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E M  YEEGLEICHENDE BETEACHTUNG 
BEIDEE BLUTENZEITEN DEE DECTSCHEN DICHTUNG

VON

MANUEL RASCHKE.

„Im enkel geliebte stillredende ziige des almherrn zu sehn.“
Gothe.

A i s  um die mitte des 13. jarhunderts die zeit zu ende gieng, wo der deutsclie 
adel die alemanniscli-rheinisclie nnmdart zu einer yolleu feinen einfaltigen und reielien 
hofsprache ausgebildet und in dieser sprache die dichtung zur bltite gebraclit bat, wo 
die geistlichkeit in lateinischer spraclie mit ihm wetteiferte und selbst der bauer am 
liede horchend und selbst dichtend sich erhob, da klagten die dichter insgemein: „dass 
reclit und sitte wund sind, dichtung fur tand geachtet und darum wirklieh tand wird, 
dass mail den dichtern nicht melir dankt wie sonst, dass selbst die frauen, bisher die 
pflegerinnen der diclitkunst, auf elire und schick und auf die frohliche kunst weniger 
achten und die getreuen alten sitten yersclineiden, weshalb aucli ihre gnade nicht melir 
so hoch erfreue.“ Aber einer, der alle die dichter jener zeit fuglich vertritt, Walther von 
der Vogelweide, erhebt unter diesen klagen plotzlicli den mut und spricht das seherwort:

Noch kumt froide unde sanges tac.
Wol dem ders erbeiten mac.

Und reclit liat er gesehn. Es kamen die tage, wo in einer erneuten deutsclien sprache 
neue dichtung aufbliihte und dem deutsclien volke allgemeine freude wurde wieder bis 
zum bauer hinab. Wol bat diese tage keiner von Walthers zeitgenossen noch enkeln 
erwartet, denn ein halbes jartausend voll umwalzungen und umwandlungen im deutsclien 
reiclie und geiste ist erst dahin gestiirmt und dahin geschlichen, aber kommen ist er
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doeli der zweite friihling deutsclier dichtung und deutschen denkens, und die ilm schu- 
fen und erlebten, die Deutschen vom ersten sclilesisclien Dis zum letzten franzdsischen 
kriege, liaben sieli in dichtung und filosofie, in krieg und sitte noch ais eclite naeh- 
kommen der zeitgenossen Walthers bewart. Wie kein anderes volk einen solchen doppel- 
friililing in seiner literatur getrieben bat, weist Vilmar in seiner literaturgesehiclite nach.

Aus eigenem yermogen zu dicliten und zu denken und ans fremder kultur ist 
jede literatur entstanden. Das griechische volk allein war so gliicklich, seine literatur 
von fremder kultur und fremder natur nur angeregt, niclit iiberladen zu selien. Aueli 
das deutsclie bat lange vor der kenntnis einer fremden sebrift gediebtet, denn „dichtung 
ist ja  die mutterspraebe des menschlichen geschlechts,“ wie Hamann sagt, und das 
wenige was uns davon erhalten ist macbt die kenner aller literaturen staunen iiber die 
vollkraft und den adel des gefiils, iiber die erliabenheit und plastik der darstellung. 
Aber so yollkommen diese diclitungen aueli waren: zur literatur, zu einem denkmal 
von geschicbtlicber nachwirkung wurden sie erst dureb beriirung des fremden. Dieses 
frenide war zwcierlei: gewaltsame und gcsellige begegnung mit fremden zeitgenossen 
und iiberlieferung und literatur sebon untergegangener vblker. Zweimal wurde die 
deutsclie dichtung von diesem beiderlei fremden tiberflutet, beidemal niclit versclnittet 
sondern befruebtet und erboben, und ilire bliite ist jedesmal das frobe zeieben, dass 
die nation im feldc wie im tiefen innern berr geworden ist des fremden, dass sie aueli 
die daraus folgenden umwalzungen glucklich yerwunden bat. Sie ist dann niclit mebr, 
wie sie vordem war, ist alter und reifer, aber doeli dieselbe. Die yolkerwanderung, 
welclie so vielcn deutschen volkern die beimat raubte oder yersebob, ilirer mehrere 
und niclit die geringsten ganz verscliwendete; die lehnsverfassung, welclie das gaureebt 
aufzebrte und ganzen standen im yolke freibeit wiirde und bildung yerkummerte; das 
kristentum welcbes die naturverehrung der Germanen ais teufliseben spuck yerbannte: 
das alles muste kommen und geschebn, sollten die vereinzelten deutschen yolker zu 
einem deutschen yolke yersammelt werden in einem konigreich und sollte dieses koiiig- 
reicli ein kaisserreich eine weltmacht werden, und sollte diese nation mit den andern 
nationen des weltteils in einer einigen kirclie wie in einer familie, aber sie ais vor- 
mund, ein grosses kulturleben beginnen und durcli diese bekanntschaft und vergleicbung 
mit fremden doeli urspriinglich yerwandten gliedern der kirclie zum yollen selbstbe- 
wustsein kommen. Die romerfarten musten yollfurt, der streit zwiseben stat und kirclie 
muste durcligestritten werden, sollte das kristentum aus einer unbegriffcnen aufgezwun- 
genen iiberlieferung zum yolksbcwustsein werden; und endlieb, es muste die grossartige 
verbruderung der kristlieben nationen auf den kreuzfarten nacb Palastina Spanieli und 
Preussen gescbelin, sollten diese volker eine iiber sieli strebende eine iibereuropaische 
kultur erreiclien. Alle diese yorgange, schwer genug um eines yolkes eigenes wesen



zu veniicliten oder bis zur unkenntlichkeit zu verwandeln, liat das deutsclie volk be- 
standen, und sind ihm darin aucli einige glieder verloren gegangen, andere entfremdet 
worden: im grossen und ganzen blieb es sieli uiwerloren und stand im 12. und 13. 
jarhundert ais einige nation ais weltmacht da, ais lierz und haupt und recbter arm des 
kristentums und der kultur, geschmuckt mit siegen tiber den islam und mit dem stab 
des kristenboten unter slaviscben littauiseben mul normannischcn beiden und sang in 
der diclitung dieser jarhunderte sein siegeslied. Darum ist diese dichtung so selir aus- 
druck dieser erlebuisse, dass aucli das unsebeinbarste spriiclilein oder friiblingsliedcben 
einen zug dieses grossen gescbicbtsbildes tragt. Diese diclitung rulit demnacli anf alt- 
germanisebem naturglauben und dieser auf naturkunde, auf den eigencn taten und leiden 
in yorgescbicbtlicber zeit und in der vblkerwanderung, auf biblisclier und spaterer bei- 
liger gescliiclite, auf romisclier und griecliischer sagę, auf sagenkreisen bretoniseben 
spanischen byzantiniseben ursprungs und franzosisclier fassung, auf franzosiseben und 
provenzaliscben liedern, auf eigenem uraltem sitten- und reebtswesen und auf kristli- 
clier glaubenslebre.

Minder gewaltsam aber desto anbaltender und durchdringender kam das fremde 
vor der zweiten bliitenzeit in die dentsche literatur. Das romische reclit, die klassisclie 
gelcbrsamkeit, die scbolastiscben und tbeologischen feliden des 15. und IG. jarliunderts 
entfremdeten das deutsclie volk sieb selbst weit melir ais die daraus folgenden biirger- 
kriege. Und wieder nacli jenen lamenden, das mittelalter iiberall zertriimmernden 
kriegen kam zu jenem aucli nocli franzosisches wesen wie ins ganze leben so beson- 
ders in die literatur und kunst, eine kurzsicbtige „aufklarung,“ eine flitterbaftc sebon- 
geisterei und ein franzosiertes d. h. entstelltes grieebentum: so dass der vornebme stand 
franzosiert der gelebrte latinisiert war, dass den filologen der blick fur belleniscbe schon- 
heit Yerdunkelt w ar, wcil sie ibn vom eigenen deutsclien wesen so weit abgcwendet 
liatten, dass sie unfromm selbst ibre ererbten und zu vererbenden eigenen namen in 
latein und grieebiseb iibersetzten. Das iibrige von seinen gebildeten so verlassene volk 
sank in robbeit. Aber das deutsclie volk war denn docli durch eine 800jarige grosse 
reichsgescliichte eine ernste in sich selbst rubende nation geworden, welche bci allcm 
was sie neues gelernt ihr teueres altes nicht ganz vergessen hatte. Audi war das 
fremde gliickliclierweise sclion zu vielerlei, dass eins dem andern im wege lag, und es 
war unter sieli zu widerstreitend: die naturwidrige verbindung zwiseben franzosiscb 
und klassiscli muste sieli losen. Die deutsclie riickwirkung kam von allen standen. 
Die religion liatte das deutsclie wesen in allen standen ununterbroeben gen ar t mit der 
deutschen bibel und dem deutsclien kirclienlied, welches erst spiiter von franzosiscb cm 
wesen beriirt wurde, zu spat um viel zu scliaden. Der bauern- und biirgerstand liegte 
sein volkslied und das eben aufgekommene scbauspiel; die gelehrten iibten lateinische



uml griecliische verskunst zur erholung und zur spiegelung mitimter auch in deutscher 
sprache und sucliten latcinięclie und griecliische spracligesetze auch in deutscher spra- 
che; dic geistlichen liorten wieder auch den beruf, dem ihre yorganger in alter heiden- 
zeit gefolgt waren, und dichteten deutsche kirchenlieder, wie jene kristliche belelirungen 
und gescliiehten ins deutsche iibersctzt liatten; die beamten schrieben fortwarend ihr 
kanzeleideutsch; norddeutsche und ttiringisclie fiirsten griindeten gesellschaften zur pflege 
und ausbildung deutscher sprache und dichtung, ein neuer trieb der aus dem 14. jar- 
hundert fortdauernden maistersangerschulen, und die kaiser, dereń liof in Wien sieli un- 
ter allen deutschen hofen von franzosischer unsitte ani reinsten erhalten liatte, kronten 
mit dem lorber nicht nur lateinische sondern nun auch deutsche poeten. So konnten 
nun deutsche filosofen der deutschen sprache auch in prosa neben der lateinischen raum 
yerscliaffen, so konnte dann Kant tiefgrabende yernunft dem griibeln und yerniinfteln 
entgegensetzen, konnte Lessing das dichten der schnie absprechen und nur gebornen 
dichtern zuweisen und naclidem man durcłi kunststudien dahin gekommen war, die grie- 
chische dichtkunst nicht ais schiiler der Franzosen sondern mit eigenem geschmack zu 
wiirdigen, konnte er durch seine dramaturgie das hole und unverstandene des franzo- 
sischen gricclientums aufdecken und die deutsche iistlietik und dichtung auf ihre eigenen 
fiisse stellen. So kam der zweite friililing der deutschen dichtung, ein ergebnis der 
beruhigten zustande der staten und der aussonung der kirchen Deutsclilands, der auna- 
herung der gebildeten und ungebildeten in der nation, des erwachten deutschen bewust- 
seins und einer selbstandigen deutschen beschauung des altertums. Und liier selin 
wir nun die breiteste grundlage der neuen dichtung: gelehrsamkeit und nachahmung 
in klassisclien in lieiligen und in schriften der nachbam, besonders der Franzosen und 
Englander und von heimischem boden einen ganz schmalen streifen, aber von solcher 
triebkraft, dass er jene fremden gmndlagen durchdrang und schliesslich sieli aneignete, 
dass er cinc so lippige bliite wie dic romantische schule treiben konnte. Weit wichtiger 
wurde dieses iiberbleibsel der altlieimischen dichtung mit der daraus erbluliten romanti- 
sclien schule noch dadurch, dass es wie ein zu tage liegendes goldstiick den yerschiit- 
teten yergessenen schatz der ganzen dichtung der ersten bliitenzeit yerriet. Doch die 
hebung dieses schatzes fiillt erst nacli der zweiten bliitenzeit in unsere tage.

Die grundlagen beider zeiten bestelm also aus zweierlei boden, aus dem des 
praktisclien lebens und aus dem in der klosterzelle oder in der studierstube bereiteten. 
Jener wie dieser zeigen auch in ihren erzeugnissen die tugenden und gebreclien, die 
ihnen eigen sind: der volksboden fiille und tiefe des dichterisclien gelialtes aber auch 
oft formlosigkeit briiche rohlieit; der gelelirte boden formvollendung sichtung fortschritt 
zur uniyersalitat aber auch oft frostigkeit scliulmaisterei uberkritik und untreue am 
nationalen wesen.



Die fremden literaturen welche beiden bliitenzeiten zu grandę liegen sind beide- 
male nicht ganz dieselben. Es versteht sieli, dass die nachbarlichen in der neuen zeit 
audi neu geworden sind: die franzdsische und italienisclie war in der nacliahmnng der 
klassischen kiinstlicher aber dem eigenen volke fremder geworden; die spanisclie war 
im 17. jarlmndert verstummt, aber ihre friiberen perioden wirkten jetzt nach; ans Eng- 
land kam statt der dem dentschen geist so widrigen und warer dichtung so schadlichen 
bretonischen abenteuerpoesie des mittelalters eine urspriingliebere und iiberdies schwester- 
licli ansprechende literatur. Aber selbst die klassische literatur war zu beiden zeiten 
eine verschiedene. Erstlich gieng die griecbische literatur dem mittelalter fast ganz 
ab, war aber der neuen zeit in Deutschland wie in den andern kulturlandern der vor- 
ziiglicbere gegenstand des studiums, der beliebtere stoff und das bessere vorbild der 
dichtung; zweitens kannte das deutsche mittelalter die klassischen schriften fast nur ans 
spateren lateinischen abschriften oder gar aus franzbsischen iiberarbeitungen, suchte in 
den epischen und liistorischen schriften nur die fabel des gedichts oder der geschichte 
und legte auch an diese eine gewaltsame hand; die neue zeit las diese werke in der 
ursprache und aus kritiscli hergestellten schriften brachte sie in kiinstlerisch vollendeten 
ubersetzungen auch dem ungelehrten volk und liatte nun nicht nur ihre stoffe und gc- 
danken eclit und ąuellenfrisch sondern bildete sieli auch an satzbau stil und verskunst 
derselben. Es felilte dem mittelalter keineswegs an griindlichen klassischen studien, 
aber ihre friichte kamen nur der lateinischen geschichtsclireibung und einigen lateini
schen gedichten zu gut. Aucli die heiligen schriften waren zum teil andere friiher und 
spater. Die ąuellensclirift des kristentums die bibel trat in der neuen zeit naher in 
Yordergrund, die abgeleiteten traten zuriick, und zwar in beiden bekenntnissen, denn 
sclion 1343 liatte Mathias von Beheim ein monch in Halle und 1466 cin anderer in 
Strassburg die bibel Ycrdeutsclit, und auch nach der reformation bearbeiteten dichter 
beider bekenntnisse liaufig biblische stoffe, hoclist selten nocli legenden oder spatere re- 
ligiose geschichten. Auf die neue dichtung wirken also altere schriften, weltliche wic 
heilige, und sie wirken unmittelbar, nicht in ableitungen und verdiinnungen.

Die orientalische dichtung und weisheit beriirt beide perioden, ist gleichwol fur 
heide von wenig belang; denn sie kam im mittelalter aus Spanien und Palastina nur 
sparlich und komt in der neuen zeit erst spat nach Deutschland; sie war damals meist 
nur lelirhaft und heute, wo die grossen persischen und indischen lieldengedichte und 
persische und arabisclie lieder in iibersetzungen vorliegen, haben sie doch noch auf 
unsere dichtung wenig wirkung geliabt.

Die alte periode ist aufnahme von gasten in ein sclion reichlich ausgestattetcs 
haus, die gaste niiissen sieli dem wirte beąuemen und ganz deutsch sieli benehmen; 
die zeit des iibergangs gelit mit der notdiirftigen ausstattung eines reisenden aber mit



viel witz und behagen bei fremden zu gaste, beąuemt sieli iłinen an, leidet und lernt 
viel, ja  leiclit zu viel; aber die neue bliitenzeit kehrt wieder heim und hat yollauf zu 
tun, sieli und was sie mitgebracht in der yerodeten lieinmt reclit und sclion unterzu- 
bringen; manebes lieimiscbe das verachtet lag wird aufgelesen, manebes fremde liingc- 
stellt wofiir zu hause selbst viel besseres ware, zeit und gebrauch bringen erst lang- 
sam alles auf die rechte stelle. Die alte bliitenzeit ist dalier reicli an ureigener dich- 
tung, bat wol sclion viel fremdes aber ganz und gar angeeignetes; die dunkle zwisclien- 
zeit ist blutarm an jeglicher poesie und das fremde was sie ais einzigen sebatz besitzt 
ist fremdartig unbereitet ungeniessbar; die neue bliitenzeit ist reicli an fremden aber 
aucli obwol in anderer weise angeeigneten schatzen, ibr spriesst aber aucli wieder eige- 
nes gewaclis ans altem und neuem deutsebem samen auf diesem vielerlei boden; darum 
ist sie nim fast sclion weltliteratur.

Das lebcn und die fremden literaturen des mittelalters waren melir dichterisclier 
erzeugnisse faliig, leben und scliriften der iibergangsjarhunderte nur zu lelire und streit 
also zu prosa, und die neue zeit, dereń bildung und leben aucli mehr zur prosa furtę 
und fiirt, gewann docli aucli den schmuck und die labę der dichtung neben der lippig 
wacbsenden prosa, wie nocb andere ziige unserer jetzigen kultur an das bessere mittel- 
alter erinnern und der zwischenzeit felilten. „Dem froblieben waclistum der mittelalter- 
„lichen poesie war abzusterben besebieden, weil ilim keine sebutzende prosa zur seite 
„trat. Ais im 16. jarbundert die deutsebe prosa sieli ermannte, felilte die maclit der 
„poesie und der neuversucbten unvollbiirtigen poesie des 17. war die prosa abgestorben. 
„Endlich im 18. gelang die vereinigung beider und fortan konnte nichts mehr die bliite 
und fracht unserer literatur aufhalten.“ J . Grimm lat. ged. des 10. 11. jarh.

Die jugendkraft der deutsclien heidenzeit liegte dunkle und schwaclie gefiile 
niclit und strebte vom starken gefiil gleicli zur schnellen tat, sie fiilte plastiseli; darum 
war ihre dichtung episcb und trug selbst ibre wenige lyrik episebes wesen an sieli. 
Aber aucli das bloss innerliebe leben, gefiil und gedanke, die knospe der tat, sind 
sclion und der dichtung ein wiirdiger gegenstand. Das kristentum bat die im epos 
sclion liegenden knospen des liedes und des spruchlieds herausgelbst und zu selbstan- 
digen gedichten aufgezogen; neben dem plastischen gefiil atmete nun auch das musi- 
kaliscbe und neben beiden wirkte aucb die reflexion. Die zweite bliitenzeit yerrat 
offenbar ein ringen aus dem bloss musikalisclien leidenden gefiilsleben nacb plastiscber 
gcstaltung, nacb der vollen entwickelung des gefiils und gedankens zur handlung. Das 
gewaltige, in boclister not noch rubig hinwallende lieldengedicbt ist ibr eigentlich yer- 
sagt; datur aber hat sie das drama yollendet, welches rasch in zwei stunden den ganzen 
yerlauf einer grossen handlung vor augen stellt, die bliite eines ebarakters unter den
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stralen einer ide entfaltet von dem ersten gcfiilskeim durch zwiesprache, handlungen, 
besinnen bis zur letzten tat und ilirem segen oder fluch.

Die grundlagen, die verwandschaft und der unterschied des alters beider bliiten- 
zeiten werden klarer erscheinen, wenn man die dichtung gattungsweise sondert.

SPRACHE.
Wie die bildnerei in stein eine andere ist ais die in erz, so liangt die dichtung 

von der sprache ab.
Das erste deutsche gediclit und die crste deutsche filosofie ist die deutsche spra

che. Wer nur etwa das neuhochdeutsche wbrterbuch der briider Grimm liset, wird 
zugeben, dass sie fur uns dichtet und denkt, wie Schiller sagt, und dass es keine liire 
redensart ist, wenn es im altdeutschen liedersal heisst: Min sprache ist min sanc.

Den ursprung aller mensehlichen sprache dankten Juden und kr i sten wie alle 
heiden gott und den gottern. Der deutsche gotterglaube sah die sprache der deutschen 
menschen ais eine abschwachung der gottersprache an, indem er die gotter ebenfalls 
deutsch reden horte, aber in dicliterisch gehobenem und in alterem unter den menschen 
lialb oder ganz yergessenein ausdruck; es verhielte sieli also die sprache der menschen 
zu der gottliclien etwa so wie unser lieutiges deutsch zu altdeutsch. Den zwei bliiten- 
zeiten unserer dichtung entsprechen zwei deutsche sprachen, welche sieli aus den ver- 
schiedenen mundarten, welche das deutsche volk notwendig spricht und wills gott iinmer 
sprechen wird, zu allgemein im ganzen reich giltigen sprachen erhoben liaben: die 
mittelhoclideutsche oder die hofsprache des 12. 13. jarhunderts und die neuhochdeutsche 
seit dem 16. Audi diese yerjiingung seiner gemeinsprache bat ausser dem deutschen 
volk kein anderes erlebt, denn die romanischcn konnen niclit fur eine zweite periode 
der lateinischen gelten.

Yorbereitung zur erliebung einer allgemeinen deutschen sprache war eine allen 
nuuularten gleiche sclirift, wie in der zweiten periode der buchdruck verbreiter der 
zweiten allgemeinen deutschen sprache wurde. Diese sclirift war die lateinische, welche 
die kristenboten unter anderen nebengeschenken mit dem kristentum dem deutschen 
yolke brachten; ihre bestc pflege fand diese sclirift bei den frauen, die das mittelalter 
liindurch unter den weltlichen fast allein schreiben und lesen lernten. Diese von den 
Fbnikiern an die Griechcn, von diesen an die Romer in immer glatterer gelautigerer 
gestalt iiberlieferte sclirift ist niclit nur in diesem liistorischen sondern lieutzutage auch 
in geografischem simie eine weltschrift, weil in allen weltteilen die gebildeten sieli die- 
ser sclirift bedienen, die Deutschen sogar in einer doppelten gestalt; sie wird in 
ihrer einfaclieren schbneren gestalt die passendste sein fiir die deutsche weltliteratur. 
Niclit das politisclie bediirfnis allein, niclit nur die yereinigung des deutschen adcls



am kaiserliclien liofe hat die allgemeine deutsche sprache des mittelalters geschaffen, 
sonst ware das sclion am hofe jenes kaisers, der zuerst alle stamme wirklicli beherrschte, 
am liofe des siegers vom Lech geschelm und seine mundart die sachsische ware z nr 
allgemeinen worden, die docli erst 600 jare spater sieli Jiiezu erliob;*) sondern zn 
dem politisclien bedurfnis muste die allgemeinere bildung und ein alteres reichsbewust- 
sein des adels kommen, beides wirkungen besonders der kreuzziige und romerfarten, 
und darum ist erst unter dem schwabischen gesclilecbt eine allgemeine deutsche spraclie 
erscliienen und darum die schwabische, aber wegen der hbchsten und altesten kultur 
in Germania cisrhenana, im alten Burgunderland, im gau der ersten kaiserliclien pfalz, 
aucli die rheinisclie mundart grundlage derselben. Kurz, kaum 200 jare lang bliihte 
dicse spraclie. Und wieder war niclit das wiiste zwischenreich und die entfernung des 
kaiserliclien liofes aus Schwaben die einzige ursache ihres verfalles sondern der yerfall 
der bildung und der iibergang der literatur von dem einigeren adel an die zertrennten 
nur in mehrere biinde vereinigten statte. So brach im 14. jarlmndert an ilire stclle bei 
liofe wieder die lateinische, in die literatur brachen die mundarten ein und wurden von 
den maistersangern durcli ausdrilckliche satzung selbst in einer und derselben statt 
nebeneinander geschiitzt. (Silić z. b. Lorenz Wessels iglauer tabulatur von 1615.) Ilie 
mittellioclideutsche sprache hat viel fremdes in sieli aufgenommen, mit dem kristentum 
lateinisches und griechisches, in politiscliem und literarischem yerkehr viel franzosisches 
bretonisches und selbst arabisches; aber sie gliech sieli das alles gewaltsam bis zur 
unkenntliclikeit der ursprunglichcn form an und blieb in ihrem innern in ilirer gram- 
matik davon unberiirt.

Wie in einem guten liaushalt geschiht, so war in der deutschen sprache eine 
neue pflanze sclion aufgegangen, da die alte nocli in bliite stand. Denn bis ins 13. jar- 
hundert hinauf miissen wir den anfang des neuhochdeutschen suchen und tinden ihn in 
der sprache des Sachsenspiegels und des Magdeburger rechts, welclie beide reclitsbucher 
in obersachsischer mundart zwisclien 1218 und 1261 geschrieben sind und sieli und 
ilire sprache iiber den ganzen norden und besonders iiber die ostlichen slavischen von 
Sachsen Franken und Fliimen besidelten lander Bohmen Lausitz Sclilesien Maliren 
Brandenburg Preussen verbreiteten. Troppau erhielt schon 1301, Teschen um 1350 
das magdeburgische reclit von Breslau. Audi das bergreclit wurde vom Harzgebirg 
also wieder in obersachsischer mundart dcm neudeutschen osten, zuerst an Iglau, von 
da nach Bolnnen (Kuttenberg) und Sclilesien (Zuckmantel) schon im 13. jarhundert 
iiberliefert. So wurde diese mundart gleich durcli ilire vcrbreitung eine schrift- und 
eine gerichtsspraclie. Sie wurde von Karl IV. den Deutschen aller mundarten, wie die

*) Einen ansatz hiezu maclite sie aucli wirklicli indem sie hoch- nnd niderdeutsch mengend einer 
mittelsprache zustrebte, aber die lateinische erstickte diesen ansatz, besonders unter Otto 111.



ćechische allen Slayen seiner erblander zur gerichts- und urkundensprache befohlen, von 
Max I. auch schon im siiden und westen bis Wien und Speier zur kanzeleisprache be- 
stimmt und liiess schon fiirstenspraclie ais sic Luther an derselben mundart der sie 
entstanden war und an eigener spracliforschung erąuickte und bereicliertc, auch von 
lateinisclien brocken reinigte und so yerjiingt ans der kanzelei auf das weitere und 
bewegtere feld der literatur hinausfurte durch seine bibeliibersetzung streitseliriften und 
lieder. Auch die anderen scliriftsteller des 16. jarhunderts schmiegten mehr odcr minder 
ihre mundart der „hauptsprache1* an und darunter waren besonders Hans Sachsens Aveit- 
yerbreitete yielgehbrte fasnachtspiele wirksam. Da die literatur des 16. jarhunderts 
meist eine praktische auch auf die weniger gebildeten berechnete war und durch den 
eben aufgekommencn buchdruck so schnell yerbreitet wurde, begann die scliriftsprache 
von da an auch in miindlichen yerkehr zu kommen, zu leben, und drang in tieferc 
stande ais das mittelhochdeutsclie je  gedrungen war. Die Schlesier und Sachsen, die 
damals in der literatur am fruclitbarsten waren, hielten die hauptsprache auch ani rein- 
sten ; am Rhein bemiihte sich Friedrich von Spec in seiner Trutznachtigall seine mund
art der hauptsprache anzugleichen, wic er in der vorrede 1649 selbst sagt; im norden 
yerfocht 1648 der Pommer Hans Wilmsen Lauremberg ais der letzte Kampfer die nider- 
deutsche mundart yergeblich; die siiddeutschen mundarten aber widerstanden dem neu- 
hochdeutschen, obwol sie ihm yerwandter sind ais die niderdeutschen, bis gegen das 
ciule des yorigen jarhunderts, w o sie auch endlich weiclien musten. Hcute lebt die 
neuhoehdeutsche sprache so weit ii ber land und so tief in den standen, wie weder die 
mittelhochdeutsclie nocli die lateinische jemals in Deutschland, wie lieutzutage keine 
andere. Das machte, dass sie die erbschaft der lateinisclien angetreten liat, wie das 
frankisclie und darni das deutsche reicli die erbschaft des romischen. Seit ihrer eut- 
stehung kampfte sie mit dem latein. Ende des 15. jarhunderts hatte sie es ans den 
kaiserlichen kanzeleien in ganz Deutschland gedriingt, mitte des 16. aus den evange- 
lisclien kirchen, nachdem ihr schon im 15. jarlmndert, in Baiern schon 1323, die mund
arten mit dem kirclienlied einen breiten weg gebant hatten. Aber die lehrstiile und schriften 
der gclehrten blieben ihr noch lange ein fremdes ja  feindliches gcbiet; denn nachdem 
die hollandischen und die deutschen gelehrtcn es erreicht hatten, besser latein zu sclirei- 
ben ais die gleichzeitigen bewoner Italiens und bessere griechische verse zu fiigen ais 
die Romer jemals konnten, gerieten sie darauf, das lateinische und griechische studium 
fiir die ausscliliessliche bildung zu lialten, machten latein zur unterrichtsspraclie und 
fast ausschliesslichem gegenstand selbst der zarteren jugend, ja  selbst zur umgangs- 
sprache in ihren kreisen und zur sprache der poesie. Seit dem diplomatischen sieg 
Frankreiclis im westfalischen frieden erstand der neuhochdeutschen sprache in der fran- 
zosischen ein zweiter feind und sie wieli vor beiden so zuriick, und sank in ihrer



bildung so ticf, dass sie nalie daran war, wieder eine diutiska eine sprache bloss des 
ungebildeten volks zu werden wie bei entstelmng des deutsclien konigreichs. Aber 
eben iii der tiefsten ernidrigung begann ilire erhebung und eben unter ihren verfolgern 
erstanden ilire pfleger. Zu jedcr zeit wol gab es gelehrte, welche gegen ilire lateinisch 
gesinnten collegen die muttersprache in schutz nalimen, zahlreicli und bedeutend wurden 
sie erst ais auch die franzosische eindrang. Ebenso erlioben sieli unter dem franzo- 
sierten adel yerteidigcr der deutsclien sprache in literatur und umgang; 1634 schwang 
freiherr von Logau in seinen sinngedicliten die rutę gegen die alamodesitte und ala- 
modespraclic und dcutsclie fiirsten versammelten gelelirte um sieli zu schutz und pflege 
deutscher sprache und dichtung. Opitz weckte durcli seine schrift Aristarchus sive de 
contemptu linguse Teutonicse, noch mehr aber durcli die rum- und gewinnreichen erfolge 
seiner verse, lorberkranz und adelsbrief aus kaisers hand, zalreiche nachahmung und die 
liollandische deutlichkeit und wassrigkeit seiner sprache wurde uorbild und sein buch 
Von der deutsclien poeterei 1624 vorsehrift. Jaeob Bolime und Leibnitz liatten die 
dcutsclie sprache selbst filosofische aufgaben sclion Ibsen lassen; Spener, Franke und 
andere pietisten erneuerten in ihren vielgelesenen schriften die edlere biblische prosa; 
da fieng Christian Thomasius 1679 auf der leipziger hochschule deutsche uorlesungen 
an, gab von 1688 bis 1690 die erste deutsche zeitschrift, die „Monatsgesprache" heraus, 
und ais Christian Wolf 1710 in den „Yernunftigen gedanken von den kraften des menscli- 
liclien vcrstandes“ den lateinern nachwies, dass die neubochdeutsche sprache eines tiefen 
und schwierigen ausdrucks mindestens ebenso faliig ist wie die lateinische, da war ihr 
das latein aucli auf wissenscliaftlichem gebiet unterlegen, wenn auch immerliin aus zu- 
falligen grunden ausnahmsweise noch bis heute lateinische vorlesungen auf deutsclien 
lioclischulen gehalten und deutsche forsehungen in lateinisclier sprache gesclirieben 
werden. Die mundarten liatten sieli in der literatur nun iiberall bis auf Baiern der 
scliriftspracbe angeglicben, aber selir starko mundartliclie farbung ist geblieben bis auf 
Gottsehed und ein schwacher mundartlieher haueh ist auch bei Gothe und Schiller war- 
zunehmen und wird wol immcr gerade dem bedeutenden schriftsteller bleiben und seinem 
werke anmut und besonderlieit yerleihn. Gottselied stritt nun fur die alleinherrscliaft 
des „mcissnischcn deutsch“ in der literatur nacli dem corbild der durcli eine kbnigliclie 
akademie dekretierten franzosisclien mustersprache. Dieses dem wesen deutscher sprache 
und dichtung gradaus zuwidere massregeln weckte nun die verteidiger, nicht der mund
arten, aber ciner masscollen und gewalten auffrischung der einen neuhoclideutsclien 
scliriftsprache an den mundarten und auch an einem deutscli frulierer zeiten in Bodmer 
und Breitinger, den mitarbeitern an Gottscheds „Beitragen zur kritischen historie der 
deutsclien sprache poesie und beredsamkeit.“ Gottsched’s yerdienste, die nhd. sprache 
mit nordiselier zahigkcit von yiel fremdem gereinigt, ihr im siiden, in Wicu eine sclmle



erwirkt, ihr in den Beitriigen zur kritischen historie einen jungbrannen wenn nicht ge- 
bffnet also docli yorbereitet zu haben, iiberwigen den schaden, den er ihr dnrch fran- 
zosisch beschrankten regelzwang einer gelehrtenkanzelei zugefiigt, um so mehr ais er 
eben durch seine herausfordernde weise die heilsame ruckwirkung gezeitigt bat. Aber 
erst Klopstock fand und verstand den dichterisclien ausdruck unserer sprache:

Unter sparsamer band tonte gemald’ herab,
gestaltet mit klinem zug,
tausendfaltig und war und heiss, ein taumel, ein sturm
waren die tdne fiir das vielverlangende herz.

Und erst Lessing fand ihren festen und doch gelenlcen, babi tief treffenden bald flie- 
genden ausdruck in prosa. Brachten dann auch Gothe Schiller und Voss die deutscbe 
sprache in ilirer dichterisclien und prosaischen rede zu yerhaltnismassiger yollkommen- 
heit: wie ist sie dennocb auch seit ilmen in beiden fortgeschritten durch die Roman- 
tiker, die schwabische schnie, durch Riickert, Platen; wie schreitet sie noch fort durch 
die sagensammler, die dem munde der ungebildcten den einfaltigen herzgewaltigen ton 
ablernen, yor alleu aber durch die Germanisten, welche ihr endlich das eclite urbild. 
ilire eigene gottliche jugendgestalt aufstellen.

Die tiefste und breiteste grundlage unserer sprache ist nim die obersachsische 
mundart, an der sie sich zu widerliolten malen erfrischt und von der lateinischen schnie 
erholt bat durch Luther aus Eisleben, durch Opitz ans schlesisch Bunzlau, durch Wolf 
ans Breslau; etwas meissniscli festgerannt und yornehm abgeschlossen wurde sie durch 
Gottsched in Lcipzig, wieder zu allgemeiner entwickelung erhoben durch den Ziiricher 
Bodmer, endlich verlialtnismassig yollendet durch den Quedlinburger Klopstock und den 
Lausitzer Lessing: alle gelelirte und mit ausnahme der Schweizcr und des Ostpreussen 
alle Sachsen und Sclilesier. Wenigen doch auch merkliclien einfluss liatten die nider- 
und oberdeutschen mundarten in den kaiserlichen kanzeleien geiibt. Da die sachsische 
und die aus sachsiseli und frankisch entstandene schlesische mundart in slavischen 
landem manches slavische in ilire conjugation und construction, ja  ganze formelhafte 
redensarten aus dem slayischen aufgenommen haben, so ist davon auch in der sclirift- 
sprache noch manches kenntlich. In der knechtschaft und dann, ais die Humanisten 
die deutscbe sprache in grammatiken wdrterbiichern und stillehren nicht eigentlich dar- 
zustellen sondern zu rcgeln unternalimen, in der harten zucht der lateinischen schnie 
muste sie viel lateinisclie construction und syntax und eine menge neuer lateinischer 
brocken zu den sclion eingedrungenen annelimen, und ebenso in franzosischer franzii- 
sisclies. Mittelhochdeutsch ist ihr bisher noch wenig niitze worden, wenn auch sclion 
Bodmer vor 100 jaren gefordert liat, dass es ihr lelire und iibung werde.



Auf diesen gedeihlichen nnd unerspriessliehen grundlagen liat mm unsere sprache 
eine sehr langsame, zuweilen stockende aber doch von einem absclmitt zum andern im- 
mcr gesiindere entwickelung. Ob ihr auch die mundarten des mittleren Deutschlands 
geschichtlich wie in ihrer jetzigen gestalt am nachsten stehn: docli kann dereń keine 
sieli mit ihr verwechseln oder fur ilire jugendperiode ausgeben, sondern neuliochdeutsch 
ist ilnien allen anlich und die fiirstensprache aueli in diesern sinne. Das slavische, was 
sie aufgenommen, bat sic so bewaltigt und bis zur unkenntlichlieit sieh angeeignet wie 
die mittcllioebdeutschc mit franzbsisch und latein getan bat; das franzosische lateinische 
und griechische dagegen triigt sie unverandert, ja  sie bat, wo mittelhochdeutscli die 
fremde form verstummelt hatte, diese wieder hergestellt. Wenn man die sprachreiniger 
vom 16. jarhundert an klagen bort und vergeblicb sieli miihen silit bis heute, sollte 
man glauben, dass unsere sprache die neigung bat, sieli mit den lappen fremder spra- 
clien zu bedecken, und fiirchtet, dass sie darunter endlicb einmal ganz verscbwinden 
wird miissen. Aber liset man im mittelhochdeutschen so viele fremdworter die heute 
unyerstandlicb, und im neuhochdeutschen des 17. jarbunderts so viele die heute laelier- 
licli waren, und selbst in Gothe’s und Schiller’s prosa noeb so viele dereń wir heute 
gut und genie entraten: so ists eine freude zu sehn, wie unsere geduldige aber un- 
beugsam getreue sprache das fremde nur eine zeitlang tragt, dann aber iminer wieder 
ais abgenutzten flitter abwirft und nur das unumganglich notige sieli einycrleibt; und 
man merkt dann, warum sie das fremde unverandert tragen ja  selbst verdeutsclite for- 
men an dem fremden wieder herstellen mag. — Nuchtern und seharf und viclgewandt 
ist sic durch ihr alter, durch ilire lateinische und griechische schnie und schon durch 
ihren ursprung aus einer gerichtssprache; und bat doch einfalt innigkeit plastik und 
schwung genug bewart, um sieli dem jugendlichen spiel der diclitung hinzugeben, one 
gefar laclierlich zu werden wie eine viel jiingere sprache, dereń beste gedichte doch 
nur gereimte reden sind. So kann sie darstellen das ureigenste und das wildfremdeste, 
gedanken und gefiil, und selbst das beste der griechischen und der indischen diclitung, 
dreitausend viertausend jare von ihr entfernt, sprechen unsere iibersetzer aus, treffend 
und bruchlos in deutscher sprache.

EPISCHE DICJITUNG.
Kampfc der bildenden (gottlichen) naturkrafte mit den ungefugen und zerstoren- 

den (riesischen), und das werden der naturgebilde in der umarmung des himmels und 
der erde, dann kampfe siege und wehgeschicke der deutschen volker unter einander 
und mit andern volkern und halbvolkern, und auch das leben der bedeutenderen wald- 
tiere: das ist der grund der ersten deutschen dichtungen, der gbttersage der lielden- 
sage und der tiersage. Oder, um die belehrenden vorstellungen jener urzeit zur an-



schaulichkeit z u beniitzen: Wuotan, der gedanke der wunsch der krieg und der landes- 
segen, also das ganze leben eines deutschen volkes von damals in einer person, liat 
die tochter Saga, die das geriiclit geschehener dinge umtragt nnter den menschen durch 
die liifte trabend auf ihrem rosse Hufwerfer. So liatte der hellenische Zeus die tochter 
Musa, die spater ais neunfaches gesehwister verert wurde. Die deutsehe S a g a  blicb 
in der heidenzeit immer die eine, erst nachdem sie in kristliclier zeit die personlichkeit 
verloren liatte, tcilte sie sieli in mehrere. Aber das werk der einen Saga war vielerlei. 
Denn sie verlieh gottgeliebten mensclien „die frohe kunst,“ die kunst des gesanges, 
und zwar des singens ihrer selbst, der sagę von gbttern lielden und tieren, aber in und 
mit dieser sagę auch des lobliedes des riigeliedes des gelietes des weisen spruchs 
der rechtskunde. Die warheit dieses glaubens ist, was die verschiedenc dichtung be- 
trifft: dass alle dichtungsgattungen der alten zeit epischem grunde entspringen, und 
nnter der ubersclirift drama will ich selbst diese spate gattung auf dem grunde der 
gottersage keimen sehn.

Die iiltesten deutschen heldensagen sind stammsagen, gotliische frankische lan- 
gobardischc u. s. w. Aber ein grosser sagenkreis ist diesen stammen allen gemein, 
die gottersage.*) Sclion daraus folgt und die forschung in altindiscliem gbtterglauben 
wie in dcm yerwandter volkcr zeigt nocli klarer, dass diese deutsehe gottersage asiati- 
sche grundlagcn liat, auf dem zuge nacli Europa ilire besonderheit, im jetzigen Deutscli- 
land und Skandinavien ilire letzte ausbildung erhielt. Das ist die erste iilteste geschiclit- 
liclie stinime liber die Deutschen, und diese zeigt uns die verschiedenen stamme in ci- 
ner einheit, zeigt uns die germanische lieidengemeinde. In iliren sitzen in dem \ielgc- 
schiedenen allwertsgericliteten lande wurde diese gottersage auch nacli verschiedenen 
richtungen entwickelt, mengtc keltisches und slavisclies bei und sank, und erhielten ilire 
ncuentstclicnden stammsagen liicht alle die dauerhafte bildung welche nur die iiberlie- 
ferung an andere stamme geben kann. So sind die sagen der Cherusker von dem 
Romerkrieg, so die markomannischen und viele gotliische verschollen bis auf undcut- 
liehen nachhall in lateinischen clironiken. Dauerhafter waren die sagen aus der volker- 
wanderung, weil liicht gebannt an eine kleine spater Ycrlassene keimat sondern zicliend 
durch alles deutsehe land. Aus dieser gescliichte ist gewiss ein grosser und schoner 
sagenkreis iiber die wanderung im nordosten yerscliollen bis auf weniges bei Jordanes. 
Erst ais die kristenboten den faden ilircs glaubens von einem stamm zum andern zo- 
gen, fiengen die gesonderten sagenkreise in einander zu spielen an von Ravenna und 
Vcrona und vom jetzigen Siidrussland bis Scliweden und Ireland, und ais Karl der 
Grosse die lose yerbundenen stamme in ein reich fiigte oder bald nachher entstanden

*) Yielleiclit auch die tiersage.



aus den sieli durchspinnenden sagenkreisen jene h e l d e n g e d i c h t e ,  welche ges tal ten 
kriifte nnd strebungen verschiedener staranie und aucli verschiedener jarhunderte so 
kunstreicli zusaramenstellten und zu einem ganzen gestalteten, wie etwas anliches nir- 
gend wieder gefunden wird, so dass sie wiirdige abbilder und denkmaler der zweiten 
deutschen vereinigung wurden, der vereinigung zu einem grossen lehnreich nacli furcht- 
barer aber zu heldengrosse entwickelnder wanderung. Rbein Donau und Nordse waren 
diesen sagen der weg, wie sie es den łielden gewesen und Yolker Swemel Werbel im 
Nib. lied und Horant im Gudrunlied erscheinen uns fuglich ais dicliterisclie darstellung 
dieses weliens und webens der sagen auf und ab. Das Nib. lied fart von der raitte 
und dera kulturherd des damaligen Deutschlands aus in die Nordse und liolt von dort 
die gebandigte lialbgottin heira, dann an der Donau ins ostliche rolkermer hinaus, mit 
einer holien frau yoran mit kriegern nacli, zu festen und kiimpfen mit barbaren. Das 
lied von Walther und Hildegund flirt einen belden und eine frau yerscbiedenen stani- 
mes, die sieli yerlobt sind yon kindlier, aus der dienstbarkeit bei bstliclien barbaren 
dureli sehweifendes leben und kampfe mit beutesuclitigen freunden errettend zur sieberen 
heimat und yerbindung. Die amelungiscben heldenlieder erziilen yon den rumreiclien 
aber sieglosen kiimpfen jenseits der Alpen, das Gudrunlied yon kampf und versbnung 
deutselier staranie, yon ihrer scberrscliaft und uberscischer yerwandschaft. Im Rosen- 
garten finden wir die uberalpisclien und die rbeinischen helden wieder am Mittelrbein 
yersammelt zu kampfspiel und frauendienst. Spatere anliche eraugnisse und zustande 
gaben anlass, die sagenlieder yon fruheren zu erneuen und zu grossen gedichten zu ver- 
binden, in denen altes im neuen und neues im alten sieli spiegelte, wie ein ernstes leben 
aueh tut. Die raubziige der Magyaren, ihr sieg auf dem Marclifeld und der unsere auf 
dem Leelifeld erinnerten an die Hunnen, an dereń sieg am Rhein iiber die Burgunden 
und.an den der Ostgotlien Heruler und anderer Germanen iiber die Hunnen an der 
Netad in Ungarn. Die romerfarten der kaiser erinnerten an Dietrich yon Bern und 
alle Amelungen, die biiiidnisse und kriegc der Hanse an die Normannen und Stormarn 
des Gudrunliedes, der kaiserhof zu Speier und Worms an das burgundische Worms. 
An die giitter erinnerte so mancher braucli und name yon bergen fliissen ortscliaften, 
doeli immer dunkler: ins dunkel tritt denn aucli in den lieldengedichten das lieidnisclie 
zuriick und das kristliclie in den yordergrund.

Denn die kristliclien geistlichen nahmen der gottin Saga ihr ross und schwan- 
kleid und alle gbtterhafte personlichkeit und gaben ihr kristliclie gesinnung, freilich 
one ihr zcitweiligcs hervorbrechen heidnisehen stolzes und trotzes und selbst lieidnisclie 
brauclie und gesiclite ganz yerwehren zu konnen; war sie ja  doch eben sagę d. li. 
ausdruck der erinnerung. Aber ihr yater Wuotan hatte nicht nur den raben der erin- 
nening Muninn sondem aucli den anderen H uginn, den in die zukunft spalienden ge-



danken. Darum lernte dłe tocliter so leicht auch die neue mar, die frone mar, das 
e v a n g e l i u m ,  das M a r  i en l i  ed und viele l e g e n d e n .  Diese neuen stoffe der lici- 
ligen gescliiclite aus Palastina und altkristliclien landem durch lateinisclie biblische und 
apokryfische schriften aber auch mundlich durch irische und angelsachsische mbnche 
den deutsclien klostern und gotteshausern vermittelt, waren hier zuerst trockene gc- 
schiehte und lelirhaftes beispiel, wurden aber bald grundlagen episclier dichtung. In 
erhabener einsamkeit uber allen lieiligen gedichten von damals bis lieute deutscher wie 
fremder literatur steht Heliand, so ganz in gestalt der deutsclien sagę des 9. jarhunderts 
und doch so ąuellentreu, das beste lied von dem schnellen sieg des kristentums in 
Deutschland, der beste beleg fiir die verwandschaft der deutsclien art mit echt krist- 
lichem geiste. Weitere dichtung erbliihte erst, nachdem durch scholastik und kreuzziige 
gedanke und glaube im laienstand auch reger weiter und tiefer geworden. Yon Kris- 
tus gelang kein heldengedicht melir; nur einmal, beim erfasscn dieser lieiligen person 
war es dem Sachsen gelungen, hinfort entzog sieli die erhabenheit des gottlielden der 
epischen dichtung und war nur der lyrischen zuganglich. Alle versuche liierin sind 
nur gereimte erangelienhamionien; nur Kristi jugendgeschichte wurde nach apokryfen 
oft gliicklich gediclitet. Dagegen liaben aus den aufzeichnungen der geistlichen die 
frauenyerehrenden ritter die durch gliihende andacht der kreuzziige und durch milde 
lieblichkeit der deutsclien art ausgezeichneten Marienlieder geschaffen und aus trockncn 
knappen lebensabrissen der heiligen legenden episch prachtig ausgemalt und oft liym- 
nenartig aufgeschwungen. Hatten die geistlichen das heidnische element kraftig und 
gliicklich nidergerungen, so erwachten jetzt unter weltlicher dicliterhand seine nach- 
kliinge ungescheut wieder, in den Marienliedern nachklange von Frouwa Hulda Ostara, 
bci Johannes von Fro und Paltar, bei Gertrud von Frouwa, bei Elias von Donar, bei 
Georg von Wuotan u. s. w. Ungescheut erwachten sie weil offenbar unschadlich und 
gaben doch diesen legenden eine nationale hesonderheit. Die kreuzritter liaben ais 
nachfolgcr und racher der martyrer den geist dieser legenden in sich selbst wieder er- 
zeugt, ihn aber in wunderbarer einfalt auch mit dem trotz ihres berufes und mit der 
lieiterkeit ihres zeitalters vereint. So hat sich auf der geistlichen bildung eine geist- 
licli weltliche, auf heiliger geschichte und sagę eine religiose epik gebildet. Die bildner- 
kraft dieser dichtung zeigt sich wol ani besten darin, dass sie neben heiligen lang ver- 
gangener zeiten auch solche der laufenden zeit, neben fremden auch mit yorliebe hei- 
mische ergriff, so die legenden von Oswalt, Hanno, Elisabeth, Hedwig, der arme Hein
rich, der Littauer, Gerhart und andere. Warum aber sind die karlingischen sagen in 
Deutschland, wovon zalreiche bruchstiicke in der Pfalz in Franken in Sachsen und ani 
Bodense umgiengen und zum teil nocli jetzt leben, niclit zu einem heldengedicht zu- 
sammengeriickt, sondern nur ein geringeres, tief unter dem geschichtlichen Karl stehendes
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gedicht das lluolandes liet 1177 von dem geistlichen Konrad aus der franzosischen 
literatur und dann um 1440 die sagen von Ogier von Danemark, Reinwalt von Mont- 
alban, Malagis aus der niderlandischen fiir die deutsche gewonnen worden? Ist doch 
in dieser gescliichte das deutsche und das kristliclie inniger zu einem leib yerwachsen 
ais in irgend einer andern, auch beweisen Otto I, Otto III, Friedrich I  und Heinrich der 
Lowe, dass es an begeisterung fur diesen helden in Deutsehland niemals gemangelt bat.

Der urdeutschen sagę und der legende brachte diese neue weltliche bildung in 
der a r e n t i u r e  in der n o v e l l e  und dem r o m a n  ni elit ganz ebenbiirtige gesell- 
scliaft aus Frankreich. So waren mm im 12. 13. jarhundert dreierlei epische arten, 
deutsche kristliclie und welsche in Deutsehland beisammen und in lebhafter weehsel- 
wirkiuig. Welsch miissen wir auch die sagen aus romischer und griechischer gescliichte 
und gotterlehre nennen, weil sie in ihrer umbildung mit den ąuellenmassigen nichts ais 
namen und fabel gemcin liaben. Was aus der welsch en grundlage von deutschem epos 
erbluhte, bat nur so viel poesie ais sich aus der deutschen und kristlichen ihm hei- 
misclite; aber frcilich war der geist dieser beigemischten grundlagen stark genug, um 
aus einer losen reihe von unbegriindeten abenteuern ein einheitliclies epos zu schaffen 
und um diese bretonischen ritterschatten „mit einer sele auszustatten.“ Umgekelirt 
wirkte auch die welsche grundlage auf die deutsche und kristliclie ein, gab ihr mehr 
gegenwartigkeit und leichtigkeit aber auch leichtfertigkeit und seichtigkeit, und ist die 
entartung des epos zu rohheit und unfłat in der darstelliuig und zu armut in der liand- 
liuig nicht allein und nicht erst den spateren farenden spielleuten zuzurechnen sondern 
sclion den letzten und geringeren unter den hofischen sangern. Am meisten bat unter 
diesem einfluss die tiersage gelitten, sie wurde zu politischer und kirchlicher satyrę und 
zerbrbckelte spater unter dem einfluss der asopisclien f a b e l  in einzele ziige aus dem 
tierleben, welche einen spruch enthielten und diesem spruch nim ais leuchter ais bei- 
spiel dienen sollten. Doch nicht so gliicklicli wuchs die kleine erzalung mit dem spruch 
zusanmien wie ein zug aus der heldensage mit dem liede in ein lyrischepisches lied 
in eine balladę verwuchs. Vorgebildet war diese gattung schon durch das b i s p e l  
oder b i s c h a f t , welches kleine ziige aus dem tierischen wie aus dem menschenleben
sittenlehren oder klugheitslehren unterlegte. So war diese gattung von anfang an zer-
faren in tierbetrachtung asopisclie fabel anekdote novelle allegorie. Lessing suchte 
auch sie zu reuiigen und auf ein gesundes urbild zuriickzufiiren, aber ihr wirkliches
urbild die grosse tiersage kannte er nicht, und da das stattleben die gebildeten der
neuen zeit dcm walde und seinem wild entfremdet hat, auch die tiere der tiersage aus 
Deutsehland selbst dem jiiger fast entschwunden sind, so konnte sich die fabel zu einem ge- 
dielit schlechterdings nicht mehr Yollenden; hat doch schon das bispel oft in das pflanzen- 
leben gegriffen und daran die ungehorigkeit der lelire an der poesie noch scharfer verraten.



Ais (lie gelelirsamkeit in dem griechischen und lateinisclien e p o s  eine neue 
grundlage und ein neues vorbild brachte, war der zeitgeist der epischen dichtung sehon 
unfahig worden, und mit erzalung von zeitgeschichten, meist fremden landes, mit einem 
gemisch von sagenerzalung und geschiclitschreibung in gereimten clironiken mit episclien 
allegorien, mit auflbsung der tiersage in kleine ziige aus dem tierleben zum zweck ei- 
ner sittenlehre, der sie „bispel“ sein sollten, und mit nachahmung der Batrachomyo- 
macliie an kleinen tieren und ungeziefer sckloss die erste bliitenzeit des deutschen epos 
ab. Die legende gieng bei Protestanten ganz unter und wurde bei Katholiken durch 
die schnie der dichtung wieder entzogen, nur in prosa und meist lateiniscli wieder er- 
zeugt. Nicht ais bltite der dichtung sondern zur stillung eines ganz unpoetischen unter- 
haltungsbediirfnisses, also ais geschaftliclies erzeugnis, wurde fortan der roman geschrie- 
ben, streifte auch das feierkleid des verses ab und wucherte seitdem in prosa, wichtig 
wol in sonstiger kultur, nichtig meist in der literatur.

Mit ablauf des mittelalters war die grosse geschichte eines einheitlichen deut
schen reiclies ausgespielt, und so waren auch seine eigentliclien heldengedichte ausgc- 
sungen. Aber wie an statt der grossen nationalen reichsgeschichte niclit politischer tod 
sondern ein sehr rcges ja  aufgeregtes parteileben trat, sich zum biirgerkrieg empbrte 
und dann nach kurzer ermattung sich in gleichgewicht setzte und organisierte: so vcr- 
stummte auch der epische gesang nicht ganz und gar, und seine neue art und weise 
lockt sehr zum vergleich mit dem politischen leben des deutschen volkes. Kein grosses 
heldengedicht gelang mehr, sondern einzele gestalten und geschichten werden aus einer 
grossen geschichte lierausgebrochen oder auch in einsamer entwickelung aufgegriffen 
und niclit in episch langem grossem strome aufgerollt dem vielverlangendcn auge son
dern in fliichtigem umriss hingestellt dem sclmellauflodernden gefiil ais lyrisch-episches 
kurzes gedicht, ais balladę; kein grosser sagenkreis durchwob mehr die gaue aller ge- 
genden und riickte mehrere jarliunderte in eines zusammen, aber die volkssage dichtete 
wieder fort und ergriff hiezu nicht nur begebenheiten, meist aus dem ubergang von 
mittelalter zur neuen zeit, sondern auch zustande und geistige umwalzungen, wol auch 
wenige bruchstiicke aus alten sagenkreisen der ersten periode; die wichtigsten sind Tyli 
Eulenspiegel, Scliwarzkiinstler Faust, die Schildbiirger. Welcher abstand zwischen die- 
sen neuen und den alten sagen. Indessen sind sie docli spiegelbilder des deutschen 
lebens und obwol sie es darstellen wic es im 14. bis 16. jarhundert war und wurde 
so reicht ihr gehalt docli in ein friiheres alter zuriick, ist zu suclien in den schwanken 
des „pfaffen vom Kalenberg“ und Amis und der verschiedenen farenden leute, in den 
anfangen der naturforschung und filosofie und ihrer verirnuigen in Deutschland, in den 
anfiingen der stattverfassung. Derlei sagen, welche ganz nach art des alten volksepos 
erst stiickweis erzalt und spater gesammclt wurden aber in prosaischer romanform



erschienen, (Eulenspiegel niderdeutsch 1483, Faust 1588, Schildbiirger 1598,) ferner <lie 
bruchstiickc der alten heldengediclite die, obwol aucli nur in prosa, reichlich in des 
rolkes gedachtnis waren, ferner die balladen, und endlicb die grosscn gcseliieliten jener 
iibergangszeit: die siege der Portugisen und Spanier iiber das weltmer, ihre wan- 
derungen nach Aracrika und Asien, das ungliick der Grieelien Serben und Ungarn durch 
die tilrkisclie cinwanderung, die siege der Schweizer u. s. w. das war jedenfalls ein ge- 
eigneter boden fiir eine neue deutsche epik. Aber es fehlte zu diesem stotf der geist 
und so war ein volksepos unmoglich.

Nicht auf nationalem boden sollte die neue epik erwaclisen und nicht durch na- 
tiirlielien dichterischen trieb, sondern durch gelehrsamkcit und auf fremdem boden. 
Audi zu cinem k u n  s t e p  os  gab die auslandische literatur des 16. jarhunderts erst 
im 18. anstoss. Von den grundlagen, welche in der italienischen portugisischen und 
englisclien grosse und schone kunstepen getrieben hatten, von der lieiraisch geschicht- 
lichen, mittclaltcrlich romantischen, klassisch gelehrten und religiosen raachten sieli bei 
uns nur die zwei letzteren und nur wenig gcltend. Dantes Divina comedia und Miltons 
Yerlornes paradis entziickten Klopstock zu seinem Messias; aber wie kiin und gliicklich 
seine ersten drci gesange sieli erhoben, die kraft gelit in fiinfundzwanzig jariger arbeit 
der andcrn gesange verlorcn und auch der bessere teil zeigt doch nur einen ubermas- 
sigen stotf und eine unserer weise nicht angebildete antike. Jones die poesie suchende 
und seine poetische kraft uberschatzende jarhundert trieb aber nach Klopstocks vorgang- 
nocli andere, die riesigen stoffe der bibel in der nur einem ganzen volke und diesem 
nur in seiner jugendkraft moglicbcn weise Homers darzustellen; hat doch nocli Gothe 
in seiner unreifen jugend die geschichte Josefs in Aegypten und Schiller die geschichte 
Moses zu dichten versucht, und ist dem ersteren doch seine Achilleis nicht gelungen 
wo doch stotf und form gleichartig gewalt waren. Grosse nationale stotfe blieben von 
der neuen literatur nicht ganz unberiirt, aber zcrtlossen entweder in romane oder scliossen 
fruhreif in dramen auf: es war fiir sie die echtdeutsche darstellung und der deutsche 
epische vers vor und warend der eigentlichen bliitenzeit nicht gefunden. Die geschichte 
des Cheruskers Hermann wurde unter der band Lohensteins zu einer „sinnreichen stats- 
liebes- und heldengeschiehte“ von 18 buchern in lohensteinischer prosa; Otto von Sehon- 
aieli zeigte an demselben stotfe seine unfahigkeit; Klopstock bewies durch seine zwi- 
schen der geschichte Heinrichs I und der geschichte Kristi getroffene wal den mangel 
seiner zeit an epischem sinn; zalreiche parodien und der misbrauch der klassisch epi- 
selien form zu dcm sogenannten komischen epos zeigten ebenfalls von der unmoglich- 
keit dieser form fiir die neue deutsche epik. Ebenso liatte sie aus der mittelalterlichen 
weiclien miissen, in die sie durch Waltliarius mami fortis und durch die epischen ge- 
diehte der Hroswitlia selion im 10. jarhundert eingefurt aber nur in lateinischer sprache



moglich war. Naehdem (lie neue epik auf das eigentliche heldengedicht, was eigentlich 
mir ein volksepos sein kann, verziclitet hat und beim lyrischepischen geblieben ist, 
fanden die Romantiker auch form und vorbild dafiir in dem mittelhochdeutschen liofepos 
und eine noch entspreeliendere gestalt in einem aus balladen aufgebauten.

Die b a l l a d ę ,  auf welcher nun das lyrische epos gegriindet ist, bliihte seit dem 
absterben des grossen epos im 15. jarbundert ais yolkslied seltr reichlicli auf, kam aber 
in der literatur erst zum vorschein, ais balladen in der fremde gesclimack wurden; crst 
naehdem 1765 die Reliąues of ancient Engliseh poetry des bischofs Thomas Percy und 
die lieder Ossians von Macpherson bekannt geworden, sammelte auch Bodmer und gab 
1781 „Altenglische und altschwabische balladen44 heraus. Bald wuchs nun der volks- 
massigen die kunstballade nach und verwob sie mit der romanischen romanze zu einem 
unentwirrbaren geflecht. Die balladę trieb nun in das epos eine deutsche form: vier- 
zeilige reimpare nibelungenstrofe und andere mannigfaltige liederstrofen anstatt des 
liexameters und alexandriners; die balladę drangte auch ein gut teil der griechisch- 
romisclien mythologie aus dem epos und machte eine willkurliche mythologie wie sie 
Klopstoek nach Milton und Milton nach Dante sich erfunden hatte fur immer unmog- 
lich; sie sucht die gewaltigen machte im menschlichen gemiit, oder auch in der dem 
deutschen mittelalterlichen stofte wenigstens angemessensten mythologie des'deutschen 
heidentums, welche Klopstoek rergeblich der deutschen dichtung zu nahern gesucht 
hat, weil er ihre skandinavische art allein kannte, die sich aber in ihrer festlandischen 
art der neuesten dichtung immer lieimischer darstellt.

Die der neueu zeit eigenste und daher reichste epische gattung ist die schil- 
derung des s t i l l e b e n s ,  des nicht unwichtigen aber nicht in die grosse geschichte 
des rolkes greifenden lebens kleinerer kreise. Auch hier sehn wir ganz tiichtige hei- 
mische anfange aufgegeben und erst mit dem hochangesehenen fremden derselben gat
tung wieder angefangen. Die liofische dorfpoesie Nitharts und anderer im 13. jarhun- 
dert war ein wenn auch lyrischer doch ganz tiichtiger anfang hiezu; er wurde ver- 
schiittet und erst die griechische I d y l l e  der gelehrten fand nachahmung. Yielleicht ist 
au lceiner andern gattung so scharf zu sehn, wie die kiinstliche fremde grundlage nach 
und nach aufgezehrt und beseitigt und darunter die naturliche heimische erreiclit und 
immer tiefer durchdrungen wird. Die schafereien der Pegnitzschafer von 1(!44, welche 
unter den schafen ihre biicher, unter der wolle ihre gedichte, unter den hunden ihre 
mussestunden verstanden, siud durchaus nur deutsche nachahmung der franzosischen 
nachahmung des Y irgils; da aber dessen eklogen und georgikon wieder nachahmungen 
Theokrits und anderer Griechen sind, so war die deutsche nachahmung die dritte ver- 
diinnung. Wie gross steht daneben Grimmelshausens Simplicissimus von 1669; aller- 
dings keine idylle, allerdings im geleise des romans farend, aber mehr ais beide, auf
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dem furchtbaren liintergrunde der damaligen geschichte ein heiteres mul schmerzhaftes 
bild des deutsclien volks und echte dichtung wenn auch in prosa. Aucli dieser anlauf 
zu einer neuen epik des stillebens auf volkstiimlicliem grunde verlief wieder in gewon- 
liche romane. Gessners idyllen von 1756 sind sclion der griechisclien quelle und keiner 
ableitung nachgeahmt und in seinen Schweizeridyllen ist sclion heimischer stoff und auf 
geschichtlichem grunde; Vossens idyllen mit heimischeni stoff sind auch in der darstel- 
lung sclion deutscli an griecliischem vorbild nur gebildet, doch one geschichtlichen 
liintergrund; in Giithes Herman und Dorotliea aber erbliilit diese gattung, stilleben auf 
geschichtlichem grunde episcli dargestellt so hocli und vollendet, dass der name idylle 
niclit mehr zureicht. Aus der flut der romane hat sieli einmal im Simplicissimus dann 
nach langem zeitraum in Pestalozzis Lienhart und Gertrud, dann in Immermanns West- 
falischcm Schultheiss dieselbe gattung erhoben, ist aber nicht bis zu der ausseren ge- 
stalt der dichtung gelangt, sondern unreif ais studie in die welt getreten, und wird so 
immer mehr beliebt ais dorfgeschichte, vielleicht weil sie in dieser romanform der ten- 
denz der lehre zuganglicher ist.

L I E D E R .
I)as weltliehe und geistliclie lied des volkes ist die einzige dichtung, welche in 

der sonst dichtungslosen und undeutschen zwisclienzeit nicht erstorben und nicht ent- 
artet ist, sondern die durch gelehrte spiele und kritik yorbereitete dichtung zim zweiten 
bliite bringen, die entfremdete bekehren half. Seine unubersehbare mannigfaltigkeit und 
seine verbreitung daher machte es so unsterblich und maclitig. Denn in seiner besten 
gestalt gieng es von dorf zu liof, aus der klosterzelle in den krieg, aus der studier- 
stube in die kirelie und sehn wir doch jetzt nocli die gelungensten lieder unserer dicli- 
ter bald gemeingut aller stiinde werden und lioren umgekehrt bauernlieder an den klavieren 
der statter singen. Auch das lied hat nachgeahmt im 13. jarhundert wie in der iiber- 
gangszeit und bis heute, tun es doch vogel selbst; doch war es dem fremden immer 
weniger dienstbar und kelirte immer friiher zur eigenen art zuriick. In seiner unend- 
liclicn fiille drang es in alle andern gattungen von gedichten und gab ihnen oft den 
gelialt und nationalen lialt, dessen sie sonst ermangelten. Aber obwol so unyerwustlieh 
und maclitig einwirkend, unterliegt es doch auch dem gange der nationalgeschichte und 
der einwirkung fremder literaturen und tragt das geprage der verschiedenen zeiten: 
das epische der heidenzeit, das musikalische der ritterzeit, das doppelgesicht der refor- 
mationszeit, dann das miide aber glaubige und das schwaclilich leichtfertige der nacli- 
ahmung und in der zweiten bliitenzeit das geprage aller zeiten und vieler volker.

Das lied ist aus dem epos oder vielmelir mit dem epos entstanden. Denn alle 
die alten s a g e n l i e d e r  waren sagen dem inhalt nach, aber lieder in darstellung vers-



bau lange uml vortrag. U ml schon dort in der altesten zeit lassen namen und andere 
spuren vermuten, dass das lyrisclie wesen, was iiber ein ganzes sagenlied yerbreitet 
war, stellenweise iliclit selbstandig aber doch verdichtet durchgeblickt liat, dass es be- 
sonders in den liedern welehe den gbttern gesungen wurden ais der erzalung yorwal- 
tende betraclitnng und lobpreisung, in den schlachtliedern ais mannigfaltige tautologie 
des zurufs und der anrufung, in jedem gebet ais wunscli und bittc aus der erzalung 
sieli erhoben bat; die zwei Merseburger und die zwei eben heuer aufgefundenen Wiener 
zauberspruclie sind dessen alteste, mehrere stellen in Otfrid’s Krist spaterc belege. 
Ausserdem baben wir zwar nicht die lieder selbst aber sichere nachricht von licbes- 
liedern schlachtliedern gesellschaftsliedern totenliedern schimpfliedern aus der heiden- 
zeit, die alle erzalend aber reichlich auch lyrisch gewesen seiu werden, und in denen 
uns die spatere doppelart des geistlichen und weltlichen liedes und die doppelart des 
strofischen und unstrofischen liedes, des l i edes  und des l e i ches  schon entgegenblickt.

Selbstandig ist aber das lyrisehe lied erst durch den kristlichen geist worden. 
Er bat den sinn der deutschen volker von ausserem streben ab und zur selbstschau 
gewendet; seine subjektivitat ausserte sich poetisch wieder erst nur in einzelnen stellen 
erzalender gedichte, der lieder von Kristus und der Samariterin, vom heiligen Petrus, 
Georg, des Ludwigsliedes, ais schluss von gebeten (Wessobrunner), ais ein die erzalung 
durclibrechendes oder ihr nachliallendes gefiil. Ganz iiber den episclien boden erhoben 
sich i i b e r s e t z t c  p s a l m  en,  aber der weleher uns von den altesten iiberblieben ist, 
der 138. bat doch noch wenigstens einen episclien eingang erhalten. Bevor diese psal- 
men iibersetzt waren, wirktc ihre singweise allein auf das volk und es sang ihren 
wiederkehrenden strofenscliluss kyrie eleison, kriste eleison, liallelujah in der kirclie 
auf dcm umzug und im schlachtfeld laut aufjauchzend nacli. Diesem bediirfnis des 
yolkes kamen die geistlichen nacli mit lialbdeutseh halb lateinisch endlich ganz deutsch 
gedicliteten liederstrofen, s e q u e n z e n ,  welclie das volk in den lateinischen gesang der 
geistlichen und des cliors einfallend singen durfte, bald auch ausserhalb der kirclie 
sang; so entstanden geistliche festtagslieder schiffs- kriegs- siegsgesange lieder der 
pilger und kreuzfarer. Und das ist der beginn des deutschen k i r c h e n l i e d e s .  Es 
war also die singweise allein eine der triebkrafte der deutschen lyrik und Karls des 
Grossen yerdienst um die kirchenmusik in deutschen kirclien verdient auch bci dem 
deutschen lied erwahnung.

Auf die volkspoesie iibte der kristliche umschwung machtigen einfluss: viele 
sagenlieder wurden zur vergessenlieit gedrangt mul lieder von neuen zeitbegebenheiten 
wurden immer lyrischer, am meisten aber in liedern von den immer wiederkehrenden 
eraugnissen des menschliclien einzellebcns und der aussermenselilichen natur. In dcm 
b r f i t l i e t  t r u t l i e t  w i n e l i e t  m a n d a l i e t  und in den r e i e n  des 11. 12. jarlmn-
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derts cntfaltete sieli das lyrische schon so breit und voll dass es das epische ganz an 
den rand driingte und nur zu seinem ramen machte: nur der eingang oder der ausgang 
des gediclites oder beides ist dann erzalend oder das ganze in zwiegesprach oder selbst- 
gcsprach oder in einen zuruf gefasst, iraraer aber die lagę des singenden angedeutet; 
dabei kurz und im ausdruck einfaltig und scheinbar zu karg, dennoch „gemalde herab- 
tonend, gestaltet mit kiinem zug.“ Das sind die ersten deutschen lyrischen lieder, so- 
glcicli im schonsten ebenmass und ganz eigenartig one fremde zutat. Fremdes kam 
bald; schon im 12. jarhundert fiengen farende geistliche an gedichte auch weltlichen 
inhalts und jenen yolksliedern anliche doch in lateinischer sprache fur die hofe zu 
dichten und mengten dann unter die lateinischen verse deutsche. Die ritter lernten den 
geistlichen das singen ab, nahmen aber statt des lateinischen was sieli ihnen von selbst 
verbot franzosisches was sieli ihnen im politischen verkelir und besonders darum auf- 
drangte, weil dieser ho f i s  c h e  m i n n e s a n g  zuerst an der franzosischen grenze am 
Niderrhein begann ais eben die schulen der trubadurs in Normandie und Provenze in 
Yoller bliite standen. Die ersten dichter Dietinar von Aist, der von Kiirnberg, der 
burggrav von Regensburg, Meinlo von Sevelingen und Spervogel haben nocli die ein- 
fachc kurze und episch anklingende weise des yolksliedcs; Heinrich von Veldecke ein 
Westfale und Friedrich von Hausen ein Pfalzcr zwischen 1180 und 1190 zielni schon 
von franzosischem an und ersterer wird schnell anerkannter griinder und maister des 
hofischen minnesanges und tragt ihn nach Turingen, von wo sich derselbe uberallhin 
yerbreitet, am yollsten aber nach Oesterreich und Schwaben. Heilsam war dieser zug 
vom Rliein weg und nach der mitte und nach dem siiden Deutschlands, denn dadurch 
konnte der franzosisclie einfluss nur zu nutzen nicht zu schaden gereichen; das deut
sche lied yerlor durch jenen einfluss seinen episch en ramen immer mehr aber nur 
bei geringeren dichtern ganz und gar; die franzosisclie beschrankung des liedes auf 
minne allein und seiues reimes auf parę hoben die nachfolgenden dichter wieder auf, 
dichteten ilire yielgliedrigen strofen auch yielreimig und dichteten ausser im frauendienst 
auch im herrendienst und im gottesdienst. Wol hatten die Franzosen neben den chan- 
sons laisen und descorten der minne auch ihre scharfen siryenten; aber diese sind nur 
spottliedcr kleiner und kleinlicher politischer parteien, nicht yaterlandisclie; ihnen ent- 
sprechen im deutschen etwa jene unadligen lob- und riigelieder auf „milde“ und „un- 
milde“ flirsten. Die seichtigkeit und das ewige einerlei des minneliedes, was Schillera 
von der naheren bekanntschaft mit mittelhochdeutscher dichtung iiberhaupt so abge- 
sclireckt hat, sind wirkungen des franzosischen einflusses die nur bei geringeren dich
tern und erst in der entartung des minneliedes erschienen sind. Zuvor aber hat diese 
dichtung nocli einen zweiten zweig getrieben, das ho  f i s  e h e  d o r f l i e d .  Es ist in 
Baiern und Oesterreich aus den tanzliedern der bauera emporgeschossen eben so wie



frliher das hofische minnelied aus den winę- und mandaliedern des volkes, wie auch in 
Frankreich die pasturelen aus tanzliedern der dortigen bauera, wie jetzt viele kunst- 
gedichte in alpenmundart aus den schnadahipfeln der Aelpler entstelm. Die fran- 
zosischen pasturelen waren nicht ursprung und yorbild des hofischen dorfliedes, wol 
aber erapfehlung bei hofe, weil auch in franzosischer adeliger gesellschaft dergleiehen 
beliebt war. Dass die tanzlieder des yolkes die friihlingsreien von der heidnischen 
fruhlingsfeier herriiren wird auch bekraftigt durch mancherlei brauche und aufziige beim 
empfange des friihlings, des graren Mai, wo diese reien gesungen und getanzt wurden. 
Viclleicht ware auch in den lateinischen gedichten dieses schlages in den carminibus 
buranis ein beweis dafur zu finden; sie sind mir nicht zuganglich. W ar auch der 
heidnische glaube lange schon yergessen: das verstandnis und mitgefiil fur die natur, 
was in jenem glauben die natur heilig gesprochen und zu gottern gestaltet hat, dauerte 
so lebhaft nach, dass auch das minnelied und das dorflied „holiern adel der natur ver- 
lieh, an der liebe busen sie zu driicken,“ wie es Schiller nur an den Griechen bewun- 
dert; man sah sieli mit fiir ein glied der natur an und redete sie treulierzig an; frau 
Minne frau Ere frau Marę u. dgl. sind dem minneliede nicht allegorien nicht schale 
redensarten wie den spateren, sondern wirkliche yorstellungen, von dem tode wird wie 
von einem fiirsten gesproclien und wie von einem tanzfurer, fruhling und winter befeh- 
den einander in scharfeu feliden und haben ihre burgen, der Mai ist ein grav und hat 
seine gravin, die liaide wird rot vor scham sie schiimt sieli ihres winterleides wenn 
sie den wald silit griinen, frau Nachtigall ist liebesbote u. s. w. So schon und episcli 
das damals war, so wurde es spater formelhafte leblose allegorie und mit ein zug der 
entartung, ais der ins unware und sittengefarliche getriebene frauendienst der franzo- 
sischen minnegerichtshofe auch in Deutschland nachgeahmt und die dichtkunst so ent- 
weiht wurde, dass man one den inneren beruf auf bestellung oder durch selbstzwang 
dichten wollte und dichtkunst zu lernen yermeinte, ein iibel das bei den letzten minne- 
sangern angefangen hat und zunahm bei den maistersangern, das allgemeine meinung 
wurde durch die gelehrten des 16. jarlmnderts,*) bei den deutschen gesellschaften des 
17. jarhunderts und crst durch Lessing, wenn auch bis heute nicht ganzlich, beseitigt 
wurde. D a s  s p r u c h l i e d  hat seinen ursprung im sprichwort und dieses seinen an- 
lass in einer begebenlieit und darum in seiner altesten besten erscheinung immer auch 
einen die veranlassende begebenlieit andeutenden einen epischen anfang oder schluss. 
Die sagę welclie begebenheiten erzalt wird auch nicht one spriiche sein ; das yolksepos 
ist karger damit ais das kunstepos und je  alter desto karger, und das deutsche volks- 
cpos karger ais das griecliische; doch selbst das kleine bruchstuck des altesten erhal-

*) Besonders durch Jul. Cas. Scaligers Poetices libri septein, Genf 1561, der fundgrube aller 
dichterlinge jener zeit.



tenen deutschen heldenliedes hat den einen spruch: mit gerfi scal man gęba infahan ort 
widar orte. Da, im zusammenhang mit der veranlassenden begebenheit sind diese sprii- 
che von bober dichterischer wirkung; auch dann nocli sind sie poesie, wenn sie ent- 
weder aus allgemein bekannten heldengedichten oder tiersagen erwahnt werden oder 
wenn sie aus einem solchen ganzen heraus gebrochen doch etwas von epischer rinde 
behalten, wie das gute lyrische lied, z. b. „Mit dem sper soli der mann gaben empfan- 
gen spitze wider spitze, sagte der jungę Hadubrant,“ oder: „Ein Hadubrant nimmt 
gaben nur mit dem sper, spitze wider spitze. “ Und in dieser besten art waren spriiche 
schon in der heidenzeit zalreich vorhanden, teils in den sagenliedern, teils selbstandig, 
teils in ratseln, li a f t  en  genannt. Reichlicher traten zu diesen und oft ilmen entgegen 
die spriiche des kristentums, erst one anspruch auf poesie mit dem ausscliliesslicben 
zweck der lebre; docli nicht lange so erhielten auch sie aus der heiligen geschichte 
eine episclie fiirbung, wie die legenden zalreiche spriiche enthalten. Die heidnischen 
spriiche giengen vom objectiven aus, die kristliclien vom subjectiven. Naclidem das 
kristentum dem deutschen wesen einverleibt war, entwickelte sich aus dem im epos 
liegenden meist einzeiligen spruch das breitere sinnende spruchlied und erhielt durch 
Reinmar Aron Zweter um 1228 die schdne reimverschlingende strofę, frauerenton ge
nannt, welche im selben jarhundert in Ralien unter dem namen sonett nachgebildet und 
dreihundert jare spater in Deutschland ais italienische kunst bewundert und wieder 
nachgeahmt wurde. Reinmar hat den frauerenton auch anderen liedern gegeben; ura- 
gekehrt haben andere dichter dem spruch auch andere „tonew gegeben, aber durchaus 
kurze und einstrofige und sie haben ihn in epische und lyrische gedichte mitgenommen 
und so mit beigetragen zum verderben dieser. Wol die vollkommenste form, selbst 
auch im vergleich mit den epigrammen der neuen literatur, hat Bernhard Yridank in 
strofen von zwei bis aclit kurzeń viermal gehobenen parweise gereimten zeilen gefunden, 
und hat auch im inhalt das volkssprichwort und den guten geist seiner zeit am ech- 
testen und vollsten gegeben. Geringer sind die spater aufgekommenen p r i a m e l n ,  
welche Lessing fiir die vorgebilde des neueren epigrammes erkhirte. Vridank schon 
ordnete seine spriiche nach ihrem gegenstand zusammen, andere dichter schrankten die 
ihren auf einen gegenstand ein und brachten sie mehr oder minder in zusammenhangende 
folgę, und in solchen „ r e d e n u wie man sie richtig nannte ist schon im 13. jarhundert 
eine vorbildung des l e h r g e d i c h t s  der neuen literatur zu sehn. Diese reden iiber 
erziehung, iiber adelige gesinnung, iiber den tod, iiber den glauben u. a. haben in ih
rem gegenstand, in dem mittelalterlichen leben, besonders aber in dem warmen gefiil 
in dem Avackeren sinn und ihrem unmittelbaren ausdruck noch hinreichend poesie um 
zAvischen prosa und poesie zu stehn, das lehrgedicht der neuen zeit dagegen hat selten 
von alledem etAvas und hat sich in seinem gegenstand meist sełir ungliicklich selbst



bis zu filosolisclien betrachtungen yergriffen. Im mittelalter war es der mangel an ei- 
ner allgemein gelaufigen prosa und die dichterische leichtigkeit der mittelhochdeutschen 
sprache, auch die mehr dichterische anschauung der gebildeten iiberhaupt, was diese 
stofFe in dichterische fassung trieb; im 18. jarlmndert war es die geschmacklosigkeit 
und kraftlosigkeit der prosa und darum der mangel an leselust fiir sie, was die mora- 
listen und aufklarer zu lelirgedichten fehlgreifen liess.

Mit dem ablaafenden mittelalter war das kunstlied von seinen bisherigen pfle- 
gern den rittern aufgegeben und geriet in die schulen der maistersanger und an die 
farenden, urn dort und da an allen oben angedeuteten gebreelien unterzugehn. Die lehr- 
gedichte und versiibungen der maistersanger folgten auch darin nur einer von den minne- 
sangern gegebenen richtung, dass sie gierig nach fremden stotFen haschten und die hei- 
mischen ihres alterturas entkleideten: der widerwille der neuen zeit gegen das mittel
alter begann sclion im mittelalter selbst, spricht sieli scharf schon bei Walther aus. 
Durch die farenden spielleute aber war seit lange die hofische epik und lyrik ais neue 
kraft in die dichtung des nideren volkes gedrungen und wirkte dort mit an der bliitc 
neuer lyrisclier und lyrisch epischer v o l k s l i e d e r ,  echter poesie, wenn auch ausser- 
licli in sprache ausdruck und vers oft roh und unfertig. Die aussere vollendung war 
schon dureli die entartung der sprache unmdglich worden. Nur das k i r c l i e n l i e d  
dauerte ais kunstlied fort. Es hat verschiedene grundlagen, heimische, heimisch ge- 
wordene und fremde. Denn ausser dem in worten ausgesprochenen nachjauchzen der 
laien und ausser den verdeutschten psalmen der ersten kristlichen jarhunderte wurden 
nun im 15. 16. jarhundert gesungen: die besseren religiosen lieder der kunstdicliter, 
geistliclier und weltlicher, neue iibersetzungen und liberarbeitungen von psalmen und 
lateinisclien altkristlichen hymn en, volksmassig entstandene ganz originale oder an ein 
alteres lied gemanende lieder der Gottesfreunde der Geissler der Mystiker und anderer 
gesellscliaften in der kirche, lieder der landprediger aus den predigerorden und unter 
diesen viele iibertragungen ganz weltlicher volkslieder ins geistliche mit beibehaltener 
singweise. Der ernst des kirchlichen streites und das zusammenraffen beidcr seiten, 
der alten und der neuen, brachte auch in dieses so bunte kirclienlied immer mehr kunst- 
gemasse haltung; seine bestimmung fiir jedermann aber bewarte es vor schulmassiger 
yerhartung und vor einmiscliung von gelehrsamkeit, den fehlern der maistersangererzeug- 
nisse. Die folgenden leiden der nation jeglichen bekenntnisses dampften es nicht son- 
dern entwickelten vielmehr neue weisen daran. In der evangelisehen kirche, wo es ein 
hauptteil der andacht wurde, legte es friihzeitig die muudarten ab, zulctzt die nider- 
deutsche, und fand es die meisten und besten dichter, one docli ausschliessend confes- 
sionel zu werden. Auch diese dichter und dicliterinnen legten ihren liedern gerne psal
men zu grunde und gaben weltlichen volksliedern geistliches wort und geistlichen sinn.



— Lange vor dera kirchenlied der gemeinde sind r e l i g i o s e  g e d i c h t e  nicht zum 
singen sondern zum lesen gedichtet worden, zalreich im 12. 13. jarhundert, ara zal- 
reichsten in der zeit der kampfenden kirchen und in der folgenden leidenszeit, abneli- 
mend im 18. und sparlich im jetzigen jarhundert; sie sind meist friichte des theologischen 
studiums und ausdruck des religiosen gefiils des einzelen und darum oft streitsiichtig 
und lclirhaft, darum wurden sie aucli selten kirchenlieder.

Keine andere literatur hat eine so reiche, mannigfaltige und in jeder gattung 
yorziiglichc lyrik, keine andere hat ihre lyrik durch studien und iibersetzungen so vie- 
ler und vielerlei frcmder diclitungen gebildet. Die samlung begann sehr schwach mit 
altcn heimischen rolksliedern Bodmer in seinen schwabischen balladen, denen er schon 
fremde, seliottische wie zur empfehlung voranschickte; reichlicher fiel die samlung des 
fremdcn und fremdesten durch Herder aus, der unter seine Stimmen der Volker 1779 
aucli einige altdeutsche und nordische brachte. Der nationalen ermannung und der ro- 
raantischen schnie in den ersten jaren unseres jarhunderts sind nun die ersten namhaften 
samlungen deutscher rolkslieder verscliiedener jarhunderte zu danken, die wirkungs- 
reichste Des knaben wunderhorn von Arnim und Brentano 1806— 8. Die germanisten 
liaben diese der diclitung wie der nation heilsame tatiglceit mit klarerer einsicht mit 
weniger romantik und in weit umfassenderem masse fortgesetzt und erfreun sieli schon 
des segens, dass man von dem deutschen liede wenigstens nicht mehr sagen darf was 
Herder von der gesamten deutschen literatur sagte, sie sei wie ein paradiesvogel ganz 
flug ganz liohe aber one ftiss auf deutschem boden. Nein, aus dem liede unserer besten 
lyriker seit Gotłie sprechen uns die besten eigenschaften des liedes aus dem 12. 13. 
jarhundert, die ziige des ahnherrn an. Es hat seine weltreise gemacht und wirkt ein 
auf die slavische ungrische neugriechische literatur und selbst auf die englische dani- 
sclie italienische und amerikanische, wie sie im mittelalter eingewirkt hat auf die ita- 
lienische und cechisehe.

DRAMA.
Das deutsche drama hat seinen ursprung in darstellungen der leidensgeschichte 

Kristi und anderer heiliger geschichten in den ersten kirchen Deutschlands, seine wei- 
tere entwickelung dankt es dem ersten unkiinstlerischen studium der klassiker und dem 
ersten erscheinen englischer schauspieler in Deutschland, seine vollendung durch Gothe 
und Schiller dem vorbilde Shakespeares und Sofokles, aber seine keime hat es wie das 
griechische in dem gottesdienst der lieidnischen yorfahren.

A u fz i ige t a  n ze  u n d  g e b e r d e n s p i e l e  b e i  l i e i d n i s c h e n  o p f e r n ,  be- 
sonders zum empfange Sumars, dessen ankunft wir friihling nennen und zur feier des 
gottes Fro zu mittsommer, mit gesangen welche die grosstaten und woltaten des gottes



priesen; feierlicher umzug der opfertiere mit rede und antwort also zwiesprach; schwert- 
und spertiinze der knaben zur schau der erwachsenen und der weiber; tanze und ge- 
sange besonders der weiber auf den grabem teurer verstorbener: davon berichten ro- 
mische und einheimische geschichtsehreiber, das fanden die ersten kristenboten vor und 
scbaften es bei den getaiiften ab. Aber nicht alles wurde yerboten und manches erhielt 
sieli gegen das verbot. Der kampf und umzug des graven Mai, womit man in der 
heidenzeit Sumars ankunft und neujar feierte, wurde bis zum SOjarigen krieg im gan- 
zen mittleren Deutschland aufgefiirt und seine spuren sind am Rhein noch jetzt alljar- 
licli zu sehn. Der scbauplatz war der dorfanger, Sommer und Winter die helden, zwei 
scharen in griiner und grauer mummerei ilire gefolgschaft, ihr kampf die handlung des 
dramas, das zurufende volk und die madchen und kinder des dorfs der chorus, des 
Sommers sieg und einzug ins dorf zu tanz und schmaus unter der linde oder eiclie 
der letzte akt; kostiim und waffen lieferte meist der wald und die lieide; die zeit des 
aufzugs wurde vom wirklichen sommer durcli das erste veilchen oder die erste schwalbe 
bestimmt und ein feierliches umtragen des ersten reilchens auf einer stange von kin- 
dern, die daftir haus fiir liaus beschenkt wurden, war das Yorspiel, sommerfinden ge- 
nannt. Audi dem gottesdienst ganz fremde schwanke werden in heidnischer zeit schon 
genannt; diese liessen des heidnischen immer mehr fallen und nalimen immer melir 
personliche possenhafte satyrę auf; spater hiessen sie f a s n a c h t s p i c i e  (verdorben 
fastnachtspiele) und wurden aucli in geschlossenen raumen aufgefiihrt. Sie hatten die 
form eines kampfes oder eines gerichtes, oder fiengen mit ersterem an giengen zu einem 
schiedsgericht iiber und endeten mit dem vollzug eines urtels. In jenen gottesdicnst- 
lichen aufziigen spielten auch madchen mit, in den spateren schwanken wo oft iiber sie 

•selbst geriebtet wurde und es nicht immer sauber genug hergieng, wurden ihre stellen 
durcli ■ knaben besetzt. Sihe da den ganz einłieimischen anfang des ernsten feierliclien 
scliauspiels, des lustspiels und des singspiels. Die neigung zu dramatisieren ist aber 
auch in den altesten heldengedichten sehr deutlicli und der deutschen dichtung mehr 
ais der griechischen eigen. Darum sehen wir noch einen andern ansatz zum drama in 
den r a t s e l s p i e l e ń  ebenfalls der altesten zeit, und dramatisch gestaltet sieli gern 
auch das volkslied, besonders das „tagelied,u wo, durch Wolfram von Eschenbacli cin- 
gefiirt, in das zwiegesprach der liebenden der naclitwachter ais chorus hineinruft.

Auf diese schaulust des Yolkes musten die geistlichen riicksicht nehmen. Yer- 
bieten liess sie sieli nicht, das beweist uns die nachricht, dass bis ins 14. jarhundert 
aberglaubische tanze und gesange mit mummerei auf friedhofen und selbst in kirchen 
vom yolke aufgefiirt wurden. Um nun dem unvertilgbaren bediirfnis einen wiirdigeren 
gegenstand zu geben und zugleich um liohe feste zu sclimuken, also mit dem doppel- 
zweck der lehre und der poesie, dichteten die geistlichen die leidensgeschichte, spater
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die ganze lebensgcschichte Kristi nnd andere gescliichten des neuen testaments in la- 
teinisclie scliauspiele, „ l u d i ,  “ und durchflochten sie mit alttestamentliclien ziigen und 
liedern. Diese ludi hatten ausser dem genannten heiligen gegenstand aucli in den mo- 
nologen und dialogen der kircliliclicn liturgie eine grundlage. Sehr friili mogen auch 
die alten lateinischen tragddien und comodien auf ihre scenische entwickelung eingewirkt 
haben; dass sie von der geistlichkeit und selbst in nonnenklostern viel gelesen wurden, 
beweisen wiederholte verbote derselben; Hroswitha bat ihre seclis lateinischen dramen 
iiber lieilige geschiehte ausdrucklich, um den Terenz zu yerdrangen, gesclirieben. Die 
ludi wurden wie das kirchenlied nach und nach stiickweise verdeutscht. Das dem la
teinischen spici zuscliauende und horchende volk durfte an geeigneten stellen mit seinem 
lialelujah oder kyrieleison, oder mit einem deutschen leich einfallen; spater wurde dem 
volk ein ycrtreter und diescm rede verliehn, anlich dem chorftirer der griechischen tra- 
godie. Nachdcm das 12. 13. jarhundert hindurch deutsche epik und lyrik so reichlich 
gebliiht und zwar durch ungelehrte ritter vollkommenlieit erreicht hat, wurden im 14. 
15. auch die geistlichen spicie von laien ganz yerdeutscht und neue deutsche gedichtet 
und zwar auch iiber stoffe der legende, und wurden nun nicht allein zu Weihnachten 
und Ostern sondern auch an kleineren festen aufgefurt von geistlichen und laien. Die 
geistlichen spiele brachten in die fasnachtspiele melir handlung und haltung, entlelinten 
ilinen dafiir tiinze schwanke und lustige personen, die sich an den teufel oder an einen 
gestiirzten siinder, wie Judas, Herodes, hefteten. In beiderlei spielen wurde gesungen 
und zwar in den fruheren lateinischen deutsch, in den spateren deutschen deutsch und 
lateiniscli; zwci osterspiele die auferstehung darstellend und zwei Marienklagen sind 
ganz in strofen also ganz zum singen gesclirieben, ein weiterer schritt auf musikalisches 
gebiet, ein beleg, wie maclitig die lyrisclie empfindung iiber die cpisch plastische ge- 
worden und fiiglicli eine yorbildung der oper. Merkwiirdig ist der versuch eines un- 
bekannten schon im 13. jarhundert, in dem Kricg von Wartburg an der sagę von dem 
wettgesang der beriimtesten minnesanger auf der W artburg das ratselspiel zu einem 
drama zu erwcitern, indem er statt zwei er allegorischer personen zwelf wirkliche und 
zwar geschichtliche mit ausgepragtem charakter aufstellt, dadurch auch schauplatz und 
zeit fest bestimmt und nicht bloss ratsel spinnen und belehren sondern eine spannende 
handlung durchfiiren lasst und erst in der zweiten lialfte in ratseln und theologischem 
streit sich yerstrickt; merkwiirdig ist der W artburgkrieg auch ais ein so friihes bei- 
spiel der heute so starken neigung, dichter und literarische entwickelungen zum gegen
stand der dichtung zu nelimen; es war eben auch eine riickbliekcnde literarische abend- 
zeit. Der dichter fand kcine nachfolge; es folgen wieder nur lehrhafte streitgedichte 
wic Krist und Jude, frau und jungfrau, ritter und bauer, lierz und mund, hemie und 
tisch, minne und welt, liebe und sclione, Mai und August. —  Alle elemente des jetzigen



drama sehn wir da in den schauspielen des 15. jarhunderts, ja  selbst solche, welche 
dem jetzigen fehlen: religiosfeierliclie handlung, schwank, zauberspuck, lelire lyrik und 
satyrę, himmel nnd holle herab und lierauf blickend und einwirkend auf die erdenwelt, 
zweierlei sprache, eine fur die rede die andere fiir das lied, tanz, gesang, einen an- 
satz von chorus, ein ganz gesungenes scliauspiel. Das dramatische leben ist noch 
befangen in episcliem: die handlung ist von ungebeurem umfang, eine ganze gesebiclite 
von handlungen; die personen sind nocli nicbt individuen sondern vertrcter ganzer 
mensehenklassen; die innere handlung ist nur wenig warzunehmen und aucli die aussere 
wird melir erzalt ais vor augen vollfurt.

So entliess die kirche im 16. jarhundert das nun lebensfahige deutsche drama 
in die welt. Es kam in die schnie der antik gelehrten und in die rathaussale und 
scheuern der burger und auf die karren farender englisclier und franzosischer combdi- 
anten auf den marktplatzen.

Das a n t i k e  d r a m a  war dem mittelalter fern geblieben; das lateinisclie war 
den geistlichen zu sittenlos, ist es doch meist das werk von sklaven oder freigelassenen 
und iiberdiess nur nachbildung des griechischen: das gottesfiirchtige erbabene griechi- 
sche war unbekannt. Jctzt im 16. jarhundert nalim man das lateinisclie wie das grie- 
chische one wal ais reines gold und ais gleich wert. Das erste lateinisclie drama in 
deutschcr iibersetzung war der Eunuch von Terenz libersetzt von Nydhart in prosa zu 
Ulm 1486; der ganze Terenz war 1499 ubersetzt, Plautus Menachmen und die Bac- 
chiden 1511 von Albrecht von Eybe, Aristofanes Plutos 1531. Gelehrte fiengen latei- 
nisclie nachbildungen an, Reuchlins Scenica progymnasmata wurden 1531 in Heidelberg 
lateiniscli gespielt und dann von Hans Sachs iiberarbeitet. Eine gelungene darstellung 
deutschen stotfes in antiker form aber aucli in lateinischer sprache war Reuchlins Henno 
1497, den H. Sachs ins deutsche iibersetzte. Niirnbcrg wurde fiir diese stufe des drama 
die bildungsstatte. Der wappendichter Hans Rosenplut der Schnepperer 1431-— 1460 
und der barbier Hans Folz stelien mit iliren fasnachtspielen noch unter dieser stufe; 
aber Hans Sachs ist in der aneignung der antiken form und selbst in der innerlichen 
verdeutschung antiker stotfe hier am ende des mittelalters das was Gotlie seiner zcit. 
Er bearbeitete tragodien und lcomodien von Plautus Terenz Aristofanes Sofoldes. Ilirn 
eifcrtcn ebendort in Niirnberg um 1600 Jakob Airer und Georg Mauritius doch mit 
geringeren gaben nacli. In der antiken schule bat das deutsche drama viel gewonnen. 
es nalim statt des bislierigen mehr episclien ganges einen echt dramatisclien an und 
wurde augenscheinlicher, es lernte einen knoten schurzen und losen und gliederte sieli 
deshalb in akte, dereń jeder seine bestimmte aufgabe liatte, es liess den gcsang und 
meist aucli die lateinischen spriiche fallen, nalim aber zuweilen scharfsinnig neben die 
yornehmere neuliochdeutsclie sprache zum abstich eine mundart auf.



Hundert jare spater kam das e n g l i s c h e  s c k a u s p i e l  nach Deutschland, 
gleichzeitig auch f r a n z o s i s c h e s ,  vorerst von weniger wirkung. Die Englander hat- 
ten das antike drama warend ihrer nationalen bliite im 16. jarhundert uberwnnden und 
daran ein eigenes echt engliselies lierangebildet, vorziiglich durch Green, Marlow, Sha- 
kespeare, Webster, Fletscher, Ben Jonson. Im jare 1593 berief herzog Heinrich Julins 
von Braunschweig englische comodianten an seinen liof, bald nachher, yielleicht im 
sclben jare auch landgrav Moritz von Hessen, warscheinlich aus den Niderlanden, wo
lim sie mit dem graven Leicester im niderlandischen feldzug gekommen waren und wo 
sic seitdem in den reiclien und kunstliebenden stiitten spielten. Diesen standigen engli- 
sclien scbauspielern folgten bald auch wandernde nach Deutschland und spielten zuerst 
nur in englischer, bald auch in deutscher sprache. Sie brachten unter anderen auch 
dramen von Shakespeare. Sie brachten in das deutsche drama mehr natiirlichkeit und 
zugleich docli auch erhabeneren sinn, brachten dem antiken gegeniiber besonders wie 
man es damals verstand, freiere bewegung und bunteren stoff; yielleicht ihr grostes 
yerdienst war es, dass sie den Deutschen zcigten, wie poesie und grosse niclit nur in 
fremden und tausendjarigen geschicliten sondern auch bei sieli zu hause zu finden sei; 
das zu begreifen war freilich aufs erstemal besonders den Deutschen des 17. jarhun- 
derts niclit moglich. In Frankreich liatte das antike drama auch eine bliite der litera
tur bcwirkt aber eine ganz andere: unyerstanden und entstellt und docli niclit nationa- 
lisiert lastete es auf der ganzen literatur und wurde in dieser gestalt durch Moliere, 
Corneille, Iiacine nachgebildet nur der vornehmen und gelehrten welt, nicht der nation 
eigentum. Diese liellenische muse in franzosischer periicke durcliwanderte min mit der 
englisclien ganz Deutschland das 17. jarhundert hindurch und wurde, da auch die ge
lehrten in Deutschland den antiken geschmack beforderten, endlich alleinherrscherin auf 
der anstandigen biine bis nach Polen Ungarn und Schwcden. Daneben galt nur noch 
ein nach lateinischem corbild gemachtes hofisches gelegenheitsdrama, „liof- und stats- 
aktionen," an liolien festen bei liofe aufgefurt. Nur das nidere volk liielt, wie seine 
yerborgen fiir bessere tage bliihenden lieder, so auch seine schwanke und fasnachts- 
spiele mit dem Hanswurst fest und sali sie eon ebenfalls wandernden aber „hochdeut- 
schen“ comodianten, bis auch diese an Gottsclied und der Neuberin ihr ende fanden.

Aber die blinde nacliahmung furtę allinahlig zum verstandnis der antike und 
Shakespeares, und das yerstandnis zu selbstandigem schatfen. Alle erscheinungen 
der neuen literatur yerraten das gesetz: dass das gute zuerst im leben auftritt aber 
sogleicli untergelit und zum zweitenmal auf anderem auf gelehrtem und kritischem wege 
in miihsamem kampfe wieder aufgegraben und aufgericlitet werden muss. So gieng es 
der neuliockdeutsclien spraclic, so der griechischen kunst und so auch Shakespeare.

Naclulem 1648 S h a k e s p e a r e s  drama samt allem schauspiel in England yon



den Puritanern verbannt worden, verdrangte ihn in Deutschland das franzosisch-grie- 
chische bis auf die spur, so dass ais diese dramen in England wieder ans licht kamen, 
Dan. Morhof 1682 ihrer wie etwas nenes, Barth. Feind 1708 wie eines psychologischen 
wunderdinges erwahnt: „dass etliche, wenn sie diese trauerspiele verlesen horen, oft 
lautes halses an zu schreien gefangen und haufige trahnen vergossen;“ dass Bodmer 
1740 den beriimten namen Saspar oder Sasper stottert. Im selben jare 1741, wo 
Garrick den Englandern die grosse ihres dichters vor augen stellte, iibersetzte von 
Borek ein preussischer edelmann, der gesandter in London gewesen, den Julius Casar 
in deutsche alexandriner. Und von nun an nimmt die deutsche theaterwelt an der be- 
wunderung der Englander fiir ihren dicliter teil und bekampft sie Gottsched ais „gegen 
die regeln der scliaubiine und der gesunden vernunft,“ bis 1759 Lessing in seinen 
Literaturbriefen Gottscbeds widerstand niderwirft und Sliakespeares dichtergrosse nach- 
weist. Nun folgt Wielands iibersetzung dieser dramen 1762— 99 und 1770 wird Ham
let in Altona, 1773 in Wien zum erstenmal wieder aufgefiirt; in Wien werden odeń 
auf Shakespeare gedichtet und in Berlin denkmiinzen gesclilagen. Nach Lessing war 
Herder der zweite, der iiber dieses „nordische,, drama und sein verlialtnis und seine 
ebenbiirtigkeit zu dem griecbiscben klarheit brachte; das studium und die aussere dar- 
stellung und die wirkung Sliakespeares auf das deutsche drama sind werke der zweiten 
bliitenzeit und der gegenwart; in der gegenwart wirkt er durch Sclmorrs zeichnungen 
selbst auf unsere bildende kunst. So kam von der angelsachsischen insel ihre schonste 
dichtung nach dem mutterland erweckend und erleuchtend, wie einst aus Ionien das 
schonste gediclit nach dem mutterland, dass alle dichter davon sieli niirten.

Gleicherweise wurde aucli die nachbildung des g r i e c h i s c h e n  drama, die im 
16. jarhundert so gut begonnen hatte, fallen gelassen und seine franzosische entstellung 
ais vorbild aufgestellt. Audi liier der kampf mit Gottsched, der aber selbst ein selb- 
standiges deutsclies drama wollte und zu seiner befreiung niclit wenig beigetragen bat 
besonders durch seinen Niitigen rorrat zur geschiclite der deutsclien dramatischen dicht- 
kunst 1757, worin er auch auf das 16. jarhundert zuriickweist. Den richtigen streich 
gegen die scheinpoesie der scliule der nachahmung und der modernen beschranktheit fiirte 
auch liier erst Lessing, teils auch noch in lelirschriften: Theatralische bibliothek 
1754—58, Literaturbriefe 1759, besonders aber Hamburgische dramaturgie 1767, teils 
in eigenen dichtungen, die dem theoretiker sclion gelungen sind. Mit ihm arbeiteten 
viele, er allen voran, alle aber die wir unsere klassiker nennen ihm nach. Bedingungen 
der bliite besonders des drama waren aber die ubersetzungen der griechischen epen 
und dramen und die studien und schriften iiber die bildende kunst der Griechen, vor 
allen Voss und Winkelmann, beleuchtung aller bisherigen filologischen arbeit. Auch 
diese studien und ihre wirkungen haben in der eigentliclien bliitenzeit keinen abschluss
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erreicht. Stand docli Gothen und Schillera Euripides naher ais Sofokles; aber seit 
Gothc in seiner Ifigenie Euripides iibertroffen liat, ist Euripides ein beseitigtes vorbild 
und Sofokles an seiner stelle.

Das ergebnis des langen tlieoretischen kampfes um die warheit der poesie im 
drama haben die scliaffenden schriftsteller der bliitenzeit niclit anders bestiittigt ais es 
Lessing aufgestellt b a t: die vollkommenbeit des drama ist bei den Griechen zu suchen, 
aber an der ąuelle, niclit in moderner auch niclit in lateinischer yerkleidung; in den 
niodernen literaturen ist das englische das drama Shakespeares alleinigcs vorbild; aber 
wedcr das hellenische noch das englische ist blindlings nacbzuabmen, sondern das 
deutsche leben der gegenwart und die deutsche sagę und gescbicbte ist gross und 
schon und rei cli genug und die deutsche sprache fahig genug und es gibt eine eigen- 
tumlicli deutsche kunstweise, um in der hellenischen und englischen schnie ein selb- 
standig deutsclies drama zu bilden. Gleichwol finden wir in den dramen unserer klas- 
siker abweichungen von dieser richtschnur. Denn auch der groste menscliliche geist 
auf der hbchsten stufe irgend einer entwickelung wird die merkmale seiner herkunft 
niclit vollig abzustreifen vermogen; wie in den wipfeln und bliitcn eines baumcs die 
stoffe und farben des bodens dem er entsprossen warnehmbar sind, so liisst sieli der 
verschiedene boden, der heimiselie der biblisclie der antike englische und franzosische, 
denen allen unser drama entsprossen ist, in diesem drama auffinden. Ist Gothes Ifi- 
genie niclit tadellos antik? und doch gerade darin, dass sie von Euripides abweicht 
und auf die alte sagę zuriickgeht, so neudeutsch, und wieder in der veredlung der alten 
sagę dass die antriebe zur handlung niclit von ausseren gottererscheinungen sondern 
aus dem innersten gemiit der handelnden selbst genommen sind, so grunddeutsch. An- 
tikes bat auch die Braut von Messina, doch weniger angeeignet sondern abstechend gegen 
das roniantische darin. Shakespearisch sind die Rauber und ist Wallensteins lager und 
Gbtz und Egmont, doch weit entfernt von nachahmung. An die lehrhaften streitgedichte, 
an den ratselspielenden Wartburgkrieg erinnert der zweite teil von Faust, an die poli- 
tisierenden fasnaclitspiele und den streit der bekenntnisse auf den strassenbiinen des 
16. jarliunderts erinnern Gothes kleine die franzosische revolution bespiegelnde schwanke, 
Fiesco an die hof- und statsaktionen, die Huldigung der kiinste ist ein gelegenheits- 
drama fiir den liof; doch dergleichen nachweise sind wolfeil. Aber niclit nur verar- 
beitete clemente und unbewuste nachwirkungen śilterer dramatik, sondern selbst die 
kaltc nachahmung finden wir auch bei unseren grósten maistern: Gothe bearbeitet Vol- 
tairs Mahomed, Schiller Racines Fadra, Shakespeares Macbeth u. a.; von der unpoe- 
tisclien schaugier der zuscliauer wurden sie gedriingt, mitschuldig zu werden daran, 
dass noch immer franzosische tagesliteratur auf unserer bline wuchert und die tagliche 
neugier niirt und ihre eigenen klassischen dramen zuriickdrangt die nur dem bediirfnis



nach dichterischer erhebung geniigen konnen und wollen. Am reichliclisten aber ganz 
verarbeitet zeigt die grundlagen des deutschen drama Gothes Faust, nicht nur im stoff, 
der vom 15. jarhundert an fortwarend in der verscbiedensten weise vom deutschen 
volk gewandelt und entwickelt wurde,*) sondern aucb in der darstellung: da findjen wir 
die spiele der fasnacbt und den teufel der geistlichen spiele; dieser teufel spielt zu- 
weilen den narren; wir werden aucb noch in den dom, selbst in den bimmel gefiirt 
und horen orgel und kirchenlied und selbst lateinisches und zwar in einer der altesten 
kirchenmelodien; selbst von heidniscbem spuck gibts in der liechsenkuche; daneben das 
rasonnieren der Encyklopadisten; in der ganzen anlage Sbakespeare, in den versen 
Hans Saclis, aber in allem und ubcr allem der oft gestorte und wiedererstebende 
deutsclie geist und sein sieg in der letzten scene.

SCHLUSSWORT.
Die erste dicbtung und aller anderen stamm ist im mittelalter das heldengedicht, 

in der neuen zeit das drama, das auch die triebe der anderen gattungen in sieli tragt. 
Dort bat sich das heldengedicht in die andern gattungen aufgelost, hier das drama an 
epos und lyrik erhoben.

Die gesamte dicbtung des mittelalters ist aus einer ecbtdeutschen eine roman- 
tische und antik gelehrte worden; zwiscben klassisch und romantisch bewegte sich die 
neue und wurde durch erweckung der eigenen kritik und der eigenen dichtungskraft 
wieder selbsteigen. Das romantische und das immer reiner geschopfte griecbisclie furtę 
zum germanischen, und dieses eriiffnet die forscbung den blicken der nachkommen von 
Gothes und Scbillers zeit, eine vergessene und wiedergefundene lieimat, und bat bereits 
die asthetik und kritik Lessings Gothes und Scbillers erweitert und es ist schon ein 
weitverbreitetes bewustsein, was Gerwinus sagt: Der germanische stamm ist an geist 
und leib gross genug, um seinen geschmack dem siidlichen und antiken selbstiindig 
gegeniiber zu stellen.

*) Die deutsche faustsage klinstlich zuerst in England gedichtet von Marlowe der 1593 starb in 
einem seiner zeit gelungenen drama, in Deutschland von Lessing, G. Muller, K-linger, Soden, Scliink, Klinge- 
mann, Grabbe, Lenau, Braun von Braunthal: so verschiedene geister ergreift sie und erregt auch die musik 
und die bildende kunst von Kembrandt an bis Seiberz.



I. Lehrplan des Schuljares 1857—1858.
Vorbereitungsklasse.

Klassenlchrcr Ilerr Oskar Zlik.

Eeligion 2 Stunden. Gemeinschaftlich mit der ersten Klasse.
Deutscli 5 Stunden. Grammatik nach K. Hotfmann. Lesen und memorieren mit Uber- 

setzung unbekannter Stellen ans Mozarts Lesebuch 1 Tl. Alle 14 Tage ein 
Aufsatz; bei scliwacheren Scbulern scbriftliclie grammatisclie Ubungen. Jede 
Wocbe einc Schreibungsiibimg. J. K ukutsch.

Geographie 3 Stunden. Gemeinschaftlich mit der ersten Klasse.
Mathematik 4 Stunden. Recbnen mit unbenannten und einnamigen, mit ganzen und 

gebrocliencn Zalen bis zu den Decimalbruchen nach Moćnik’s Lehrbuch. Je 
de Wocbe eine Composition und zwei Hausaufgaben. O. Żlik.

Naturgeschichte 2 Stunden. Gemeinschaftlicb mit der ersten Klasse.

Erste Klasse.

Klassenlchrcr Herr doliann Kukutsck.

Religion 2 Stunden. Dr. Lutliers Katecliismus nach K. Redliclis Ausgabe. Die klei- 
nerc Halfte. P astoe A. Żlik.



Latein 8 Stunden. 1. Halbjar. Die regelmassige Formenlehre: Declinationen, Compa- 
rationen der Adjective und Participien, Bildung und Comparation des Adverbs, 
Pronomina und Numeralia, nach Dr. F. Schultz kleiner Sprachlehre. Nach 
den ersten 10 Wochen jede Woche eine halbe Stunde Composition, alle 14 
Tage ein Pensum naeli Diinnebiers Lesebuch. —  2. Halbjar. Das Verbum, 
seine Genera Tempora Modi, Ableitung der Tempora, Conjugation des Hilfs- 
verbums esse, die vier regelmassigen Conjugationen und der Gebrauch des 
Conjunctivs und Infinitivs in den wichtigsten Fallen, nach demselben Lehr- 
buch. Memorieren und aufschreiben der Vocabeln mit ilirer Ubersetzung. Je 
de Woche eine Composition, alle 14 Tage ein Pensum nach Diinnebiers Le
sebuch. K. Gazda.

Deutsch 4 Stunden. Das Yerbum und sein syntaktischer Gebrauch und die Partikeln 
nach K. Hoffmanns Elementargrammatik. Dabei wurden alle 160 starken Verba 
und ihr Ablaut, von polnischen und cecliischen Schiilern mit Ubersetzung, genau 
memoriert. Lesen und memorieren aus Mozarts Lesebuch I. Tl. Alle 14 Tage 
ein Aufsatz, jede Woche eine Schreibungsiibung. J. K ukutscu.

Geographie 3 Stunden. 1. Halbjar. Der 1. Kurs des Leitfadens der Geographie von 
Bellinger. Kartenlesen und Kartenzeichnen. —  2. Halbjar. Der 2. Kurs des- 
selben Leitfadens. Karten von Kiepert. G. B iermann.

Matliematik 3 Stunden. 1. Halbjar. Arithmetik. Erganzungen zu den 4 Species und 
zu den Briichen. Decimalbriiehe, nach Mocniks Lehrbuch. —  2. Halbjar. 
1 Stunde Wiederholung und Einiibung des obigen; 2 Stunden geometrische 
Anschauungslehre nach Hillardts Tafeln. In der Anschauung des Wiirfels 
entwickelte Yorbegriffe vom messen, von der Congruenz, Gleichheit, Anlichkeit, 
von Winkeln, von numerischer Bestimmung gerader Linien, von den Winkeln 
und Seiten eines Dreiecks, Arten der Vierecke und die Hauptsatze von den 
Parallelogrammen. O. Zlik.

Naturgeschichte 2 Stunden. 1. Halbjar. Saugetiere nach Pokornys Lehrbuch. — 2. Halb
jar. Insekten, Spinnentiere, Krustentiere, Wiirmer, Weiclitiere, Stralticre, Ko- 
rallentiere und Aufgusstiere nach demselben Lehrbuch. O. Zlik.

Zweite Klasse.
Klassenlelirer llcrr Karl Gazda.

Religion 2 Stunden. Die andere grossere Halfte des in der ersten Klasse angefan- 
genen Lehrstoffs nach demselben Lehrbuch. P astor A. Żlik.

Latein 8 Stunden. 1. Halbjar. Die Unregelmassigkeit der Declination, die in der er
sten Klasse niclit behandeltcn Abteilungen der Numeralien, Pronomina, Ad- 
verbien, Prapositionen und Conjunctionen nach Dr. Schultz kleiner Sprachlehre.



Schinnagls Lesebuch fur die 2. Klasse. Memorieren und spater aucli haus- 
liclies praparieren. Woclientlich % Stunde Composition, alle 14 Tage ein 
Pensum. — 2. Halbjar. Die Unregelmassigkeit der Conjugation, die Lehre 
vom Gebrauch des Conjunctivs Imperativs und Infinitivs und der Participien 
nacli demselben Lehrbuch. Schinnagl’s Lesebuch. Wochentlicb eine Composi
tion, alle 14 Tage ein Pensum. K. Gazda.

Deutsch 4 Stunden. Die Declination und ihr syntaktischer Gebrauch; Wiederholung 
des Yerbums, besonders des starken, und seines syntaktischen Gebrauchs nach 
K. Hoffmanns Elementargrammatik. Lesen aus Mozarts Lesebuch 2. Tl. Alle 
Monat ein Lesestiick, abwechselnd Poesie mit Prosa, gelernt und frei vorge- 
tragen; alle 14 Tage ein Aufsatz, abwechselnd in der Scliule undzuHause ;  
jede Woche eine Schreibungsubung. * M. R aschke.

Geographie und Gescliichte 3 Stunden. 1. Halbjar. Einleitung in die Weltgeschichte, 
Geschichte von den Indern bis zum Tode Alexanders Gr. nacli Dr. Becks 
Lehrbuch. Gleichlaufend Geographie Yorderasiens, Griechenlands und des 
ostlichen Mittelmers nach Wandkarten von Kiepert. —  2. Halbjar. Geschich
te von Roms Griindung bis Christus. Geographie Italiens, des ganzen Mittel
mers, des westlichen und mittleren Europas. In beiden Halbjaren Karten- 
zeichnen. M. R aschke.

Mathematik 3 Stunden. 1. Halbjar. Arithmetik 2 Stunden: Verhaltnisse, Proportionen, 
einfache Regeldetri und darauf beruliende Rechnungsarten nach Mocniks Lehr
buch. Geometrische Anschauungslehre 1 Stunde: Flachenberechnung gerad- 
liniger Figuren nach Hillardts Tafeln. —  2. Halbjar. Arithmetik, 1 Stunde: 
Walsche Praktik und Ubung der Rechnungen des ersten Halbjars. Geome
trische Anschaungslehre 2 Stunden: Pythagoraischer Lehrsatz, von der Bil- 
dung bestimmter Quadrate, Yerwandelung und Teilung geradliniger Figuren.

J. K ukutsch.
Naturgeschichte 2 Stunden. 1. Halbjar. Vogel, Amphibien, Fische nach Pokornys Na- 

turgeschichte. —  2. Halbjar. Erklarung der Pflanzenorgane und des Linnć- 
schen Systems nach demselben Lehrbuch. Ubung im beschreiben, unterschei- 
den und bestimmen der um Teschen wild wachsenden und kultm erten 
Pflanzen. O. Żlik.

Dritte Klasse.
Klassenlchrcr Merr Heinrich Sittig.

Religion 2 Stunden. Zusammenhangende Darstellung der christlichen Glaubenslehre 
nach Palmer: Christlieher Glaube und christliches Leben. Darmstadt 1847. 
Christliche Glaubenslehre. P astor A. Żlik.



Latein 6 Stimden. 1. Halbjar. 2 St. Grammatik nach Dr. Scliultz kl. Sprachlehre, 
Ubereinstimmung der Satzteile, Gebrauch der Casus, syntaktisclie Eigentiim- 
liclikeiten im Gebrauch der Adjectiva und Pronomina. 4 St. Lekture: Historia 
antiąua von Hoffmann lib. I. und H. Bildung von Satzen, Praparation. —  
2. Halbjar. 2 St. Grammatik: Wiederliolung des im ersten Halbjar durch- 
genommenen. Beispiele nach Siipfle I Tl. N. 1 — 204 mit Auswal. 4 St. 
Lekture: Historia antiąua HI. und IV. —  Jede 2te Woclie ein Pensum, alle 
14 Tage eine Composition nach Siipfle I. Tl. 1— 204 mit Auswal.

P. K aisar.

Griecliisch 5 Stunden. 1. Halbjar. Das notwendigste aus der Lautlehrc; Flexionslelire 
bis zum Verbum auf w einschliesslich nach Curtius Grammatik. Memorieren, 
praparieren. Schenkels Lesebuch: Vorubungen bis zum Verbum auf w. — 
2. Halbjar. Verba contracta, starkę Verba bis zu denen auf [ti ausschliess- 
lich. Schenkels Lesebuch Verba contracta bis auf fu mit Auswal. —  Alle 
14 Tage ein Pensum, alle 4 Woclien eine composition. H. Sittig.

Deutsch 3 Stunden. Lesen memorieren und Vortrag passender Gediclite und Auf- 
satze aus Mozarts Lesebuch 3. Tl. Wiederliolung der Satzlehre beim lesen 
und nach K. Hoffmanns Elementargrammatik. Alle 14 Tage ein Aufsatz.

H. S ittig.
Geograpliie und Geschichte 3 Stunden. 1. Halbjar. Vom Fali des westromischen 

Reiches bis Rudolf von Habsburg nach Dr. Becks Lehrbuch. —  2. Halbjar. 
Fortsetzung der Geschichte des Mittelalters und neuere Geschichte bis zum 
westfalischen Frieden nach demselben Lehrbuch. Gleiclilaufend Geograpliie 
nach Brettschneiders historischen Karten. G. B iermann.

Mathematik 3 Stunden. 1 Halbjar. Arithmetik 2 Stunden nach Mocniks Lehrbuch: 
Die 4 Species in Buchstaben, Lehre von den Klammern, Potcnzicren, Geo- 
metrische Anschauungslelire 1 Stunde nach Hillardts Tafeln: Proportionalitat 
der Linien, Anlichkeit geradliniger Figuren, einige Anwendungen der Lehre 
von der Congruenz und Anlichkeit der Dreiecke. —  2. Halbjar. Arithmetik 
1 Stunde: Quadrat- und Kubikwurzel, Permutationen und Combinationen. Geo- 
metrisclie Anschauungslehre: Linien Winkel und Verhaltnisse im Kreise, Con- 
structionen in und um den Kreis, Kreisberechnung der Ellipse.

J. K uktjtsch.
Naturgeschichte und Physik 2 Stunden. 1. Halbjar. Mineralogie nach Fellocker: Ter

minologie, Ubung im beschreiben einzeler Mineralien. O. Zlik.
2. Halbjar. Physik nach Schabus: Von den Korpern und ihren Ver- 

anderungen, von den auf ilire kleinsten Teilclien wirkenden Kraften.
O Żu k .



Vierte Klasse.
Klasscnlehrer Ilerr Paul Kaisar.

Religion 2 Stunden. Fortsetzung des in der 3. Klasse begonnenen: Christliche Sitten- 
lelirc. P astoe A. Żlik.

Latein 6 Stunden. 1. Halbjar. Grammatik 2 Stunden nacli Scbultz kl. lat. Sprach- 
lehre: die Tempus-und Moduslehre in Beispielen. Lektiire 4 Stunden: Casar 
de bello gallico lib. 1. Praparation. —  2. Halbjar. Grammatik 2 Stunden; 
Wiederbolung, besonders in mundlichen Ubungen nacli Siipfle I. Tl. Nr. 
204— 307 mit Auswal. Metrik mit Beniitzung von Ovids Metamorpliosen lib. I, 
1— 162. Lektiire 4 Stunden: Casar de bello gallico lib. 5 und 6. Prapara
tion. —  Beide Semester alle 14 Tage ein Pensum, und eine Composition, 
nacli Siipfle 1 TI. P. K aisar.

Grieehisch 4 Stunden. 1. Halbjar: Wiederholung der Yerba auf to nacli Curtius;
darni Yerba auf m bis zur 8. Klasse der starken Verba. Schenkls Lesebuch 
S. 60— 97. —  2. Halbjar: Wiederholung der Yerba auf Sn ; die iibrigcn star
ken Yerba. Syntax: Satzteile, Casuslehre, Ilauptpunkte der Moduslehre. 
Schenkls Lesebuch S. 98 — 102, 112 — 129, 133 — 147. Ferner Schenkls 
Chrestomatliie ans Nenophon S. 1 — 15. Das ganze Ja r memorieren und pra- 
parieren, alle 14 Tage ein Pensum, alle 4 Wochen eine Composition.

P astor A. Żlik.
Deutsck 3 Stunden. Mozarts Lesebuch 4. Tl. gelesen, mit Wiederholung der Gram

matik oline Lehrbuch; passende Gedichte und Prosastiicke memoriert, frei vor- 
getragen und der Yortrag erst von den Schulern, dann vom Lehrer beurteilt. 
1 Stunde Aufsatz. Im 2. Halbjar die Hauptstiicke deutscher Metrik. —  Alle 
14 Tage ein Aufsatz, yorziiglich im Geschafts- und Briefstil.

J. K ukutsch.
Geographie und Geschichtc 3 Stunden. 1. Halbjar. Yon der Reformation bis zur 

Griindung des nordamerikanischen Freistatenbundes nacli Dr. Becks Lehrbuch 
und Brettschneiders liist. Wandkarten. —  2. Halbjar. Wiederholung der Geo
graphie Osterreichs; osterreichische Vaterlandskunde, nacli einem Leitfaden 
ans dcm k. k. Schulbuclierverlag und einer Flussnetzkarte; Uberblick der 
Entstehung der Monarchie. M. R aschke.

Mathematik 3 Stunden. 1. Halbjar. Arithmetik 2 Stunden nach Mocnik: Zusammen- 
gcsetzte Yerlialtnisse und darauf griindende Rechnungsarten. Anschauungs- 
lclire 1 Stunde nach Mocniks Stereometrie: Lagę der Linien und Ebenen 
gegeneinander, korperlicher Winkel. —  2. Halbjar. Arithmetik 1 Stunde: 
Zinseszinsrechnung, Gleichungen des ersten Grades mit einer Unbckannten. 
Anscliauungslehre 2 Stunden: Hauptarten der Korper, ihre Gestalt und Griis- 
scnbcstimmung. R. B aetelmus.



Physik 3 Stunden. 1. Halbjar. Aerostatik, Dynamik, Akustik, Magnetismus mul 
Elektricitat nacli Schabus. — 2. Halbjar. Vom Licht, von der Warme, von 
den Naturerscheinungen im grossen, nach Schabus. R. Bartelmus.

Fiinfte Klasse.
Klassenlehrer Hcrr Gottlicb Bierniium.

Religion 2 Stunden. Historiscłier Uberblick iiber die Entfaltung der christlichen Kir- 
clie nach Palmers Leitfaden. D er D irektor.

Latein 6 Stunden. 1. Halbjar. 1 Stunde grammatisch - stilistische Ubungen nach 
Siipfle 1.T1. Nr. 353 mit Auswal und Benutzung der Grammat. von F. Schultz. 
5 Stunden Lektiire: in den ersten Wochen Livius ed. Grysar lib. I. II ; spater
3 Stunden Livius und 2 Stunden Ovid ed. Grysar Trist. I, el. 1 4  7. — 
2. Halbjar. 1 Stunde grammatisch - stilistische Ubungen nach Siipfle II. Tl. 
N. 1 mit Auswal. 5 Stunden Lektiire: 3 Stunden Livius ed. Grysar lib. XXI 
und 2 Stunden Ovids Metamorphosen lib. n  H I VI. —  Das ganzc Ja r Pra- 
paration, alle 14 Tage eine Composition und ein Pensum nach Siipfle I. und 
n .  Teil. D r. B urkhard.

Griechisch 5 Stunden. 1. Halbjar. 1 Stunde grammatische besonders syntaktische 
Ubungen nach Curtius, eingehende Behandlung der Casuslelire, der Praposi- 
tionen, Pronomina, immer yergleichend mit Latein. 4 Stunden Lektiire: Xe- 
nophon Anabasis lib. II, 1 — 5. Nach 3 Monaten Homers Ilias lib. I, ed. 
Hochegger. —  2. Halbjar. 1 Stunde Syntax; Gencra verbi, Tempora, Mo- 
duslelire mit Einschluss der Aussagesatzc; immer yerglichen mit Latein.
4 Stunden Lektiire: Homers Ilias IV VI. — Das ganze Ja r  Praparation und 
memorieren, alle 4 Wochen ein Pensum oder eine Composition. JI. Sittig.

Deutsch 2 Stunden. Ais Einleitung zum lesen der neueren Dichter eine kurze Ubcr- 
sicht der deutschen Literatur bis zur zweiten klassischen Period e. Lesen und 
literargeschichtliche und asthetische Erklarung yon Mozarts Lesebuch fiir obere 
Klassen 1. Tl. Die literargeschicktlichen Notizen wurden schliesslich in Zu- 
sammenhang zur Ubersicht gebracht. —  Memorieren und freier Vortrag von 
Poesie und Prosa. Alle 14 Tage ein Aufsatz. G. B iermann.

Geschiehte und Geographie 3 Stunden. 1. Halbjar. Geographie und Gcscliichte der 
orientalischen Lander und Volker, Geographie Griechenlands und hellenischc 
Geschiehte bis zu den Perserkriegen nach Ramshorns Lehrbucli 1. Abteilung 
und liistor. Wandkarten von Kiepert. —  2. Halbjar. Fortsetzung bis zur
Schlaeht bei Charonea; Makedonien und das Reich Alexanders bis zur Unter- 
jochung der Teile desselben durch die Romer nach demsclben Lehrbucli.

G. B iermann.



Mathematik 4 Stunden. 1. Halbjar. 2 Stunden Arithmetik nacli Mocnik: Algebraisehe 
Ausdriicke im allgemeinen, die 4 Species mit Buchstabengrbssen, Folgenlehreu 
der Division. 2 Stunden Planimetrie nacli Mocnik: Gerade Linieli und gerad- 
linige Figuren. — 2. Halbjar. 2 Stunden Arithmetik: Kettenbriiche, Vcrhalt- 
nisse und Proportionen und darauf griindende Reclinungsmethoden. 2 Stunden 
Planimetrie: krumme Linien und von ihnen begranzte Figuren. O. Żu k .

Naturgescliichte 2 Stunden. 1 Halbjar. Mineralogie nacli Fellocker: Terminologie, 
Systematik, Ubung im beschreiben der Mineralien, die wiclitigsten Tatsacbeu 
der Geognosie. — 2. Halbjar. Botanik nacli Leunis: Terminologie, das
Linnesclie und Decandollesclie System. Ubungen im bestimmen und beschrei
ben der Pflanzen. Einiges aus der Palaontologie und geographischen Yer- 
breitung der Pflanzen. O. Zu k .

Sechste Klasse.
Klasscnlclircr Hcrr Manuel Raschkc.

Religion 2 Stunden. Ausfurlichere auf das reifere Gemiit berechnete Auseinandersetzung 
des christlichen Glaubens und Lcbeus nacli Dr. Palmers Lehrbuch. Einlei- 
tung und die christliche Glaubenslehre. D er D irektor.

Latein 6 Stunden. 1. Halbjar. 1 Stunde grammatische Ubungen nacli Siipfle 2. Tl., 
mit Beniitzung von Dr. Schultz Schulgrammatik. Lektiire 5 Stunden: im 
ersten Monat Casar de bello civili, dann 3 Stunden Casar de bello civili und 
2 Stunden Yirgil Aneis ed. Hoffmann. —  2. Halbjar. 1 Stunde grammatische 
Ubungen wie im 1. Halbjar und 5 Stunden Lektiire: 2 Stunden Yirgil ed. Hoff
mann Eclog. 1 und 5. Georgie, lib. 4. 3 Stunden Sallusts Jugurtha cap. 1-—54, 
103— 114. Cicero orat. I  in Catilinam. —  Das ganze Ja r monatlich zwei 
Pensa und zwoi Compositionen nacli Siipfle. P. K aisar.

Griechisch 5 Stunden. 1. Halbjar. 1 Stunde grammatische besonders syntaktische 
Ubungen, immer vergleichend mit Latein; Wiederliolung der Casuslehre; ein- 
gehende Behandlung der Tempora und Modi. 4 Stunden Lektiire: 2 Stunden 
Xenophons Anabasis lib. Y, 1— 4, 2 Stunden Homers Bias ed. Hochegger 
lib. XVI XVII XVIII. —  2. Halbjar. 1 Stunde grammatische Ubungen wie 
im ersten Halbjar und 3 Stunden Herodot ed. Wilhelm lib. VI. und IX. mit Aus- 
wal. Das ganze Ja r  monatlich eine Composition oder ein Pensum.

H. S ittig.
Dcutsch 3 Stunden. Lektiire aus Mozarts Lesebuch fur obere Klassen 2. Tl. wie .in 

der 5. Klasse aus dem 1. Tl. Allmahlige Erweiterung der literargeschicht- 
lichen Ubersicht nacli Massgabe der Lektiire und der Geschichtskenntnis. 
Alle 14 Tage ein Aufsatz. M. R aschke.



Geschichte und Geographie 3 Stunden. 1. Halbjar. Geographie und Geschichte 1 tal i en s 
von den altesten Zeiten bis auf Constantin I, nacli Ramshorns Lehrbuch und 
Brettschneiders historischen Wandkarten. — 2. Halbjar. Von Constantin bis 
zum Untergang des westrbmischen Reiches und von der Volkerwanderitng 
bis zu den Kreuzziigen nacli demselben Lelirbucli. G. B iermann.

Matliematik 3 Stunden. 1. Halbjar. 1 Stunde Algebra nacli Mocnik: Von den Potenz- 
und Wurzelgrossen und Logarithmen. 1 Stunde Geometrie nacli Mocnik: 
Ellipse, Parabel, Hyperbel; Stereonietrie: Gerade Linien und Ebenen im 
Rannie, besondere Eigenschaften der Korper und dereń Oberfliiche. —- 2. Halb
jar. 1 Stunde Algebra: unbestimmte Gleicliungen des ersten Grades; 2 St. 
Geometrie: Kubikinlialt der Korper, ebene Trigonomctrie. O. Zlik.

Naturgeschichte 2 Stunden. 1. Halbjar. Zoologie nacli Schmarda: Protozoa, Radiata, 
Yermes, Mollusca, Arthrozoa. — 2. Halbjar. Yertebrata: Pisees, Reptilia, 
Avcs, Mammalia; Paleontologie und geographische Yerbreitung der Tiere.

O. Żlik.

Sibente Klasse.
Klassculelircr Herr Rudolf Bartclmus.

Religion 2 Stunden. Gegenstand Lelirbucli und Metłiode wie in der G. Klasse. Clirist- 
liclie Sittenlebre. D er D irektor.

Latein 5 Stunden. 1. Halbjar. 1 Stunde grammatisch-stilistisclie Ubungen nacli Siipfle
2. Tl. Nr. 306. 4 Stunden Lektiire: 2 Stunden Cicero orat. pro Archia, pro 
lege Manilia bis c. 10; 2 Stunden Yirgils Aneis ed. Hoffmann lib. H. —
2. Halbjar. 1 Stunde grammatisch-stilistisclie Ubungen nacli Seyfferts Pa- 
laestra Ciceroniana Mat. I, N. 1 und Mat. III. 4 Stunden Lektiire: 2 Stun
den Ciceros orat. pro lege Manilia beendet, dann Ciceros orat. pro Roscio 
Amerino; 2 Stunden Yirgils Aneis ed. Hoffmann lib. III. VI. —  Das ganze 
Ja r  Praparation, alle 14 Tage ein Pensum zu Hausc und eine Composition 
in der Selmie. D r. B uekhard.

Griechisch 4 Stunden. 1. Halbjar. Alle 14 Tage grammatische Ubungen mit Beniit- 
zung der Grammatik von Curtius und mit steter Vcrgleichung mit Latein. 
Lektiire: Sopliokles Philoktet bis v. 1100. Plomers Odyssee lib. I II bis 
v. 207. —  2. Halbjar. Grammatische Ubungen und Compositionen wie im
1. Halbjar. Lektiire: Sopliokles Philoktet beendet; Demosthenes orat. Olyntli., 
Philippica II, De Pace, De Chersoneso. Homers Odyssee lib. II beendet, 
lib. III IV IX. Das ganze Ja r Praparation und monatlich eine Composition 
in der Schnie. D r. B urkiiard.

Deutscli 3 Stunden. 1. Halbjar. Das Nibelungenlied nacli Weinholds Lesebuch nebst 
der literaturgeschichte des Yolksepos und grammatischen Bemcrkungen. —

<1*



2. Halbjar. Stiicke ans Reinliart Fuchs, aus Iwein, aus Walthcrs und Nit- 
harts liedern, aus Frldanks Bescheidenheit, aus einer Predigt des 13. Jar- 
luinderts und aus Jakobs von Konigshofen Kronik, alle aus Weinholds Lese- 
bucli. Dabei eine kurze literaturgeschichte der Tiersage, des Hofepos, der 
mhd. Lyrik und P rosa; scbliesslich Wiederliolung der Hauptgesetze des Mittel- 
liocbdeutschen nacb Weinliolds beigefiigtem Abriss. — Alle 14 Tage ein 
Aufsatz, alle Monat einmal freier Vortrag neuliocluleutsclier Gediclite und Prosa.

M. R aschke.
Geschichte und Geographie 3 Stunden. 1. Halbjar. Von den Kreuzziigen bis zum 

Tode Friedrich IH naeli Ramshorns Lehrbucli und Brettschneiders historisclien 
Wandkarten. —  2. Halbjar. Fortsetzung bis zum Abschluss des Mittelalters 
und neuere Geschichte bis zum westfalischen Frieden naeli demselben Lehr- 
bucli. G. B iermann.

Mathematik 3 Stunden. 1. Halbjar. 2 Stunden Algebra naeli Moćnik: Unbestimmte 
Gleichungen ersten Grades, cpiadratische Gleiclmngen, libhcre und Exponen- 
tialgleicliungen. 1 Stunde Geometrie nach Mocnik: Anwendung der Algebra 
auf Losung geoinetrischer Aufgaben, Elemente der analytischen Geometrie, 
Coordinatensysteme, gerade Linien. — 2. Halbjar. 1 Stunde Algebra: Pro- 
gressionen, Combinationslehre, binomischer Lelirsatz. 2 Stunden Geometrie: 
Fortsetzung der analytischen Geometrie, Linien der zweiten Ordnung, spha- 
rische Trigonometrie. R. B artelmus.

Philosophisclie Propadeutik 2 Stunden. Formelle Logik naeli Dr. Beck.
P. K aisar.

Pliysik 3 Stunden. 1. Halbjar. Von den Korpern uberliaupt, Chemie inbegriffen, 
Statilc, Dynamik mit Ausnahme der Wellenbewegung, nach Baumgartner. —•
2. Halbjar. Wellenbewegung, Akustik nach Baumgartner.

R. B artelmus.

Achte Klasse.
Klasscnlclircr Ilcrr Dr. Karl Burkliard.

Religion 2 Stunden. Ein von christlicher Philosophie getragener Uberblick der ewigen 
Tatsaclien und Warheiten, zu dereń Verkiindigung die christliche Kirclie be- 
rufen ist, nach Dr. Hagenbachs Leitfaden. Leipzig 1850. D er D irektor.

Latein 5 Stunden. 1. Halbjar. 1 Stunde grammatisch-stilistische Ubungen nach Seyfferts 
Palaestra Ciceroniana Mat. H. 4 Stunden Lektiire: 2 Stunden Tacitus Anna- 
len lib. II. bis c. 63. 2 Stunden Horat. ed. Grysar carm. lyr. lib. I. Ode 1. 
2 3 4 7  10 11. — 2. Halbjar. 1 Stunde grammatisch-stilistische Ubungen
nach Seyfferts Pal. Mat. V. 4 .Stunden Lektiire: 2 Stunden Tacitus Annalen



lib. II beendet. 4 Stunden Horat. ed. Grysar carm. lyr. lib. I II, Satir. lib. I  
sat. 6 9, lib. II. sat. 2 6. Epist. I, 6 19 20. —  Das ganze Ja r Prapara- 
tion, alle 14 Tage ein Pensum und alle 14 Tage eine Composition in der 
Selmie mit Benutzung von Seyfferts Palaestra Ciceroniana.

Dr. B urkhard.
Griechisch 5 Stunden. 1. Halbjar. Alle 14 Tage Wiederholung der Syntax vergleichend 

mit Latein; alle Monat ein Pensum oder eine Composition in der Selmie. 
Lektiire: 2 Stunden Sophokles Ajax bis v. 1050. 3 Stunden Platons Apologie 
bis c. 17. B. —  2. Halbjar. Grammatische Ubungen, Pensa oder Compositio- 
nen wie im 1. Halbjar. Lekturę: Sophokles Ajax und Platons Apologie been
det, dann Platons Protagoras. D r. B urkhard.

Deutscli 3 Stunden. 1 Halbjar. 1 Stunde Erklarung einer Auswal aus Klopstock und 
Schiller und Lektiire einer Auswal von Musteraufsatzen aus Mozarts Lese- 
bucli fur obere Klassen 3. Tl. 2 Stunden analytische Asthetik, d. h. Darstel- 
lung der poetischen Kunstgattungen auf Grundlage der gesamten Lektiire. —
2. Halbjar. Wiederholung der Literaturgeschichte, Gbthes Hermann und Do- 
rothea. Alle 3 Wochen eine schriftliche Ausarbeitung mit Ccnsur und bffent- 
lichcr Beurteilung; freie Redeiibungcn im ganzen Jar. II. Sittig.

Geschichte und Geographie 3 Stunden. 1. Halbjar. Yom westfalischen bis zum zweiten 
Pariser Frieden naeh Ramshorns Lehrbuch. —  2. Halbjar. Statistik nacli dem 
„Handbucli der Statistik des osterreichisehen Kaiserstates von V. Prasch.“

G. B iermann.
Mathematik 1 Stunde. Algebra: Warscheinlichkeitsrechnung. Wiederholung der Haupt- 

teile des gesamten Lehrstoffs und Losung daliin gehoriger Aufgaben. Ge
ometrie : Zunachst Aufarbeitung des in der 7 Klasse nocli iiberbliebenen Lehr
stoffs, dann Wiederholung wie bei Algebra.

R. B artelmus.
Philosophische Propiideutik 2 Stunden. Empirische Psychologie nacli Dr. R. Zimmer- 

mann. P. K aisar.
Pliysik 3 Stunden. 1. Halbjar. Optik, Magnetismus, Elektricitat nacli Baumgartner. —

2. Halbjar, Warme, Astronomie, Meteorologie nacli Baumgartner.
R. Bartelmus.

Israelitischer Rcligioiisuiitcrricht
wurde israelitisclien Scliiilern unseres und des katholischen Gymnasiums gemeinschaft- 
lich vom isr. Religionslehrer Herrn L. S torch erteilt.



liedingt obligate Lelirgegeiistaiide.
1. Polniscb.

1. Abteilung 2 Stunden. Formenlehre des Zeitworts nach Polils Lehrbuch. Lekture der
Wypisy polskie I. Tl. Monatlich ein Pensum und zwei Schreibungsiibungen.

2. Abteilung 2 Stunden. 1. Halbjar. Wiederholung der vier Conjugationen; Verba re-
ciproca, impersonalia, frequentativa und composita, Adyerbien und Priipositio- 
nen nacli Pohls Lelirbuch. Lekture der Wypisy polskie 3. Tl. — 2. Halbjar 
Syntax nacli Pohl. Lekture wie im 1. Halbjar. Das ganze Ja r monatlich ein 
Pensum und zwei Compositionen. K arl Gazda.

3. Abteilung 2 Stunden. I mktiirc der Wypisy polskie mit Anwendung der Grammatik
von Pohl. Monatlich ein Aufsatz. Schiileranzal in allen Abteilungen 121.

J. K ukutsch.

2 . Óechisch.
Die hiezu yerpflichtcten Scliiiler liaben den Unterricht am kathol. Gymn. erhalten.

1. Abteilung 2 Stunden. Regclmassige Formenlehre mit entsprechenden Ubungsbeispie-
len nach Cupr.

2. Abteilung 2 Stunden. Erganzung der Formenlehre mit den syntaktischen Grundleh-
ren nach der Grammatik von II. Karlik, Ubungsbeispiele ans dem Lesebuch 
von Ćelakowsky. 3. 4. Tl.

3. Abteilung 2 Stunden. Wiederholung und Erganzung des grammat. syntaktischen Un-
terrichtes. Lesebuch von Ćelakowsky 5 Tl. Uebersicht der cechischen Litera
tur nach Jungmann.

In jeder Abteilung monatlich zwei schriftliche Arbeiten.
I)r. J. F ischer,

Prof. am h. k. kath. Gymnasium.

Ficie Lekrgegenstande.
Ungariscli 2 Stunden. Grammatik nach Toplers Leitfaden zur griindlichen Erlernung 

der ungar. Sprache. Gelesen, ubersetzt und teilweise memoriert wurde aus 
Nepszcrii olvasókbnyv szerkeszte Matics Imre. Schiileranzal 22.

G. B iermann.
Hcbraiscli 2 Stunden. (Fiir kiinftigc Thcologen aus der 7. 8. Klasse.) 1. Halbjar. For- 

mcnlehre nach Gesenius, Lektiire aus Gesenius Lesebuch. 2. Halbjar. Syn- 
tax nach Gesenius Lekture aus Gesenius, Lesebuch. Schiileranzal 7.

H. SlTTIG.
Franzbsisch 2 Stunden. (Fiir Scliiiler der 5. bis 8. Klasse.)

1. Abteilung 1 Stunde, Alins franzosisclie Grammatik yollstandig durcligenommen.
J. K ukutsch.



2. Abteilung 1 Stunde. 1. Halbjar. Fenelons Telemaąue I—IV. — 2. Halbjar. 
Fenelons Telenuujue IV—X. Berąuins comedie: L ’education moderne. Selnilcr- 
zal beider Abteilungen 22. H. Sittig.

Schonschrift 4 Stunden.
1. Abteilung (1. 2. Klasse.) 2 Stunden. Aclit Hefte lateinische und acht Kurrent-

sclirift naeli Pokornys Vorlagen.
2. Abteilung (3. 4. Klasse.) 2 Stunden. Unterrielit nacli Pokornys Vorscliriften fur

Haupt- und Realscliulen, im 2. Halbjar nacli Kosseks Schulvorschriften. 
Sclililerzal beider Abteilungen 85. K. Gazda.

Zeicbnen 2 Stunden. Nach Vorlagen fur Landschaft von Steinbach, Sandrnann, Her
mes ; fur Kopfe von Julien, Kaiser, H erm es; fur Tierstiicke von Adam, Her
mes, Canton; fiir Blumen von Meicbelt; fiir Geometrie von Bilordeaux. Seliu- 
lerzal 36. J . W anke,

Lehrer an der li. k. Unterrealschule.
Singen 2 Stunden. Vierstimmiger Gesang des Chorals und der Arie. Sckiileranzahl 40.

II. L ieberda.
Turnen dreimal 2 Stunden, warend Mai Juni Ju li; 48 Turner in drci Riegen unter 

der Anleitung von O. Zlik und M. R asciike.

II. Deutsche Stilaufgaben.
Fiinfte Klasse.

1. Wer nicht hor en will, muss fiilen. Eine Fabel.
2. E in  Tag aus dem Nomadenleben des Fatriarchen Abraham.
3. Der Andreasmarkt in Teschen.
4. Die Fart eines fónikischen Schiffes nach dem We sten.
5. Der I\a m p f zwischen Romulus und T. Tatius. Nach Lwius I, F2. 13.
6. Ideengang des zweiten Gesanges der Messiade von Klopstock.
7. Kein Mensch besteht f i ir  sich allein,

wir mussen all uns hilfreich sein. (ScJmlarbeit.)
8. Erinnerung und Hoffnung, die beiden Leitsterne des menschlichen Lebens.
9. Des Lebeyis ungemischte Freude

ward keinem irdischen zu teil. (Schiller: Ring des Polykrates.)
10. Ostem, das Fest der Auferstehung Christi und der wiedererwachenden Natur.
11. Wie dussert sich der Zorn in Agamemnon und Achilleus? Nach llias I, 

106— 298.



12. Eine nach der Scklacht bei Amphipolis an die Athener gehaltene Rede fu r  
den Frieden.

13. Charakteristik der Laub- und der Nadelwalder.
14. Der lamische Krieg.
15. Griechenlands Zustand nach dem lamischen Krieg.
16. Zusammenhdngende Darstellung des Inhalts der Tragodie „Iphigenie in Aidis“ 

nach Euripides von Schiller.
17. Flachland und Gebirgsland. (Schularbeit.)

Gr. B iermann.

Sechste Klasse.
1. Dicht hinter den Schnittern geht der Pflug. Eine Betrachtung fi ir  jedermann, 

vor allen fu r  uns.
2. Warum nannten die Alten die Studien ein Spiel der Musen?
3. Wie sich Gymnasialstudium von Uniuersitdtsstudien unterscheidet.
4. Topographisclie Schilderung der Umgegend meines Heimatsortes.
5. Die Prufung der Lotsen a u f Ilelgoland. Nach kurzeń Angaben des Leh- 

rers geschildert.
6. Die Industrie und der Handel meines Heimatsortes.
7. Albrecht von Hallers „Geschatztes Nichts der eitlen E h re f uerglichen mit 

Klopstocks: „Reizuoll klinget des Rums Lockender Silberton In  das schlagende Her z und  
die Unsterblichkeit Ist ein grosser Gedanlce Ist des Schiceisses der Edlen wert.“

8. Das holzerne Bein, Schweizeridylle von Gessner, in Verse zu fugen.
9. Prosaische Ausfurung von Schillers Spaziergang.

10. Die Schbnheit des Pferdes. Ubung im plastischen Stil.
11. „Interesse, interessieren, interessant“ a u f zehnerlei Weise zu rerdeutschen.
12. Immer strebe zum ganzen und kannst du selber kein ganzes 

Werden, ais dienendes Glied schliess an ein ganzes dich an. Schiller.
13. Selbstgewdlte Aufgabe aus der Naturgeschichte. Es wurden gebracht: Der 

Ameisenstat. Der Bienenstat. Die Wehrorgane des Zitterrochens. Die Maulwurfsgrille, 
ihr Leben und ihre Vertilgung. Der Generationswechsel bei den Quallen.

14. Die Reise eines Kranichs. Schilderung in Mdrchenform.
15. E in  Werk der Zukunft ist der Mensch 

und streben muss er unaufhbrlich.
M. R asciike.

Siebente Klasse.
1. Das Lied uberdauert Bilder und Bauten und Reiche.
2. Wozu Poesie in gelehrten Schulen?



3. Wie schon ein Schiller zu sein.
4. Wie schon ein Lehrer zu sein.
5. Hagens und Krimhildens Ende. Ubersetzung aus dem Nihehmgenlied 2298.
6. Unter Schnę und Eis beginnt es, was der Fruhling bliihen macki.
7. Der Winter ist nicht Tod, nur Schla/.
8. E in  Bogenschiitzenfest in einer deutschen Reichsstadt des 15. Jarhunderts.
9. Welchen Einflnss ilbt der W ald a u f seine Pfleger? Welchen Einflnss iibt 

der Garten a u f seine Pfleger? Zur Auswal.
10. Romantisch poetisch flantastisch ist nicht alles eins. Mit Bezug a u f das 

deutsche Volksepos und Hofepos.
11. Metrische Ubersetzung der horazischen Ode: Diffugere nives, redeunt jam  

gramina campis.
12. Der Einzug des Graven Mai im deutschen Mittelalter.
13. Wie die Sagę Dietrich non Bern zum wilden Jdger machte.
14. Die Eroberungen der Portugisen und Spanier und die Einwanderung der 

Tilrken rerglichen mit der Volkerwanderung.
15. Scheinbare Widerspriiche in Fridanks Spriichen zu Ibsen.
IG. E in mdnnlicher Wille ist das beste Warzeichen. (Schularbeit.)

M. R aschke.

Achte Klasse.
1. E in unniltz Leben ist ein fruher Tod.
2. Charakter der Beschdftigung und Stimmung im Leben der Stadtbewoner in 

den nerschiedenen Jareszeiten.
3. Was wirkten die Gladiatorenspiele und der Anteil, den die Romer an ihnen 

nahnen, a u f den Charakter dieses Volkes?
4. Die Welt eine Eisban. Nach dem Gedicht von Herder und Gbthe.
5. Der Streit der Brilder an den entgegengesetzten Ufern der Weser, in freier 

Auffassung und im Geiste des Schriftstellers geschildert. Tacit. Annal. II, 6 — 9.
6. Uber die Ursachen, warum die Menschen noch immer die Zukunft zu wissen 

begeren und die sittlichen Folgen, welche aus dieser Neigung entstehn.
7. Beweggriinde und Gedankengang von Ajas letztem Monolog uollstdndig und 

in freier Nachbildung entwickelt. Aus Sophokles.
8. Griechenland ist das Deutschland des Altertums. Niebuhr.
9. Welche Bedingungen begiinstigten die dichterische Gestaltung der Nibelungen- 

sage zum Nibelungenepos?
10. Vergleichende Schilderung des Epaminondas und Gustar Adolfs nach ihren 

Charakteren Taten und Schicksalen.
11. Uber den idealen und sittlichen Gehalt von Gbthes Hermann und. Dorothea.



12. Wie entspricht die Abgrdnzung des epischen Schauplatzes samt den Volks- 
Orts- und ZeitveilidItnissen dem Zasammenhang der Handlung in Gdthes Hermann 
und Dorothea?

13. Welche Grilnde sprechen fu r  die Annahme von zwei klassischen Perioden in 
der Geschichłe der deutsclien Poesie? (Fur die Maturitdtsprufang.)

H. Sittig.

III. Der Lehrkorper.
Das CYangelische Gymnasium in Teschen liatte am Anfang des Sclmljares aus- 

ser dem prov. D irektor, der zugleich Rcligionswissenscliaft im Obcrgymnasium lelirt, 
6 wirklielie Lclirer, 3 Supplenten, 4 Nebenlelirer, zusammen 14 Lelirerindividuen.

a) Verauderungen warend. der Ferien und im Laufe des Schuljares.
1. Der Lelirer der Matliematik und Physik D r. E rnst P lucar erkrankte bald 

nach Ostern 1857, konnte nur nocli mit Unterbrechung unterrichten und die kolie k. k. 
sclilcsisclie Landesregierung bewilligte ilim mit den h. Erlassen vom 13. Juli 1857 
Zl. 10836 und vom 23. Juli 1857 Zl. 12176 zum Beliufe der Wiedererlangung sei- 
ner Gesundlieit einen lialbjarigen Urlaub vom Beginne des Sclmljares 1857— 8 an und 
cinc Unterstiitzung im Betrage von 200 fl. Conv. Mze. Dieser vielverdiente Lelirer 
crholtc sieli niclit mebr und starb den 25. Marz 1858 tief betrauert von seinen Colle- 
gen, von allen Scliiilern des Gymnasiams und von den Bewonern Teschens, um welche 
Stadt er sieli durch. aufopfernde Pflege des stadtischen Armenwesens vielfaelie Yer- 
dienste erworben liatte. E r wurde den 27. Marz feierlich unter Begleitung der iiffent- 
lielieu Civil- Militar- und der stadtischen Beliorden beerdigt.

Plucar ist in Brunn in Mahren den 7. Februar 1802 geboren; war an der evan- 
gelischen Ifauptschule in Triest von 1835 bis Ende Jiiimer 1848 Lelirer, darni Lelirer 
der Physik und Matliematik an der evangel. philosophisehen Lehranstalt in Teschen.

2. Sclion warend der Beurlaubung des erkrankten D r. P lucar wurde der ans 
Teschen geburtige und auf dem hiesigen k. k. evang. Gymnasium, dann auf dem k. k. 
polyteclinisclien Institute in Wien und auf der Wiener Unirersitat gebildete Gymnasial- 
Leliramtskandidat Rudolf B artelmus mit dem Erlasse der li. k. k. schles. Landes
regierung vom 7. September 1857 Zl. 13515 zu dessen Yertreter ernannt. Ilerr 
B artelmus blieb das ganze Schnij ar hindurch ais Supplent am Gymnasium tiitig.

3. Einen zweiten schweren Verlust erlitt das Gymnasium durch den Tod des 
biedern hochgebildcten und unermudet tatigen Lehrers der klassischen Philologie Jlerrn 
E mil Leonhard W iener, welclier am 1. October 1857 schwer erkrankte und den 27.



Janner 1858 yerscliied. E r wird von semen Yorgcsetzten, von seinen Collegen mul 
Schulern aufrichtig und tief betrauert, sowol wegen seines erfolgreiclien Wirkens ais 
Lelirer, ais aucłi wegen seines tuchtigen Charakters.

Wiener ist den 17. October 1812 in Wolmar in Liefland geboren, besucbtc das 
Gymnasium in Reval und studierte von 1832 bis 1835 Philologie und Gcscluchte auf 
der Universitat in Dorpat. E r war bis Septcmber 1851 in der Familie des ehemaligen 
k. daniscben Consuls Karl Klein in Wien Erzieher und seit dem 2. October 1851 
Lelirer an dem hiesigen Gymnasium.

4. Uber sein Ansuchen wurde der bisherige prov. Direktor des Gymnasiums 
G ustav K lapsia, Pastor bei der hiesigen Gemeinde, mit dem Erlasse des hoben k. k. 
Ministeriums fiir Cultus und Unterricht yom 14. August 1857 Zl. 13599 von der Lei- 
tung des Gymnasiums entboben, doch bat er den Posten so lange fortzuftiren bis sein 
Nacbfolger ernannt sein wird. Der Religionsuntemcbt in den 4 obcren Gymnasial- 
Klassen bleibt ibm aber aucb ferner iiberlassen.

5. Das liobe k. k. Kultus- und Unterrichtsministerium bat mit Erlass vom 
19. April 1858 Zl. 4377 den Rektor der erangeliscben Privatleliranstalt zu Modern 
Herm J ohann K alincsak zum Lelirer an dem biesigen Gymnasium zu ernennen und 
ibn proyisoriscli mit der Leitung dieser Anstalt zu betrauen gefunden, mit dem Bemer- 
ken jedoeb, dass er seinen neuen Dienstposten erst naeb Scliluss des Scbuljares 1857/8 
anzutreten babę.

6. Das liobe k. k. Ministerium fiir Kultus und Unterricht bat mit Erlass vom 
15. April 1857 Zl. 6003 die an dem hiesigen Gymnasium erledigte Lebrerstelle fur 
das pbilologisclie Fach dem Gymnasial-Lelirer zu Oberscbiitzen Herrn G ottjjeu F ried
rich mit dem Beisatze yerlieben, dass der Ernannte erst nacb dem Scblusse des Scbul
jares 1857/8 sein Amt anzutreten babę.

7. Der prov. israelitisebe Religionslebrer Herr L azar Storcii, Oberlcbrer an 
der biesigen israelitischen Yolksscbule, wurde yom nachsten Schuljar an von der Er- 
teilung des Religionsunterricbtes fiir israelitisebe Schiller mit Erlass der h. k. k. Landes- 
regierung yom 6. Juni 1. J . Zl. 7482 entboben, nacbdem Herr Simon F rikdmann ans 
Werbau in Ungarn zum Teschner Kreisrabbiner enva.lt worden war.

b) Stand des Lehrpersonals am Scblusse dieses Sehuljares.
1. Gustav K lapsia, proy. Direktor, lelirt Religion im Obergymnasium.
2. Andreas Zlik, Pastor, lelirt Religion im Untcrgymnasium.
3. Heinrich Sittio, wirkliclier Lebrer.
4. P aul K aisar, dto. dto.
5. K arl G azda, dto. dto.
6. J ohann K ukutsch, dto. dto.
7. De. K arl B urkhard, dto. , dto.



8. Gottlieb B ier.mann, wirklicher Lehrer.
9. Oskar Żu k , Supplent.

10. Manuel R aschke clto.
11. R udolf Baeteljius clto.

iNcbeiilehrer.
1. J ohann W anke, fur Zeiclmen.
2. Rudolf L iberda, fur Gesang.
3. L azar S torch, lelirte israelitische Religion.

IY. Schiiler und dereń Priifungen.
1. Uie Zal der Schiller und die Veranderungen in derselben sind aus der nachfolgenden 

tabellarischen Zusammenstellung ersichtlich:

In  der

Waren 
ara Schluss 
des vorig. 

Jares

In dersel
ben sind 
zurttck- 

geblieben 
ais

Repetenten

In dieselbe 
sind aus 
der nie- 

dern Klas-
se versetzt

In dieselbe 
sind von 
aussen 
aufge- 

nomnien

Aus ihr 
sind abge- 

gangen

Sind ge- 
genwartig

von dieser 
sind reif 
fur die 
hohere 

Klasse

Zur Wie- 
derholung 
der Prii- 
fung sind 
bestimmt

Privati'sten

Yorbercitungsklasse 23 2 — 22 — 24 23 — —

1. Klassc 56 14 19 27 — 54 47 — —

2 Lmi • dto. 46 12 42 4 1 57 46 — —

O
O . dto. 32 10 26 7 — 43 40 1 —

4. dto. 22 1 20 4 3 22 21 1 —

5. dto. 14 3 12 5 2 18 16 — —

6. dto. 8 — 7 — — 7 7 — —

7. dto. 8 — 7 — — 7 7 — —

8. dto. 9 1 7 — — 8 —
-

2. Am 10. und 11. August 1857 wurde die mundliche Maturitatspriifung mit den Abi- 
turicnten des Scliuljares 185% unter Vorsitz des k. k. Schulrates und Gym- 
nasial - Iuspektors Herrn Andreas Wilhelm in der vorgesehriebenen Weise ab- 
gelialten und es verliessen das Gymnasium

a) mit dem Zcugnis der Reifc mit Aiiszciclinung:
1. Wilhelm Nitsch 20 Jare alt aus Bielitz in Schlesien.
2. Johann Odstrcil 20% Jare alt aus Klobouk in Mahren.



b) mit dem Zeugiiis der Reife:
3. Franz Dobeś 21 Jare alt aus Nasedlowic in Mahren.
4. Ludwig Kaspar 20 Jare alt aus Lecic in Bohmen.
5. Johann Keller 20 Jare alt aus Ocliab in Schlesien.
6. Rudolf v. Korber 19 Jare alt aus Lemberg in Galizien.
7. Karl Lany 20 Jare  alt aus Ratiboi- in Mahren.
8. August Pilecka 20 Jare alt aus Hotzensdorf in Mahren.

3. Mit Alen diessjarigen Schiilern wurden 'die yerscliiedenen Priifungen mit Genemi-
gung der h. k. k. schles. Landesregierung vom 29. Juni 1858 Zl. 9070 in fol- 
gender Ordnung abgehalten, namlich:
a) die schriftlichcn Yersetzungsprufungen den 5.— 8. Juli in allen Klassen zugleich.
b) die miindlichcn dagegen wurden den 9. Juli in der ersten Klasse angefan- 

gen und den 17. Juli in der IV. Klasse gesehlossen; in der V. Klasse 
begannen sie den 19. und wurden in der VII. den 24. Juli gesehlossen.

c) Die schriftliche Maturitatspriifinig fand statt:
den 12. Juli von 7 bis 10 Ulir Ubersetzung aus dem Deutschen ins Latein.
den 13. Juli von 7 bis 9 Uhr Ubersetzung aus dem Latein ins Deutsche,
den 13. Juli von 3 bis 5 Uhr naclimittags polnischer Aufsatz. 
den 14. Juli von 7 bis 12 Uhr vormittags deutscher Aufsatz.
den 15. Juli von 7 bis 10 Uhr yormittags Ubersetzung aus dem Griechi-

schen ins Deutsche.
den 16. Juli von 7 bis 11 Uhr vormittags matliematische Arbeiten.

d) Mit Genehmigung der h. k. k. schles. Landesregierung vom 29. Juni 1858 
Zl. 9070 u n t e r b l e i b e n  fur dieses Ja r  die o f f e n t l i c h e n  Priifungen.

4. den 31. Juli friih um 8 Uhr versammelten sieli die Gymnasiasten mit dem Lehrkbr-
per in dem Priifungssal und wurden nacłi Verteilung der Pramien und Zeug- 
nisse mit einer angemessenen Anspraclie von Seiten des Direktors auf die Ferien 
in die Heimat entlassen.

Y. Lehrmittel.
1. Die Gymnasial-Bibliothek hat wahrend dieses Schuljares, teils aus der 

jarlichen Dotation und den Aufnahmstascn wrelclie 106 Gulden betragen haben, teils 
durcli Geschenke, besonders aber durch das huldvolle Gesclienk Sr. Exccllenz des 
k. k. Ministers des Cultus und des Unterrichts vom 30. Juli 1851 Zl. 12110 per 150 
Gulden folgenden Zuwachs erlialten, namlich:

a) d u r c h  A n k a  uf:  ausser den Fortsetzungen, Bopp vergleichende Grammatik 2 Tle.
Diodor bibl. historie. 7 v., Homer Odyssee Aneis; Lange romische Altertumer



1 Bd.; Aristoplianes Werke von Senger 3 Tle.; Livii histor. lib. X X III XXIV 
ed. Fabri; Livii histor. 9 Volum ed. Crusius; Cicero ausgewiilte Reden von 
Halni; Drumann Geschichte Roms 2 Tle.; Borberg Hellas xmd Rom 7 T le.; 
Aescbyli Agamemnon ed. Klausen; Holzmann Nibelungenlied; Sauppe Schul- 
rcden ; Simrock das kleine Heldenbuch; Pertz monumenta XI. Bd.; Rankę fran- 
zbsische Geschichte 1— 3; O. Muller Geschichte der hellenischen Stamme 3 B de.; 
Kollar bildliclie Naturgeschichtc; Beer hohere Optik.

Fur die Schulerbibliothek.
Klctke Walhalla 1. Bd.; F. Kirner Weltgeschichte in Lebensbildern; O. Lo

renz osterreicliische Regentenhalle 2 Bde.; F. Kbrner Panorama 4 Hefte; We- 
stermann Monatshefte; Becker Weltgeschichte 14 Bde.; Hillert und Riedel 
histor. Lesebuch 3 Tle.

Fur die von Sr. Excellenz dera Herrn Minister des Cultus und Unterrichts 
gniidigst gesclieukten 150 fl. wurden angeschatft: Raumer Geschichte Europas 
8 Bde,; Hausser deutsche Geschichte 4 Bde.; Lan Entstehungsgeschichte der 
M. Charta; Kluhsohn Geschichte des Gottesfriedens; Grimm deutsche Mytholo- 
gie 2 Tle.; Beer hohere Optik; Kunzek Lehrbuch der Physik; Peziwal Inte- 
gration der linearen Ditferenzial-Gleichung; Burg Lehrbuch der hoheren Mathe- 
matik: Seyffert scliolae latiuae; Klotz latein. Handworterbuch 2 Tle.; Gbtzin- 
ger deutsche Stilschule; Matauschek Nor mali en Nachsclilagebuch. 

b) gesehenkt wurde und zwar durch die h. k. k. schles. Landesregierung: 4 Hefte 
des Jarbuches der Forstsektion 1857; Wenzigs illustr. geograph. Bilder ans 
Osterreich 2 Bde. in 2 Exemplaren; Noch einmal eine Stimme ans der Gemeinde 
in Sachen des Gesangbuchwesens. — Von der k. k. geologischen Reichsanstalt: 
Das 4. Heft ihres Jarbuchs vom Jare 1857. —  Von der k. k. mahr. schles. 
Ackerbaugesellschaft: dereń Mitteilungen vom Jare  1857. —  Yom k. k. Finanz- 
rat. Chr. d’ E lrert in Briinn: Geschichte der Studien- Schul- und Erzielmngs- 
anstalten in Mahren und Schlesien. — Yom Herrn Buchhandler K. Prochaska 
in Tcsclien: Marlieinecke Geschichte der Reformation 4 T le .; Mundt Mythologie; 
Hbhenschichten Kartę, 2 Blattcr. — Yon dem Gymnasial-Lehrer Herrn Gottl. 
Biermann: F. Stradae helium belgicum. fol.; Strahlheim Geschichte unsrer Zeit 
2.—30. Bdclien. — Yon der k. k. Centralkommission zur Erforschung der Bau- 
denkmale: dereń Schriften, 3 Jargange 1856— 1858 6 Hefte.

2. Fiir das pliysikalische Gabinet wurden von den Aufnahmstaxen angeschatft: 
1'sychometer nach August; ein Farbenkreisel; ein Anorthoskop mit 12B ildern; Collo- 
dion araeostat.

Im Kamen des Gymnasiums, statte ich allen verehrten Frennden und Gonnern 
der Anstalt fiir die Gesclienke den achtungsvollsten Dank ab.



YI. Einige wichtigere Yerordnungen und Erlasse der h.
k. k. Bchdrden.

1. Erlass der holien k. k. schles. Landesregieruiig vom 24. August 1857 Zl. 13744
womit die Fristen bczeichnet werdeu, welclie fur die Vorlegung der wichtigern 
periodischen Eingaben einzuhalten sind.

2. Erlass der h. k. k. schles. Landesregieruiig vom 11. September 1857 Zl. 14821 enthal-
tend Erlauterungen der Bestiramungen des §. 73. 6 und 7 des Organis. Entwurfs 
in Betreff der Wiederliolung der Prufimg.

3. Erlass der holien k. k. schles. Landesregieruiig vom 1. August 1857 Zl. 12543 in
Betreff der genauen Einhaltung der Instruktionen Nornialien und Vorschriften iiber 
die Durelifiihrung der den Gymnasien gestellten Lelir- und Erziehungsaufgabe.

4. Erlass der li. k. k. schles. Landesregieruiig vom 28. Februar 1858 Zl. 2282 bc-
stimnit, dass fiir Ausstellung zu Dupplicat-Gymnasial-Zeugnissen, mit Ausnahme der 
Maturitats-Zeuguis-Dupplicate, keine holiere Genelnnigung notwendig sei.

YII. Chronik.
1. Das Scliuljar 1857— 8 wurde ordnungsmassig den 1. Oktober 1857 feierlich eroff-

net. Der Lehrkorper versammelte sieli mit der Gynmasialjugend in dem Priifungs- 
sal friih um 9 Uhr. Nachdem ciii passendes Lied gesungen war, riclitcte der Di- 
rektor eine angemessene Ansprache an Lelirer und Schiller. Darauf wurde der 
Lektionsplan, die Stundenvertheilung und die Disciplinarordnung fiir die seldes. 
Gymnasien bekannt gegeben, und es begann der Unterricht am folgenden Tage.

2. Die evangelischen Schiller wurden, wie alljarlich, so auch in diesem Jar, dreimal
zur Beichte und Communion gefiirt und dazu auf die schon melirfach besehriebene 
Art und Weise den Tag zuvor im Prufungssal durch einen Religionslehrer vor- 
bereitet.

3. Den 4. Oktober feierte das Gymnasium das Namensfest Seiner k. k. apostoł. 4 łaje-
stat Franz Joscf des 1., mit geriirtem Dank und mit frommer Bitte gegen den all- 
machtigen Gott in der hiesigen evangelischen Kirelie mit einem liturgisehen Got- 
tesdienst, der mit Absingung der Volkshymne gesclilossen wurde.

4. Im Dezember 1857 und anfangs Juni 1858 inspieierte der k. k. Schulrat und Gym-
nasial-Inspektor Herr Andreas Wilhelm das Gymnasium. Am Schlusse jeder Yi-



sitation rersammelte er den Lehrkorper in einer Conferenz um sich und besprach 
mit der ihm eigenen Klarheit und Biindigkeit, was dem femeren Gedeihen der 
Anstalt fórderlich sein konnte.

Das Schuljar 1858— 59 beginnt den 1. Oktober 1858. Die neu eintretenden 
Zoglinge werden von dem Direktor am 28. 29. und am 30. September unter den be- 
kannten Bedingungen in die Anstalt aufgenommen.

Gnstav Klapsia.


