Director des Präger k. k. akademischen Gymii.isitjm.s , so wie

mehrere andere Herren Dirccloren halten die Verhinderung ihrer

Theilnahme an dieser Versammlung durch Unwohlsein oder andere

Umstände angezeigt.

*) Seitdem am 7. August 1852 gestorben.
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auch an den Verhandlungen der nl rigen Seclionen Antheil m nehmen.

N/icbdem nun noch jnh' Seclion ihren Vorstand und Schriftführer erwählt

lutte, wurden von dem Ausschufse die theils von der ersten Versammlung

SU nächster Vwhandluog schon bestimoitep . Ibeils nenerüHi vorgelegien

Fragen unter die einzeln«! Sectionen vertheilt, js nachdem sie in das G*'

hi»'l derscllx n ein«chlu£?fn Der Ausitchufs constituicrle sich cnli r deiD

Vorsitze der k. k. Herren iii'jpectoren gleichfalls als eigene Seciion zuvör-

derst zur Beralhung des ihm durch Comilebeschlufse zugewiesenen Disci-

pliusrgasslzas. dann allsr der Fragen, welche sich in keine der drd ilbri-

geo Seclionen specicl verweisen liefsen.

Hiermit und mit dem Beschiufse, nacUnnltT?«! utid (fps folgenffcn

Tages in den einzelnen Sectionen zusammen zu treten , am «iritteu Tage

aber wider in allgemeiner Versanmiung die Ergebnisse der SediMSvrir-

handlungen zu gemeinschaftlicher Kenntnis and Schlnfsfallning so bringon,

schlofs die allgemeitir \ nrl crfitende Versammluns des (M»;(t ii Vormillasrs.

Dm die weiti-ren IJrgeiuuss« dieser zweiten Gymnasiallelir^ t vt-rsammluHg

io roÖglichtiter kurze und doch klarer Lebcrsichl zus<iuimeiuu:>tclteu, dürfte

es am xweckmifsigslen sein , dem Vorgange der einadiien Sectionen sn

folgen.

In der Sortion de*? \t!*;<(f'hnr«<M kam rtivördersl der »m^freitig wich-

tigste und schwierigKlf (legeatitand der diesjährigen VerbAiuliungeu, näm-

lich die Abrafsung eines allgemeinen Diseiplinargesetses für sämnlliehe

Gymnasien Köhmen«, zur lierathung. Der tiesehiflsfGhrer loh. Jungmana
hatte snrnmilicho über dicst'n Gi genstand eingesängcnen liiaitorale ihrem

wesenl lichten Inhalte nach in vergleichender üebersicht /us.immt'ngc^tPÜt,

und auf Grundlage derselben, so wie mit Berücksichtiguni; ilea bereit« in

der Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien TeriHfentlichten INseipli'

nargfsetzes der mährisch .schlesinehen Gymnasien wurden die einzelnen

Paragraphen dies« v l'ntw iirfrs einer, gröfslenlhcils sehr lebhaften Dcliatle

und vielseitiger bclcuclitung unterzo^'en. Diefs war besoiubT« bei dem,

von dem Gesohaflsfuhrer Prof. Jungmann gestellten Antrabe einer wenig-

stens theilwuise verschiedenen Formulierung der Disciplinarverordnungca

für Schüler der obersten zwei Classen von denen der ut^riircn sechs O'ii-

sen, dann bei dcti Fragen über den Besuch ofTrtttticher Diiterhaltungsorta,

Schank- und katfeehäuser, dann des Theaters und uffenliieher Balle, end

lieh des Tahakrauchens und Tabak«ehnupfeus der Fall. Onler den übrigen

in «lieser Section znr Verhandlung gebrachten Fragen dürne besonders

anziifiihrcn sein der von dem Herrn k. k. Schiilralhc üf^ nl erger geslellle

Antrag auf Vereinfachung und Verminderung des kanzliiw cseiis der Gym-
nasieu, ob und wie dieselbe möglich sei, welche Frage den anwesenden

Directoren su schriftlirher Aeufserung ulierwieseo wurde, dann die fon

dt tnsclhen Antragsteller auf^icwoi fciH- Frage: «Ob nicht die Ruckkehr zur

Aldi-illuiiL!: (b-r früherer) so^vuaniiten nionallic!iPii Prüfunpen ,
jedoch mit

Bejteluaiikuiig der Aiuaiii derselben, wenigstens uu lnterg)mnasium er-

wünsehlich wäre*, welche dahin erledigt wurde, dah die Pflicht des ilospi-

lirciis der Directoren sich recht wol mit einer, allenfalls einen ganten

Tag in Anspruch nehmenden Semestralprufuog in jeder Classe vereiai*

geu lafse.

Onler den sechzehn Fragen, welche in der philologischen .Seclion, all

der am sahlreichslen vertretenen sor Verhandlung kamen, durften ten»'

den folgende anzuführen sein

:

Zweite Frage (Prof. Hoes): .Würd- eine Theorie dps "etiles Ikmio

Gymuasialuuterrichle erspriefslich seinV* welche Frage eiiistinuuig <iahiu

bejaht wurde, daf« ein solcher lieitfadw von coltchiedenem Nutten «eis

wiinic; achte Fraue (Prof. .Schofka): «Wird der rcl ttive Werth des

Griechischen, Altdcutsclieu, Altboluniachea u* s. w., so wie die ikstewierig*
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keilen der Muttersprache nicht zu hoch angeschlagen? Wäre os nicht

eben so bU(l«ud uud dabei prakliüchur, s. B. iu deu lateinischen Cursus
«ineit Itolerriebt Sber Ncutaleio oder llalleoueh, oder überhaupt dner «ii*

dem LftiidoMprAch« des Österreich ischeit Kiiserstaates einzuschalten?*

Diese Frage wurde wehren Aliweseuheit des Aiüivigstellors verlayt; neunte

Frage; «Wie siii«! die Classiker an Gyrounsieu zu lesen, um ilen Schü-

lern ein entsprechendes BildungsmiKel zu werden?* and zehnte Fraget

«tielangen die Schuler nach dem bestebendon Schulplane im Latein so
weit, als es früher der Fall war. und wenn nicht, ncl-he EinricHluogeii

wären diefsfalls zu treircnV" (lUide von) Srhniraihe hllVnherger)

Die Beantwortung der erülen Fr<ige muTü aiü zu umfassend ciuim

besonderen Aufoalie vorbehalten bleiben; die Erörterung der sweiten be-

hielt sich dir Section selbst für einen spateren Zcitpunct vor. Zwölfte

Frage: »Welche Uiiterschtede im Lehrgänge macht der Unterricht in dar

böhmischen i>prache für deutsche, von dem für böhmisch«^ Schüler nuth-

wendig?* (Schalrath EfTenberger) und cWie sollen deotsehe Sprach* und
Lesebücher für solche Gymnasien, wo vorzugsweisi.- eecliiscbe Schüler ihre

Kildnn«; erliallen
, besoh" iffcn s. in? Wie wäre der deutsche Unterricht an

äulcUen Gymnasien und uaaieutltch in den unleren Classeu etnzuriehten ?*

CGymnasialdireclor Pad^ra) Beide Fiagen wurden ale susammengehörig
gleichieitig verhandelt, doch ist dieee Verhandlung gleichfalU zu keinem
Auszuge gffi^iu f und bleibt einem sp'-tercn eij:enen Aufsätze vorlichnllcn.

Füuf/ehnle Fra^e : «Wie müf&len deutsche Lesebücher für deutsche vSchü-

Icr beschatTen sein, um a) nachhaltige Wirkung auf Geist und Herz des
Sriiülers hervonubringen und tugleioh ^) dem Lehrer eine meihodiieb
geordnete Anreihting grammatischer, stili'<ti<cher und lilerar- historischer

Bemerkungiii zu erleicbli-rn ?" (Scluilralh tllt nl fTirer) Herr Prof Srhlenk-

ricii wurde auge>:angen^ seine hierüber v urgetragenen bemerk ungcu in

einer eigenen •chrifilich verfarslen Abhandlung vonrulegen, welche ibrea

bedeutenden Omfan^ies wegen gleicbfalls ein<T speciellen Aufnahme vorbe-

halten bleiben mnfs. Fndlieli wurde nocli das über die Corrcctur der

laieiuisdieu i'cnsa von l^rof. Ztkmuud aus Pisek eingesandte Elaborat vor

gelesen und bei dem Omslaode, dars dasselbe keine neuen Ansichten In

dieser Sesiehung bot, sur Renntnis genommen
Von den in der rweiteii. nämlich der philosophisch -historischen

Section behandelten Fragen dürften vorzüglich zu bemerken sein die erste

Frage: «Iii wie weit ist bei dem Vortrage der Weltgeschichte die Kirchen-

gescbtcfate zu berücksichtigen?* (Frof. Ullrich). Diese Frage wurde dahin

beantwortet, dafs tlie kircheiigeschichte beim Vortrage der Weltgesrliif hie

im allgeineiinn so weit berücksichl igt werden solle, als sie von Emllurs

ist auf die VVci(<<eMcliichlu; daher vorzüglich die Entstehung des Christen-

thumes, so wie ein allgemviner Deberbliok der ersten Spaltungen , bcsoQ<

ders der Arianer; im iMillelalter die Regierung Karl's; die grofsen Päpste;

die Inquisition, Albigenner, Monchswesen; die ctiristiiche kiinst ; die böh-

mische ilussiteuzeil uud die Ueformalion, um die herrschenden Irrlhümer

XU berichtigen und Vorurlheile xu beseitigen. Zweite Frage: «Auf welch«
Weise ist im Untergymnasium der historische Unterricht einzurichten, dafs

die Geographie dabei ihren gehörigen Platz finde, und ist nicht die ^olh-

wendigkeit eines ei^^eneu Lehrbuches der Geographie sowol im Unter- als

Obergymussium erkannt worden?* (Prof Ullrich) und drille Frage : «Ware
es nicht gerathen, die öslerreichische Vaterlandskunde im geographisch-

bislorisrhcn Unterrichte etwa so voranzuslcnt-Ti , wie es sonst geschah?*

Beide Fragen wurden, als in naliem Zusammeuliaiige stehend, auch zu-

samincnhaugeud bcbandeli. Das Ergebnis der sehr lebhaften und auch

von deu Gliedern der anderen Sectionen unlerstutzteii Verhandlung war:

«dals im Dutergymuasium die Geschichte am Faden der Geographie uud
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nicht uing«'kohrl vorgolrngen werden solle ; dafs di-? ilurfnis eine«? eige-

nen Lehrliurhes der (icogr.iplne ein allseitig gefühiles. dringondes sei;

dafs die Verlhcilun:: des g ographi^chen und geschieht lieben Lehrstoü»
Im Ontcrgyninjuiium etwa folgende »ein könnte: I. Clams Wof« fno-
graphischcr MnU'rrichl ; 2. ("".lasse: Griorhisch röniiscln' Orschichte mit

Kiiisplilufs de?» 1)1' rlu r ejclian'^en geosraphischcn lintcn irhu s, ««oweil die-

8clhc'U luin Versl.iiuiiiiH der lateinischeu Lerlure im Intoigymnasiuiu cr-

fordeiiieb «tiid; 3. and 4. Cla9§«: Oestenreicbisehe Reichsgeschidite ooil

Geographie mit gleichzeitiger ßerücksicbtigang der wichligstLMi Momcnle
aus der Goschichle der rd)rigcn Stn.itcn und ihr»'»- ncnirnphtf.

Schlicfslich las Herr l'rof. Zink eine Abhamllutig über die Nolhwen-

digkcil einer Erweiterung des Onterricbles in der philosoph. Pro[>adeutifc

und einer Vermehrung der diesem Gegenstände gewidmeten Stundeniald.

Die liieruher gepflogene Vei li.iinllti na sprach sich «Inhin aus, dafs aufsrr

der bis jetzt gelehrten Psycholog u* aucli die Kltmenfe der Metrjphysik

und Moral, jedoch in engem Veihande mit der knth. Religion auf Orund
läge eines demgeniafs eiligeriehleten tettrbaehes za behandeln, in jedem
Falle «her die diesem Gegenstaude bisher gewidmete Stundenzahl in Tcr-

mehren x\ are.

In den Sitzungen «ler rardhematisch-nalurhistori^chen Sedion ^Tjr-

dcn fast ausscliliefülieh Fn.gen und Vorschläge über eine zweckmärüigere
Verlheilang des mnihematlsch • naturwifsensebaniiebeD Stoffes in den em-
7.ehH'n Classen des Olxr und (Jntergymnasiums verhandelt. Den Impu's

hierzu gab riit von dem hohen k. k. Miiiisterinm des Cultus und Linter-

richks dieser Seclion xur ncgutarhlmig vorgfitgltr Knl\iurf in Aussicht

gestelller Modiflealionen in der Vertheiluiig des physikalisehen Lehrstoffes.

1^ hierüber vorzunehmenden Verhandlung en'sprechend %\ nrile die Lesunjif

eines von Prof. J.indecka aus Koni^'grät/ cin^jeseliickien Aufsaltes: «('eher

Verlheilung de^ physikalischen Lehrstolfes am Obergymnasiuro* , so wie
einer Abhandlung des Prof, ign. Axaniit: «Uebcr die Vertheilung der

Physik und Mathematik am Gymnasium orangestellt Beide Aofsatie
niüfson , als zu keinem Auszuge geeignet, eintr t igencn VeroiTenllichung

vorbehallrn hlcilen. In der hierauf erfolgleii Üehatle wurde zuvörilrrsi

über die Urliieilung des mathematischen Lehi^lofles und der demselben

in den einzelnen Classen sozuweiseiulen Stundensabl verhandelt und im
allgemeinen festgestellt , dafs das Vorangehen des mathematisrhen l'nier-

riclilcs fiir dm u ifsrnschafllich phY'^''<"'l!.schi'n höchst iiotliwciKÜi; sei. und
dafs mit Beseitigung des parallelen Vorganges in der Arithmetik und Geo-

metrie jeder dieser beiden Zweige abgesondert behandelt , und zwar die

Ariihmetik, wenigstens in ihren wiehligsten Pittieen der Geometrie ver-
angfsfellt werden solle. In lle/u^r auf die \aturgcschichle wird dem von

dem liiili 'n Ministerium in der beziiglichtMi Ztischrifl gemfjphlen Vorschlage

der Vt'itiuiiung des naturgeschichtlichen LehrslofTes am Obergymnasium
in die fünfte und seehste CIssse beigestimmt Aueb in der Veribeilmig
des phy<ilx ;lisclH'n LehrslofTes stimmt der Majoritätsbeschlufs dem Vof^
schl.i;;e des bolu ii >Iinisteriun)s jjoi, und nur über die Vertheilung und
Anordnung der eiii/ehien I'artien dieses Lehrgegenstandes erhebt sich eine

lebhafte Debatte. SchliefAlich wurde, nachdem noch einige andere eio-

teblSgige Fragen inr Verhandlung gebracht worden waren, auch noch
von Dil fdm- Slalauschek die Frage anceregt : «NVelche Richtung mufs ein

Lehrlnich fiir tWr trcorn^Mrische Aii^'lianimL'sIchrc einschLipen und vcrfnl

gen, um dem Zwecke des (iymnnsi iluukirichles votlkouimen zu entspre-

chen* — welche Frage jedoch
,

ol^gleieh in ihrer Wichtigkeit allgemciir

anerkaiml uiul verhandelt, dennoch zu keinem Reschlnfse gebradil wurde.
Am (liitt'Ti tind somit letzten Tage der diefsjähri^ren Versanioilung

fand, wie bereits bcscbtofseii war, wider eine allgemeine bcralbuDg statt.
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lo diecer warde naa luvordcrat der vou dem AusschuC», wie früher aii-

gMleolel, in abgesonderlen Berathmgeo vorbereilete Entwurf eines Disci-

plinargrüt'l/.t'S für dio Gymnasien Rohmens zur Verhandlunt; gebracht. Pa-

ragraph für Paragraph wurden in ihrrr vom Au^ischufse beantragten Tex-
tierung vorgelesen und der allgemeinen Uiscus&ion unterzogen. Die Theil-

nabma m der Debilte war durchgehendt eine sehr lebhafte, und eine

aualShriiohe Darstellung derselben durfte, wenn dir Zweeli dieses Borichles

CS gpslilten ^\^lr(le. gewiss viclseiliLTs- Intcrcss-e crrf-^^^n. Das liesuttnt

der.feiben dürfte tm Falle hochortiger Genehmigung demnächst 7ur OeÜent-

Jichkeit gelangen. Am Schlufse dieser Verhandlung wurde noch durch
Cbmillbesehinfs die volletlndige ForanulieruDg deeTextea dem k. b. Schul-
rath EfTenberger gemeinschaftlich mit den ProfT. Jungmann und Zink über-

tragen, flier.uif wurde zur Schlursfafsung über die Ergebnisse der einzel-

nen Sectionsiu-rathungen geschritten. Um niebt durch Widerkolung bereits

besprochener Gegenstände xu ermüden, durfte nur rolgendet aus den nun
beginnenden Verhandlungen hervorzuheben sein. Herr Prof. Zink hatte

eine Abhaiiillint:z ührr (Jir Nothwomüpkeit , das wlfseriswrirfli.:<<e aus dvn

Allertümei'u überhaupt und iler Mylholofiio der (Iriechen uml Homer ins-

besondere in eigens dazu bestimmten Vorträgen zum Bebufe des richligeu

eretiodnieses der rdmiaehen und sriechiaehen Auetoren abauhandebi, vor-
gelegt. Dieser bereits in der philologischen Section abgehandelte Gegen-
stand hatte den Majoritätsbeschlufs zur folge , dafs ein linndburh der An-
tiquitaleo und der Mythologie als Nachscblagebuch in den Händen der

Schüler jedenfalls als nothwendig erscheine, und dab in der vierten und
ISnflen Class« wöchentlich eine halbe Stunde zu eigenen Vortragen in die-

sem Gegenstände zu verwenden sein dürflf. Hri der Debatte nln r die

Frage: „Wie .sind die Classiker am Gymnasium zu lesen, um den JSchü-

lern ein entsprechendes UildungsmiUvl zu werden und diesem /uuleich

Neigung und Liebe zu ihrer Leoture einsoftdrsen?* («om Sehulralbe EfTen-

ber^'eri orgrifT Prof. Jungmann das Wort und sprach in einem längeren

VortnL'c ütjiT di^ >'olfn\ »Muli^kcit einer He'^clirrMiV.MntT des altclassischen

Studiums, dessen Werth und binllufs auf humauislische tSildung er durch-

aus nicht verkenne, entweder durch gänzlichen Ausschlufs desGriecfaiscbea

«ua der Zahl der für alle Gymnasialschüler obligaten Lehrgegenstände»

oder wenijisons durch eine nur auf die luilhwendigste grammalisrhe Keinil-

nis dieser Sprache, in so weit diesellie dem künftigen Thcolopen . Rledi-

ciner und dem Philologen von Beruf zu weiterer Ausbildung an der lini-

versitäl nothwendig ist, beschrankte Behandlung derselben. Er begründete

seine Ansicht einerseits durch di*; eigentümlich nationale, von der Deutsch-
lands ganz versrhiedepf' H'-schafTeidieit des oslerreichisclien K.iisrrstaales,

welche jedem hoher gebildeten, abgesehen von allen anderweitigen Kennt-

nissen, schon eine polyglotte Bildung wenigstens in einigen der in Oesler-

reich herrschenden Nationalsprachen unerlSfslich mache, anderseits durch

die den Fortschritten der Neuzeit in Ru'nsl und Wifsensehaft gebührende,

gleichfalls Zeit ünd Anstrenming erforilrrnde ßerücksiehtiguiig , so wie

durch die iNothwcndigkeit einer mehr praklischeu Vorbildung für alte hö-

heren Stünde. Uer Vortrag halte aufser einer Entgegnung des Hrn. Schul-

ratbes Zeithammer keine weitere Folge. — Die Behandlung der Frage:
«Gelangen Schüler nach dem bestrhr tidrn Schulplanc im Latein so weil,

als e» früher der Fall war, und wenn nicht, welche Hinrichtungen wären
diefsfalls zu trcfTen?" (Schulrath EtTenbcrger) wurde als jedenfalls wich-

tig, aber vorsuglich auf Erlkhrnng beruhend für die nSchsle allgemeine

Ver»ammlang vorbehalten, um inzwischen auch noch die Erfabrungco die-

ses Jahres in Herhnung brinjien tu können.

Bei Anführung des vom Herrn Prof. Zikmund eingesendeten Auf-

saties über die Correetur der sehrifllicbeti Aufgaben erklirteu eich die
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Herren DIrwtl. fludeti und Poeeelt, eo wie die PrefT. KebKaka, th*,

Dabiky« Hotruiann, Scheiikl, KluUch«k und Kahl zu Eiiisendeog venief*

eStien utier il lesen rtfjjciisl.tnd für das nächste J.'ihr bereit

Bezügtich des vou Prof. (Jlirich gestellten Antrages, dafo die iie-

•ehiehle hn OnCergymnMMin am FedM der Geographie vorgetragen wir*

den möge, wurde aaeb in der allgeineinen VersAaiiiiiung die Neihwcedig-

keit eines diesem Vorgänge enfsijrrr' e n ft'ii [.ehibuclies Tiifrkannt, und dtr

Herr Antragsteller au'"*reforderl , bis zui /nt der A'i<pal)c eines eipciipu

derartigen Lehrbuches ein brauchbares iliilsbuch lu Antrag zu hrin^eo.

Der Antnig des Herrn Profr Seholka beiSgltoh einer VereulelluBg der

Ollerreichischen Vaterlandekunde etwa in der, nach dem vorigen Lehrplao»

angeordneten Wei^e . wurde in folge der diefsnilli^en Oehatle dahin «it-

Hchieden, dafü die Ver.tainoilunK an das hohe k. k. Mnti^lenum desCuilns

und Unterrichtes die BiUe stelle, in möglichst naher Zeil ciue Kegelung

des geographisch- historischen Onlerriohtes vorzunehmen.
Die von Prof. Kraus in seinem diefsfälliuen Antrag«' molivirte Nolh-

wendiffkeil einer drillen Lehrstunde für die kirchengeschirhte in d^r Or-

lavH wurde atlgeinein an<?rkRunt und ilaliin eiiUchiedeu . d'if^ iur Gewiii*

nung cintr dritten Lehrstunde fiir diesen Gegenstand am entspreeheadat«

dem (irieehisehen eine Stunde enliügen werden könntet ^ weleher tie-

gensland in dieser Classe die meisten Stnntf'-n hnt

(Jeher die vom Herrn Schiiiralh EÜonherger gestellte Molion: «Eise

fast allgemeine Stimtne begehrt VenMufachung des gegeuwärligen Scbd-

planes n) dnreh inreckraäfstgrre Vertlidlung einiger l«ehisioffe an

2^rhiilrlassen ; b) durch Beschränkung des llmranges anderer, lüfsl sieb i

di«'sern Wunsche ohne Rceinl'-ächlisung der I.ernzieie < filsprerhen und ^ifV
entHchied sieb die Versamudung daliut , dnfs hierüber im Verlaufe diesr»

iahrus l>ia sur niehsteo Versammlung Itwltnmlere Antrage gestellt v«nlca

sollen. Bndlich wurde noch Prof. Zink beiuglich seiner Motion für eisn

erweiterten Umfang des iihtfusojtlusrh - propädeutischen Unterrichtes uni

die Vermehrung der diesem Letngegenslautle ziiL'ew iesfnen UnlerrichUalun-

den aufgefordert, über dieseu (•egeu^land gieiclifaiU eiueo bestimmteo Aa-

lrag sn sldlen.

Beim Beginne der hierauf eingeleiteten Verhandlung ober die An-

trage der m ilhematisch - natiirhistorisehen Scction. welche sieh ihrem

sentiichsleit Inhalte nach iu den Frngen über den Umfang, die Anordnuitg

und Vertbeilnng dee malliemaliseh - physikaliecben und nalorhisieriMkei

l^retolfes in den einzelnen Classen vereinigten, stellte Herr Prot. MüM-

venzl zuvorderst die Frage: «Ob der ii itlirhi^tori8che flolernrhf mit

Einschlufs der Techuolosie am ülM'rgymnaiiium in demselben rmfau^e uod

mit derselben Berücksichtigung ertheilt werden sol'e , wie der pbjfiiii-

lisolie.* wobei derselbe darauf hinwies, dafo im Falle der Ikjabong diMf
Frage , wie sich dieselbe auch in der Tliat mit bedeutender Majorität et

gab, demselben anrli eine gleirhe Vorliereitunf; im l)nterijvmn.4<.iijtn

gründe gelegt werden tnüfse, wie dem physikalischen, iiteraui caai

Frage zur Verhandlung : «ob der mathematiiiebe Qnterriebl statt des Ui' i

herigen parallelen, das ist gleichzeitigen Vortrages der Arilhn^tik and

Geometrie nicht lieber in woUeonlneter Nacheinanderfoipe dieser D(>ctnii«'fl

ertheilt werden »olleV** In der hieriüxT erhobenen l>el»alte , welche «"fb

einer vielseitigen und lebhaften Theiluahuie erfreute, wurde m überwiegru*

der Mehrzahl der Stimmen die Ansiebt ausgesprochen , dals die abfiM*

derte Behandlung der beiden Zweige der Mathematik, nämlieh der Anth

niclik und der Geometrie, in wolgcordneler N.ichemamli'rfolge jt-denfalH

vor der parallelen, iiM ist gleiciizeitigen HeUattdlung beider den Yor'i||[

verdiene. Herr Prof. Mulilvenal wurde aufgefordert, setue Aosiebten ttar
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#ieMii PrAgspnnet in «inar «luahrKeh begrSndelen AMumdloBg tehrilllieh

vitrzDlegen.

Srhliorslinh wurde noch '^inirres über die Nolhwendigkrit f inf^s 7Wf rk-

mälHifceren Lehrbuches der geonielriiichen Anschauungslehre , so wie uUvt
die Auswahl des mathematischen Lehrstoffes am Obergymiiaiiiua) gesiiro«

eben, ohne jtdoeli tu einem beüiaiaileo fieeultate n» gelaoftVa.

Der k. k Herr Schulrath und (jymnasiallnspector Dr. Gregor Zeit-

bammer, schloTs nun mit einer hei zitrhc») Anspr;trhf«, in der er im
eigeneu uud in seines CoUegen Nameu sainuitlicheu anwesenden Herren !Uit-

gliedera die wiroiste Anerkennung ihres bewieMDi>n Eifert anwlrfiekle,

die Verannmilung , die wider durch das Oig.in ihres Vorstandes, des
k. k. Herrn Schulrathes Fr. Fff ritH i j;pr . den k. k. Herren (iymnasinlin-

spectoren für ihre kräftig ennuiiteruile uiul viebeitigst in den schwierig-

sten Fragcpuncteu durch treffende Uunierkun^jeu iiewäbile ireundliehe

Theilmhne den henNebilen llsnk avss^eh.
Prag, des 1. Sept 1853. J Jungmann,

k. k. Professor und tieschafla-

führer der Versammlung.

Literarische Nolizen.

Mailinder Autgaben der rdnitebeo Clatsiker.

iSchluTs.)

im Ii,) — (£. /. 9S,)

Zunäciist könnte es lobenswerlh erscheinen, dafs Hr. Q bei di^ein
Bandeben den nunuUeu ZusaU aä hegniamm praecipue eUUiohem re»
tognoetty den wir bei dem ersten Theile des Virp. trafen, hier wegge*
Jafsen h if Wenn derselbe dagegen durch ein vorgedriicktes mnnttnm mit

kriiischeij Ueinerkungen guwissermafsen den Schein einer .sell>s(än<li;;en

Bearbeitung seines Ge^^enstandes anzunehmen suctit, so ist es sehr ieichl,

gerade an den hier liesproehi^nen Stellen den ganslichen Mangel tieferer

Einsieht und sorgfältiger lU li tnillnug aufzudecken. Zun&ehst erfahren wir,

Hr. Q. habe Ecl. /. tS \\\\ \ Aen. VI, 775 den T. xl von zwei einge^cliobe-

oen Versen befreit; die^e Allietesen riiineii indes«ien schon von Heyne
her und sind seitdem allgemein recipierL Was »odann die uachlräglieh

empfobleni*u Paria« UcUcm» belriffi, so wird sunächst die voriieschla-

gene lnler|)!n»rlion Ken K 759 roborn , navigiis aptnnt srbou \v « nig

billiguiig liixlen, ebenso f7, 390 die Aenderung et für e a t \ in

chem Lichte aber mufs ein Herausgeber des Virgil ersclieiuen. wenn er

yns sumnlben kann ie«. 17/, 247 »acragqM iiara$ für gacerque xu
corrigieren? Endlich werden Corrigenda uns einige i.esearlen empfoli-

len, welche länpst ans gutem firtnide von den flerni'^.irlM rn tirs IVr^,

und so aueli in dem T e u b n e r
' sehen Texte verworfeu siiul. AeH. 96^

qua für qunm^ 577 tgnlt f. igni, 720 quam f. quum; es stamnibn

diese aber allo — ans Heyne *s erster Aosgalie, während die letztge^

namite Steile später von diesem »elbst schon berichtigt wurde. Hat ffr.

etw;f nnf <lem Titel den \';itn»'ii H(9yne's nur getilgt, uir» sich n.ulili äg-

lieh ruil Hdfo einer mu^iiciiüt ungeschickten Auswahl aus H<-)iic')«ebeiu

Gute seJbsl original m zeigen ? Daiikt*ii<iwerlh ist u«ir, dafs Hr. Q. wenig-

stens Am, /X, wo er im Texte peH9ii Smmdri tt peiii omrrigieri
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balle, jetzt naohirfiglicli anerkennt, dieie A«iid«raDg sei emUra rafionem

metrt. Hei ilcrarli^fn Proben ist es schwer zu ents heiflen. ol) uir mehr

die hnrmtoäe Maivelät, oder die arge ünkentitiiis tiekla^'cn sollt-ii, welche

dem Dichter (jerade auf cla»4ischeai Boden »otcbe VeruustaitungtH eu iheU«

werden libt.

Bs bleibt uns somit nur lu wantchcn und r.u hoflTen, alle eindichU-

vollen Lehrer werden die ihnen »nverlrnnfe Jugpnd durch Verweisnn? aaf

die Originalausgaben üelbst vor derartigen schlccbten NnchbilduQgeii zu

licwahren suchen, deren ganze Anlage mit den Zwecken und Anfordcmiigei

der gegenwirligen SehulorgsoisatioD fiberbanpt im gretluteii Contrasie sieht.

Wien. tiiitlAV Linker.

BibUaiheea Merifiiantm Oraecanm et Rommmrum Ttuhn^rtmm»

Seit unserem ietzlea Uericlitc (Zeitschrifl für die österreicb. Gym-

nasien 1852 « Heft I , S. 88 — 90) freuen wir uns wider auf neue ssd

liedeutende F'orlschriUe diesor Sammlung hinweisen zu kfinncD, welclie

bis jfl/t schon eine f;.iiue Reihe fast durchweg liiclitigcr , zum Iht il .iu<-

gc/.eichueler Ailjeilni vcrcini'il. Von I a t e i n i s e lie ii Classikeni lu'L't mis

£uuäch:»t die itchon fiuher bi'!i|)iochene Ausgabe des Livius von Wtii-

iKtnborn mit dem VI. Theile vollendet vor, der die Fragmente und d«
Index enthält. In dankcnswerlher Weiic sehen wir Iiier Buersl dis nrue

steil hierher gehörigen l^unde mit dem f "ilir r bekannten tn ein^m Ic ir'it

überschnulichcii ^.in/en vereinigt. Was das enuelnu betrifft, so hatte iu

dem von Haupt aus einem Wiener Codex veröfTenllichlen Frngmenle

(4 bei Weifsenb.) die Aufnahme der treffenden Kmeiidation G. Her-

in T n w s idque Ccntiiriporum urbis prnpiuquae flde creiiendum iler Eni

sctmUügun« cum meliorn non suppeteretU {pidcf.p /II.) wol nicht

bedurft; wie viel unwahrscheinlicher ersclieinl dieser gegenüber der

nmiesle Vorsehtaf^ von Kreysslg Cunie teewtäae aä r. Lfvtt kitt,

rei/q, ex paUmpsesto Tolelano erufns, Misenae tS52, j», P: idque C(Hi-

u/fe ^fc. \itr nviehte ;inerdings l'ui iti ft afuriporwn mit der ni

meiitlich in fiiiheter Zeit üblichen Centuripinorum lu vertauschen sein.

S Zumpl fn Cic. Verr. /V. Z3 , 50. — i\r. 2 curribus falcatit um
e$te mtifor€9 etLHfitu eiSaiUuUut doeent weist Hr. W. nach Freios-

heini's Vorgange dem 13. Rucho zu: wahrscheinlicher wial hier ki

Livius wie hei S.illust an die Beschreibung der Rüstungen des* Milhrtililes

zu seinem letzten kriege zu denken sein. Plut. Luc. 7. Mi^^idätia

tpoffav z tO'^innmVy tuvta Srjv Imrvoy. Das Fragment wäre Am
dem <) i. Hiiche tusuwcisen, s. ff epit : nppnratns deinde regianm co-

ptarum pedeatrtum nacalinmqne etc. — I r. l*) hei Frontin. sind. II.

als auf die Schlacht bei [.aurun bezüglich war vor das grolsere hsQii-

achrifllicb erhaltene BrocbstGok ans B. 91 tu setsen : mit jenem Ist offm-

bar die Nachricht bei ftolHin. II. 3. ii cnsammenzustellen, welche Dru-

mann Gesch. Rom<? IV. 3f>9. (i? weniger wahrs< hcifiürh auf die SchlacM

bei Saguul beziehen wollte. — Das zuletzt bekannt gewordene Üerliucf

Fragment hat Hr. W. mit Recht grörstentheils naeh Kreyssig's Rati-

lulion gegeben, der sich so eben in dem oben angeführten Schrifiehcn

mit erneutem Rifer dieser Stelle zugewandt hat : nur wird dasselbe bei

einer t twaigen neuen Auflaije hier keinen Tiatz mehr linden dürfen, Sf'*

jetzt k. L. Roth (Rhein. iMus. Iba2. ilfl. 3 S. 4:iU) gerade in der fW-

fitummelten und bisher unbeaebteten /K den Anfing der fiede >i<^

C, C9tta bei SaMost entdeckt hat, wodurch wir Bergk's Vsrmuliiai«
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Zeilaebr. f. AU. Wiss. 1S4S 8. 880 beiliUnt amleu. Mit ileiiiselli«D

Rechte, als unler SnIluKl's Frngmenlen ^iid dagegen auch iii einer Aus- •
gäbe des l.ivius die >oli? d<'s Asron. in Com. p, 66 OreH. Erwähnung
verdienen: ^ieque apud üaUusiium neque apud Livium

^ ueque apud
FemeiteUam uUHt» mittrtuM mb eo {Cotta) tntae legti menito €ie.

Der aiuführliohe itidex ist besonders Im i fJviiis eine sehr erfreu-

liche Zugabe; nur ist allerdings das Verzeichnis nicht ganz genau revi-

diert und auch nur zum Iht il der im l'ext gogehenen Orlhogrnphic acrotn-

modierl; eine gröfüere Vervollsländigung und berichlijjuii^ hletht also hier

bei einer elwaigeo neuen Auflage lo wfinichen. Vgl. JVkmieiHi, wfihreud
der Text I, 2 Numtcus bietet Terentftttus , im Text TerenttUns, sodanii

concio 11 d<?l. ; n r. Graeci erregm die ievissimi quique spnf^filir he

Bedenken. Bei Caiatia fehlen die stehen 42, 20$ 45, 16, bei Auronutn
42, 20. S. V. praetor ist xu der Angabe aitenUM mmit tex aui qiuutuor
creantur foge Baebta 40. 4 dtirl, statt 40, 44, ebenso tribumu ptebet
esse noH potett, cutU9 finter, qiit seftn curuli sederit, rlvlt ?7 2l. 30
sl.ilt 27, 21; 30, 19. E?)dliHi ist bei fi. 41 die Zahlung der cnpp. im
Texte eilte andere als im Hegisler , da hier auch die Supplemente zum
Anfimg des Buches berücksichtigt sind, welche dort natürlich fehlen.

Keben dem W e i f s e n b o r n'schen Livius ist namentlich die treff-

liche Bearbeitung des Tacitus durch Hrn. Halm zu er\^ ft'hiten
. dessen

gMcbickte Auswahl des kritischen Apparates in der praefatio zugleich

iMfSonders denen erwünscht sein wird, welchen das vollständige Material

nicht SU Gebote sieht. Eine ausffihrliche Besprechung derselben behallen

wir uns für später vor. Die bedeutende neue Recenxion des Ovid durch
Hrn. Merkel liegt jetzt nach dem Krsclieinen «les bisher rrirkstnn(!it.'en

ersten Bandes vollständig vor. Unter den demnächst erHeheiueiideu Bauden
flmb besonders die neue Bearbeitung Tun PI infus' Briefen durch H.

Keil unsere Erwartungen rege machen.
X:w\* T den neu begonnenen A'i'^L' ihen g r i ec h i s c Ii e r Ctassiker he-

ben wir gebührender Weise vor allen die Bearbeitung des Appian durch

Imro. Bekker hervor, deren erster Band, welcher vollendet vorliegt,

bereits alles auÜMr den Ifi^vJlM» niXtpoi erhaltene umfaßit. Der theurro
Didot'sche Druck wird uns somit auf die erwünschteste Weise durch eine

leicht zu erwerbende Au<;gabe von der Hand des Altmeisters selbst enl-

bchrlicta gemacht. Für Strabo gibt uns Meineke eine auch nach
Krämer sehr sehStsbare ÜMognition ; zugleich ist der t*reis hier noch
weit niedriger, als bei der kleineren Krämer 'sehen Ausgabe. Endlich

hat Hr. Sintenis eine neue Rp?irl)oittnig des Plularch begonnen»

welche sovvol ans neuem lids. Ap(>arat als durch Conjeclur eine nicht ge-

ringe Zahl \oi» Verbefserungen bielel und auch neben der grölseren Aus-

gabe iUp9. Köhter i899 ffi) nicht leicht entbehrlich sein wird. Interes-

sante Proben .«(einer Arbelt hat llr. S. schon vor kuizem in Schneide*
Win 's Philnlngus geceluti. 7\\ Aum. 9 p f29. tß lid^h-q iyifpvQct)

noXXotq vercQOV i^eigyriaii^tj ^^^votg vte Ai^iUov rcLUt: vorzog isl dem-
selben die Emendalion Becker's Rom. Alt. f, i». <)0^ Tifir^rtvovzog ent-

gangen, welche auch Tli. Monimsen i. SerfctU it. leipt. Geteüsck,
ti. Wiß. Phil, fiisf Cl. 1850 S. 323 r\U unnliweisbar anerkennt , da die

Yeransi illutiii ( ine.s Brückenbaues nicht zum Geschäftskreis eines Quastors,

sondern eines tÄMi.sors gehörte.

Sehr ansuerkeonen ist endlich das Streiten der Verlagshandlang, bei

jedem neuen Abdruck eine immer gröfsere Gorreclheit SU «-rsielen, um so

namentlich den Erfordernissen des Schnl^'fbrauches immer mehr zu genü-

gen. Solche neue Abdrücke liegen bereits vor von SophocieSy Uerodot

,

Thucjfä.» Caesar y Corn. Nep.^ Horat.f OM Metam. und Tacit. Am.,
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deren ftiOfoer» CorreetheR den frSheren Aoigaben gegniSlier b»i cimt
• Vergloicbung leichl erhellen "wird.

Mö^e somit diese Sammlunp vnt» Srhulaosgaben hesoi«dei< allfn

Lehrern von neuem emprohlen scm und vor andern auf bioiser Speculalioa

Iterahenden Onteraeinautigen der Art die geMhrende BeaclitaDg Hndeii. Bd
d<*n meisten Claaeikem werden hier zuerst di« Resnltale der neocTM

krilik in einer billigen TeKlaotgiÜH» dargeboten.

Wien. QustavLiDiLer.

Ltteinitebe Synonymik von Dr. Perd. Scbvllii

In dem 4. Iltfte der „Zeitschr. f. d. öslerr. Gymnasien*
von i. 185f, 8. 32b wurde die gelegeubeitlich angezeigte „lateinisch«
Synonymik tunacbat ior die oberen Ctaueu der Gymnasien von Dr.

Ferd. Schultz* aus Veraeheo als „zweite Auflage* beseicbnet, wihmd
die Beispiele der ersten entnommen waren. l>ie zweite, verbefserte
und ve im ehrte Aus;j;al)e ersrhien in demselben Verlage wie die er<;tf

lb44 und euthäll Wi u. 4t4 >. i>iese unterscheidet sich von der erska

«llerdittga, wie der Hr. Verf. ui der Vorrede su derselben bemerkt, darch

mancbe wesentliche Berichtigungen und Zuaätia» die in den angeführtea

Artikeln folgende Stellen betielTeii: Nr. 1. comment ar i durch Hfii-

ken eine Sache ausarbeiten, ohne iiiicksictit darnuf ob dHs he»>ultAl

als blofse Gedanken oder als Hede oder Schrift erKcheinl; deitberart
erwägen, die Grunde llir und gegen mit einander verglrieben, ober
legen was zu Ihun sei, immer in Kucksicht aur eine Handlang die

man unternehmen oder unterlarsen will; r epttlar e entspricht noch ge-

wöhnlicher dem deutsehen erwägen Oiler überdenken, aber nickt

aowol um darnaeb tu bandeln, als nm es grüodlicb in erkeooeo.—
S. 48 (statt 35 in der 1. Ausg.): Te§9re geschiebt vorsugsweiie tan
Schutze, wie bedecken, operire um dadurch u i» gt- s c h er ? u

machen, wie verdecken. So sind einige Thiere eon'/s U'ciut\

aber keinesweges operUie^ t'ic. n ä. JJ. 47 ^ während uperlum
ktaute dea9 oder ^oMmis {de. perad. d. ä/»Ht. /. 50 u. &5> etw«
geheimes bexeichnel u. s.w. — S. 159 (st. 124): Die iranquUli^
ins ist positiv, die Ruhe, welche von dem (iefühlc der eißenfs
kraft ausgeht; dahrr auch besonders die Kulte des G c m üt hs, der

Wellen (nach diehieriscber Auffafsung) n. s. w. (fuieM Ut gewis8e^

mafiicn negativ» die Kuhe welche mansuehl im Gef&bteaeinerScbwärhe;
der tranqitiilus fühlt sich sl.uk, durch quies sucht man Slnrkuii|t.

u. 8. w. — I>a7u : N. 2. Meminisse sich (MiTinern, ist noch

im (Gedächtnisse haben = meutorta ienerei reminitci sich durch

na eh denken besinnen auf das waa dem Gedaeblnisse eolfaibD

war «= in memoriam revocare\ rteoräari beherzigen, ge-

denken, mit Theilnahmc d(»s Merzens wider «n etwas d»Mikcn. l>»-ni-

geniäfs kann m^n lateinioch niemals tNigen : üaepe tut memiui; auch

rewUlUtei wurde hier nicht angemessen« und weil es kein Perfecl bat

überhaupt nicht brauehtiar sein u. s. w.

Zu den drei Abiheilungen „Yer^^ NomHm^ PmHeuime^ bat <ler

Hr. V<if. eine vierte Votnina proprio* in 18 Artikeln, und im 2än?»»0

3^ neue Artikel huizugefriüt. Daf.s die Nomina propria dt^m Schüler »ur

eine sehr wiUkomuiene Zugabe sein konneu
, mMg aus den üeberschriftss

einiger Artikel entnommen Werden, s B. A^ Afv Afticm» Afilemmt
S02 AeMaats Aeh^m Achatem, Croeem CraHts CraecMäui Cm
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OrettntU Creticus ; 5tB Laeetfaetmm Sparta, ütctmintt LttceHtiftnanfH»

ßßffrmiui» Lato SimHlaUt,

Möge denn (he studii-rendc JugrntI dirsis aurh .'iursnlich aiislaildig

ausgestalielc Buch uocb eiuouil sich frcuntUich eiu|»lohioD s« in Inrscn.

Xroppau. A. Wilhelm.

AussGg« aas anderen ZeUschrifieii.

Menko's Alias der alten Well, welcher in dieser Zeitschrift 1852,
IV, S. 312 Ü. au^c;tei^t wurde, ist von Prof. W ü s t c ai ü iin (in Gotha)
io den «Jahn'Hchen Jahrbüchern* 1852, III, S. 30t ff. tugleleb mil dem
S p r u uer'tflhen «ilAU atHi^UlU* besprochen. Nnch Ilin\vei8unf; auf die
Veränderungen, welche eine sorfirffdlifrere Erfor^ichinig der allen Schrift-

»leller und wirsenscbafliictte Ueiüewcrke für karlugrnptuüche Darslellnng

der allen Welt gebracht haben, und auf die Verdienste, welche «ich in

dieser Bexlehung K i e p e r I besonders durch seinen elasaischan Atlas von
Hellas erworben hat, etiarakterisiert der Ref. zunächst den Sp runer'»
sehen SWhh. Derselbe eulhält 27 Karlen in grolV-pm Form;«le mit 64 kleinen

^ebettkMI (chen (Gotha, bei Justus l'erUies. l'reis 67» Thlr. ^ 12 11. CM.)
«Der Spruner'sche Alias ist iQr Lehrer bestioiDit. Es bildet der Aiias
antiquM des Herrn v. S p r u n c r sowol rucksadiUich der Form
.»Is ()er ßehapdiuugsweise die erste Partie von dessen rühmlich be-
kauuteu ,,Ge^chirhlsatla.H der Staaten Huropa' 8.^ Die ge-

lieferten bläKor bind demnach sowol ^e og r a p h i S'.' h e ab auch tiis

toriscbe. In ersterer Beziehung sollen sie die möglichst detail-
lirte Darslellun<{ der Länder enihallen, wie sie uns durch die belrefTeuden
Geoer.iphcii und Historiker des Allertums auflxw ahrf worden; in letzterer

Ue/,ieitung üoilen sie die nach den verticbiedeiien Perioden der Geschichte

vrründerle Begraosung und politisebe Gestaltung derselben in ihren Haupt-
zügen verfolgen : hierbei finden nur jene Orte, welche eine hervorragende
hislorisrhe Bedeutung geuonnen hahen ,

eitle Berücksichtigung. So ueil

\\\v l'f! forlgesf tzl» in (iehr.iuche uIut das Werk zu urtheilen im stau<le

sind, liat lli-rr v. Sp runer seinen Plan uiil grofser tniaietit und ge-

wilhenhaAer Benutsong der bis jetzt gebotenen Hilfsmittel durchgefShrL*
Hierauf folgt eine genaue Angabe ul»er den reichhaltigen Inhalt dieses At-

las. — üeher den MenkeVhen Atlas gihl Ref. aufser chh i kurzen Bezeich-

nung des Inhaltes nur die Bemerkung, dats er hei äiiniichiiu Plaue, jedoch

mit voller Selbständigkeit das Bedürfnis der Schule durch Zusammen-
drängen des SlofTes benlcksichtigt habe. Die Correctheit und Deullichkeil,

so wie der mäfsi|u;t.' Preis wird lohend iun rkanut; Fin/.«'llieilrn . welche
einer Berich li^^ung in einer folgenden Auflage bedüi'fteu, GuUeo sich

uiebl bemerkt

IVber die 0 V e r bec k'ttche «Gallerie heroischer Bildwerke der alten

Kunst* aaf deren Werth und Brauchbarkeit in dieaer ZeiUchrift 1852, VI,

S. 452 hingewiesen ist, berichtet in den Jahn'scheu Jahrbüchern 1852,
V, S. 55 flr. Prof. Dr. Petersen (in llimhurjr'). fS'aeh \iii.'.i!>e des Inhaltes

des 1. Ilffles urtheiU der He f. im allgemeinen, «dafs er wenig nachzutragen

gi hahl, dafs der Hr. Vf. sich einer zweckmafsigen Kürze befleifsigt habe, ohne
etwas wesentliches su öbergeben, dafs er, wofern er nicht alle Darstellungen

widergebeii konnte oder wollte, eine angemefsene Auswahl iietrofTen habe, und
daTs endlich mit Recht das Werk als besonders für G\ mnasialhibliotheken

geeignet bezcicbuet sei, damit es den öchulern bei der Leetüre der Tra-
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giker in die Rand gegeben werde. Denn nur durch diese Verbindung der

Kuii'^t^ < ite mit den Srhriris(«'norn wird eine vollständige Kenntnis des

mythischen Stoffe« eriDö^licht, die uolhweodig ist, um über die kuost der

alten Tragiker ein begründetes Orlheil su ^llen , die sieb nicht in der

Er&odung, (ondem in der Ausw.ihl unter verschiedenen Wendungen des

Mythus und in der Ausführung zi igl." Der Ut f. h^niUit sodann diese Ge-

lejicnbcit, um den Mylhus von di r i>|)hiiix näher zu besprechen und über

ihn einen von dem F o r c h h a tu m e r'schcu (Mouab^chrifl, M'irzhell 1852,

S. 306) abveiclieiiden, nber olwnfallf auf loeale physiluitiselie ?«fliiltnine

BootieDS gegründeten Erklfirun^sx ersuch dieses Myllius mitzulheilen.

Die kleinere Ausgabe des Cornelius Sepos von K. Nip|»erd«-y»

aber welche in dieser Zeilschr. lbr>2, Hft. IV, S. 306—310, Hr. Schulralk

A. Wilhelm berichtet hat , ist in der Mützeirsehen Gyara<isialzeit$chrtft

1852* Jttoihefl, 8. 481 f. vom Hrn. Gymnasiallehrer Dr. Planer ni Ber-

lin angezeigt. Wir hel)eu , mit Tebergehung der einzelnen Honurkiinseo,

Sur Vergleicbung mit dem in dieser Zeitschrift {.'c^cI PTiPii Uerichie fol-

gende Stellen dieser Anzeige heraus. «Wenn man nach il< lu Tild uud

dem ISeblttbe der Vorrede annebmeD darf, daCi diese A(j>^ii>e bestiaoit

SOI, vorzugsweise von solchen Sobülem banalst zu werden, w elche diriro

Schriftstetler niif der Srhnle lesen, so kann mnn nicht umhin, einen grnfsen

Theil der Anmerkungen als unpassend und nicht zweckmässig zu bejteicli-

neit, da der Hr. Vf. nicht inuner auf das Bedürfnis und die Arbeitskraft

solcher Schüler die nötbige Rücksicht genoanDCD hal.*— «Aof Schwierig*

iieiten des Satzbaues, auf die Ueber.setzung der Partieipien, auf das die

Salze verknüpfende Relalivum, die Cnsu^regrln und .inderes , was deai

Schiller Schwierigkeiten zu machen ptlegt, so dafs ihm eine gute und

richtige Debersetsong oft mislingt, ist wenig, fast gar keine Rücksicht ge*

nommen.* — ^Wxi dem lexikalischen Theile der Noten, welcher unserer

Meinung nach dem Schuler hrliiinich sein soll, eine gute dt-utsche liLer-

setsung zu lietern, können wir auch nicht iiherall einverstanden sein,

QQS mancher deutsciic Ausdruck aufgeslofsen ist, welcher gezwungen oder

gitnz verfehlt ist.* — cOngeaehlet dieser l^ttngcl, welche ons beim Darch-

lesen dieses Buches aufgefallen sind , enthalt es doch nocli so viel liem

Schüler nutzliches, dafs es mit weit grÖfserem Rechte als viele andere

Ausgaben zur Benutzung beim Unterrichte empfohlen werden kann.*

Das ^TtrocitUum poeilcim von Dr. I. Siebe Iis,» das in dis-

ser Zeitschrift 1852, VII, S. 542 ff vom Hrn. Prof. A. Kfoft angeieigt

wurde, erwShnt llr. Srhulrath Peter in Moiningen in einer zusnmmpn-

fafsenden Anzeige über mehrere lateinische KIcnuDlarhiicher (Miilzell'

sehe Gymnasialzeitschrift 1852, Octoberheft S. 774 f.), von welchen einige

in dieser Zeltsehrifl nächstens sur Besprechung kommen werden. IVsel

Angal)e des Inhaltes gibt der Ref. sein Orlheil dabin abs «Man wifd die

Auswahl gewTss rilirrnll verstSndiL' imd zweekniafsig flndf-n . und nament-

lich auch darui einen recht erwünschten Vorlheil crkeiiueu , dafs die in

ihrer Art vortrefflichen , meist auch ziemlieh leichten l*>zählungen in den

Fasten des Ovidius auf diese Art in den Kreis- des Oymoislallecture ge-

zogen werden. Die kurzen Anmerkungen sollen dem Schuler thcils hin-

gichttich des Verständnisses, (heils für das übersetzen einige Unterstützung

gewidiren. Sic beschränken lucb durchaus auf das für diesen Zweck uo-

entbebrliehe und werden daher dem SchOler wie dem Lehrer eine sehr

«rwuQseble luid dabei unsebSdliehe leitersiiamis gewahren.*

r •

Digitized by Google



6

Directoren. Ord. Lehrer. SnppL Neboil.

58 »5 S86 174 1S8 186 21 170 1158 ^

Dagegen am Schlttfae des Schaljakrea 19*%%*. ^

65 27 888 186 188 178 19 175 1161, ^
ahc im gaiaen «ir eine Zimalime mn 9 , bei einer Oeninmtsalir

von 1152 noch nicht einmal 1 wovon überditifs 8 auf die An- 1

zahl der Nebenlcbrer fallen, welche in der Re^el nicht - obligateJ
Lehrgegenstände vorzutrao^fm haben. Die Veriniiidurung der Anzahl

der Directoren von 83 auf 8 2 bei unveränderter Zahl der Gymna-

sien erklärt sich daraus , dafs an einem Gymnasium (Teschen , evang.-

'

Gymn.) im vorhergehenden Schaljabre die Functionen des Directors
,

unter swei Mftnner Tertheüt waren, wihrend im letctT«4o(henen i|

Sehuljalire die Terantworilieke Leitung dieser Anstalt, im Einklänge
\

mit der gegenwlrtigen Orpmisation der Gymnasien , einem einsigen

Manne übertragen ist. — Woher es k<winlt, dais die Ansahl der

Supplenten bisher noch in einem der Katar der Badie mcht ent*

fiprcchcnden VcrhäliEUSse za der Anzahl der ordentHcben Lehrer

steht, ist in dem Vorworte zu den voijährifien statistischen Tabel-

len erklärt worden. Das richtige und natnrfxemäfse Verhältnis wird

sich in dem Mafsc mehr herausstellen, als Candidaten des Gyrana- ^
si:ii - Lehramts durch Ablegung der Prüfung vor einer der wiPsen-

schaftlichen l'rüfungscommissionen ihre Qualification gesetzlich er-

wiesen und sich dadurch die AnsteUongsfthigkeit erworben haben

werden. Um etwas zeigt sich das Verhältnis sehen jetxt gebelsert
'

bei einem Vergleiche des Torletsten Sohuljahres mit dem letzten;

denn während im vorletsten die Supplenten im ganzen Aber 57% '

der ordentlidian Lehrer betragen (den Director unter die Zahl der

ordentlichen Lehrer nicht eingerechnet), so betragen sie jetzt zwi-
"*

sehen üb und aCVo» Wenn diese noch ircrintre Veränderung des

Vt rhiiltnispcs nicht ganz mit den l><;i'l)iubst'n im Kinklange zu stehen ^»j

seh eint , welche von dt»n säninitlichen vifsenschaftlichen Priifungs-

vommissionen im VTLl. Hefte dieser Zeitschrift mitgetheilt wunlen,

und man vielmehr, da im Laufe des vorigen Schuljahres bei den ^

verschiedenen PrQfangac<»nmis8ion6n sosammen 96 Candidaten die

PrOfong bestanden und tfaeils flh- das ganae Gymnasium, theib f&r ^
das Untergymnasium sich Approbation erworben haben, eine bedeu-

tendere Zunalime der otdentlichen Lehrer und Abnahme der Sup- 5

plenten erwarten sollte, to Jst. unter .andern. vnrm»hinUel» .<l*»r U^^-^
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