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Y o r w o r t !

Anfangs liatte ich die Absicht, in diesen Blattern meine Gedanken iiber die 
asthetische Erklarung der alten Dichter auf den Gyinnasien, an einem Beispiele dar- 
zulegen. Ich wahlte zu diescm Zwecke Vergil, weil bei seiner Auslegung mannigfache 
Gelegenheit geboten ist, iiber die wichtigsten asthetischen Fragen, iiber Originalitat 
und Nachahmung, Yolks- und Kunstdichtung, Erfindung, Tendenz, dichterisclie Mittel 
nnd dergleichen die Schiiler zu belehren, und z war zu einer Zeii, wo sie fiir das Ver- 
standniss solcher Dinge hinlanglich reif sein diirften, weil ferner die Vergleiclmng mit 
Homer, mit dem sie ans den friiheren Jahrgangen vertraut sind, sie iiber vieles liielier 
Gehorige selbst zu urtheilen in den Stand setzt, weil Yergil in der Mitte zwischen 
unseren modernen Kunstanschauungen und denen Homers stehend, eben dadurch viel- 
fach anregend ist. Ich wahlte ein Bruchstiiek, weil der Lehrer selten in die Lagę 
kommt, das ganze Werk mit seinen Schulern zu lesen, den II. Gesang, weil dieser 
mir andererseits selbst wieder geeignet scheint, ais ein Ganzes an und fiir sieli beur- 
theilt zu werden. Nichts aber lialte ich fiir belehrender und wichtiger in diesem Thcile 
des Unterrichts, ais ein Ganzes in allen seinen Beziehungen auffassen zu lehren. So 
dachte ich denn Anfangs. Ais ich aber an die Ausfiihrung meines Planes ging, gelangte 
ich bald zur Erkenntniss, dass es mir nicht minder an Hilfsmitteln, ais an Zeit ge- 
breche, meinen Gedanken diejenige Vollstandigkeit und Allgemeinheit zu geben, 
dereń sie unter solcher Auffassung des Gegenstandes bediirftig oder fiihig waren. Ich 
gab also einen Theil meines Vorhabens auf, und sammelte, was ich unter dem Ein- 
flusse meines urspriinglichen Planes aufgeschrieben hatte, unter obigem Titel. Und so 
werden vorliegende Bemerkungen zum II. Gesange der Aeneide den Charakter ihres 
Ursprungs an sieli tragen. Es sind meist asthetische Notizen, die auf Vollstandigkeit 
keinen Anspruch machen, bei dereń Abfassung ich, wie gesagt, an die Schullektiire 
dachte. Erklarungen, wie sie meines Erachtens in der Schnie vorkommen sollten, wenn 
aucli kiirzer gefasst und sparsanier, aber docli in grosserer Anzalil, vielseitiger und 
zusammenhangender, ais sie in den iiblichen Schulausgaben yorzukommen pflegen, dainit 
nicht, um nur eines Grundes zu gedenken, der eigentlichste Wertli der Dichterlektiire, 
ihr Einfluss auf die asthetische Bildung, dabei dem Zufalle iiberlassen bleibe.
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Hauptsachlich in einem Punkte wich icli bei ilircr Abfassung von der ge- 
wohnlielien Schulerlauterung ab, dass ich uaralich die antiken Bildwerke, insoweit sie 
zur Erklarung mir beizntragen scheinen, heranzog. Abgesehen von allen Griinden, die 
fiir den Nntzen und die Zweckmassigkeit eines solchen Verfahrens angefiihrt werden 
konnten — was obne den Yorstellungskreis, in dem sieli der Dichter bewegt, merklich 
zu verlassen, den Anschaunngen des Lesers Lebbaftigkeit zu geben, so vorziiglicb 
geeignet ist; was rascher und vollkommener in die alte Welt zuriick zu versetzen 
vermag, ais alle begriffliche Erklarung; was so kraftig und griindlich fremdartige Ein- 
mengungcn der Umgebung abzubalten im Stande ist, soli man davon sagen, dass es 
die Aufmerksamkeit vom Diebter ablenke? Wenn es diese fiir einen Augenblick tlieilt, 
so kehrt sic bald gekriiftigt und cmpfanglicher zu der Lektiire zuriick.

Was insbesondere den II. Gesang der Aeneide aidangt, so lehrt die Ver- 
gleichung vcrwandter Kunstwerke kurz und naclidriicklicli, wie abhangig der Dichter 
von der, das Alterthum beherrschendcn Sageniiberlieferung gewesen, obne sklaviscb sieli 
an diese oder jene Darstellung gebundcn zu liaben, und fiibrt docli bei der allgemei- 
nen Verwandtscbaft der alten Kunstansebauungen nicbt allzuweit von dem Schrift- 
steller ab; wenn auch scbon nicbt derselbe unmittelbare Vortheil fiir die Poesie ans 
der Kunst gezogen werden kann, der fiir diese aus jener erwacbst. łeb berief mieli 
auf Overbeck: die Bildwerke z. tlieb. u. tro. Heldenkreis, Braunschweig 1853 und 
Miiller: Denkmiiler der alten Kunst. Zweite Bearbeitung durcb F. Wiescler, Gottingen 
1<S54, die in keiner Gymnasialbibliotbek feblen sollten.

Die Herbeiziebung und Yergleiebung der Nachahmer Yergils, liegen lneines 
Eracbtens der Selmie fern, die Musterstellen aus Homer aber sollten eingebender be- 
lcuebtet werden, ais es gewohnlich gesebeben mag. Die asthetiscben Grundsatze babę 
ich ans Rob. Zimmermanns Aestbetik cntlebnt, Wien 1865. Den Text citirte ich nacli 
Otto Ribbecks Herausgabc 1860.

Einige den II. Gesang, ais Ganzes, betretfende Worte mbgcn nocb liier ihre 
Stelle finden.

In dem Commentar des Servius finden sieli zahlreiche Bemerkungen, durcb
die er auf den apologetiscben Charakter des II. Gesangs der Aeneide aufmerksam
maebt, die tbeilweise von den spateren Erklarern beibebalten wurden. Mit Beziebung 
auf den ganzen II. Gesang der Aeneide bcmerkt er zu v. 13. Fracti bello. In hoc 
libro duplex intentio est: ne vel Trojąc, quod victa cst: vel Aencae turpe yideatur
esse, (piod fugit. Dass diese Eigenschaft in so bervorragender Weise dem Gcdichte
eigen ist, das liegt zunaehst in dem Verlialtnissc, in welcbes Vergil zu seinem Stoffe 
trat. Liingst waren die Zeitgenossen unseres Dicbters der kindlicben Einfalt des home- 
riseben Zeitalters entwacbsen, und Ammenmarcben, wie die Sagę vorn bolzernen Pferde, 
vom Auszuge des Ancbises auf den Scbultern des Solines, konnte nur ein Diebter von 
so feinem Takte, ais Yergil war, dem Geschmaeke der verfeinerten Zcit gerccht maeben.



Insbesondere aber nothigte den Dichter zu dieser vorwiegenden Riicksicht auf iistlie- 
tisclie Reinheit jene Anlage des Gedichts, zufolge der Aencas selbst der Erzaliler seiner 
Geschicke wurde. Eben durch diesen in anderer Hinsicht gliicklichefi Gedanken wurde 
dic Aufgabe des Dichters nach dieser Seite liin erschwert. Weslialb sie donn aucli 
stets sein Augeninerk bleibt, und schon in der Wahl der Stoffe, die er ans dem rei- 
ełien Sagenschatze, der sieli an die Zerstorung Iliums a n s  c l i l i  e s s t ,  ') schopfend, ais 
Beiwerk dem wesentliclien Inhalte der Erzahlnng beifiigt, selien wir dieselbe Bezie- 
lmng auf die Entschuldigung des Haupthelden vorwalten. Gliicklich ist der Gedanke, 
den Aeneas erzahlend einzufiihren, mit Riicksieht auf die Einheit der Erziililung zu 
nennen. Denn daraus ergab sieli dem Erzaliler das Mittel, in der verwirrenden Menge 
der Ereignisse jen er Naclit, von der er erzahlt, wenigstens von v. 261. Tempus erat 
an an dem Faden der eigenen Erlebnisse jene luekenlose Reilie aufeinanderfolgender 
Handlungen, die die epische Einheit v e r l a n g t ?) zu gewinnen, wahrend auf die 
Seliieksale der Stadt sieli von da an nur momentane Aussieliten eroffnen (s. V. 624 ff. 
u. 750 ff.) Indessen aucli, was vor v. 261 liegt, erzahlt Aeneas ans eigener Ansehauung 
mit dem Unterschiede, dass dort die Ereignisse ais Thatsachen, nicht vorzugsweise 
ais Erlebnisse des Erzahlers an einander gcreiht werden. Vorsichtig jedoch vermeidct 
er hier, wie v. 387 seine Theilnahme anzudeuten, damit der Scliein der Unbesonnen- 
heit ihn nicht mit betreffe. Vor Allem leuchtet die Wiehtigkeit der Einrielitung, den 
Aeneas zum Erzaliler seiner Seliieksale zu machen, fiir die Bcurtheilung der Schon- 
heit des Gesanges erst dann ein, wenn man das von ihr untrennbare, oline ihr unmog- 
lielic, elegisehe G e p r a g e 3) des ganzen Gesanges ins Auge fasst. Aencas erzahlt 
seine Seliieksale vor Dido, die naeli I, 628—630 4) ihm Vertrauen eingeflosst hatte, sein 
Herz ihr ganz zu offnen. Und es lebt darin nocli ein gliihcnder Sehmerz, der (v. 7) 
Allem, was Aeneas erzahlt, den Glanz riihrender Wehmuth verleiht. Obgleich nun 
eben dcshalb, die Phantasie bei Yergil nicht so ungebunden erscheint, ais bei Homer, 
der nocli in den leidenschaftliclisten Ausbriichen des Aehilleisehen Zornes Zeit und 
Rulie findet, die goldenen Buckeln des Scepters jenes Helden zu b e s c h r e i b e n ,  s) dessen 
seelenvolles Auge sonnenhell, stets lieiter, Alles seliend iiber seiner Welt schwebt, 
wahrend unseres Dichters Urtheile iiber Dinge und Menschen unter dem Einflussc des 
Schmerzes gctriibt und partheiisch erscheinen (sielie zu v. 563), so ist docli die Tiefe 
des lang nachhaltenden Schmerzes, der die Leiden und Gefahren ins Grosse malt, den 
Willen der Unglueklichen erhaben darstellt, eine neue Quelle des Wohlgcfallens an

') Iteyne Aen. II. Exc. 2 S. 392 Pausan. X. 25. 26.
2) s. Zimmermann Aesthetik §. 592.
3) s. Zimmermann Aesthetik §. 201.
J) Me qnoque per multos similis fortuna labores iactatam hac demum voluit consisterc term: non ignara mali 

miseris succurrere disco.
5) s. Nagelsbach Anmerkungen zur Ilias I. 215.



der asthetischen Grbsse des Gedichtes. Indessen hat gerade diese Erfindung, den 
Aeneas zum Erzalder nnd zuni Zeugen der Ereignisse zn maclien, eine Schwierigkeit 
herbeigefulirt, die den Glauben des Lesers aut' eine nicht geringe Probe stellt. Die 
Situation, in der sieli Aeneas auf dem Daclie des Priamuspalastes befindet, auf das er 
sehon in wunderbarer Weise gelangt, ist hochst unwahrscheinlich. Wahrend Alles urn 
ihn her kampft und fallt, stelit er versunken im Anschauen der Geschicke des Priamus 
nnd seiner Kinder unthatig da. Er sielit, wie am Tage, bort ans solclier Kolie unter 
lautem Kriegslarme, was Priamus, Hecuba, was Pyrrhus spriclit u. dgl. mehr. Und 
mitten unter diesen unglaublichen Dingen wird von dem Erzalder einmal aucli Pyrrhus 
mit einer Scblange verglicben, die im hellen Sonnenscheine strablt. Diess ist unstrei- 
tig ein Gleiclmiss, das nicht nur scbwer erklarlich ist, (siebe zu v. 471 ff) welcbes 
aucli, uin so zu sagen, der Einbeit des Farbentones, den das Nacbtgemalde bat, offcn- 
bar widerspricbt, wali ren d wir in den anderen Theilen dieses Gesanges den Dichter 
bei der Nacbabmung bomerischer Verse vorsichtig die Yerscbmelzung zur Einbeit be- 
riicksichtigen selicn.

Endlicb war nur so, dass Aeneas aus eigener Anscbauung bericbtet, die 
dnieli v. 11 breviter angedeutete Kiirze und dic iiberall wabrnebmbare Einfacbbeit 
erreicbbar. Beachtenswertb ist vor Allem das Mittel der Yereinfacluing, z. B. die Iso- 
lirung des Aeneas v. 435, neben Ipbitus und Pelias, und die auf dem Daclie des 
Priamuspalastes, und endlicb in der Stadt, wohin er zuriickkehrt.

Scbliesslicb mag nocb folgende Tabelle zur Yeranscbaulicbung des Planes 
dienen. Die Erzablung zertallt in drei Hauptbandlungen.

I II III
Der Einzug des b. Pf. Der Untergang der Stadt

_____!_____ Die Fluclit des Die Auswanderung
natiirlieber iibernaturlicber Aeneas des Aeneas

Beweggrund Beweggrund ____ _____  _________
natiirlieber iibernaturlicber natiirlicher ubernatiirlieber 

Sinon Die Scblangen Beweggrund Beweggrund Beweggrund Beweggrund

Der Traum, Yenus Die Wabrzeicben Creusa 
Panthus

Wicbtigste an die zweite Hauptbandlung sieli anscbliessende Nebenliandlungen

Corobus
und

Cassandra

Priamus
und

Hecuba

Aeneas
und

Helena (s. zu §. 506)



4— 6. Troianas ut opcs — fili.
Episclie Ankiindigung des Inhalts dieses und des folgenden Gesangcs, die 

durch dreifache Gliederung aucli in der Form der Aufforderung entsprechend sieli an- 
schliesst. (sielie I, 753: immo age, et a prima, die, liospes, origine nobis insidias 
inąuit Danaum easusąue tuorum erroresąue tuos.) Doch versclimilzt im Geiste des 
Aeneas sein und seiner Landsleute Leiden in cincm Gedanken. Daher die Yerbindung 
der beiden zusammengehorigen Relativsatse durch et (quaeque ipse miserrima vidi et 
q u o r u m  pars magna fui) und weiter unten die Zusammenfassung in einem BegritFe 
(casus nostros d. b. meorum et meos). Diese iiberlegte Walii im Ausdrucke erkennt 
man auch bei der Yergleichung der Wendungen, in denen der andere, dreimal vor- 
kommende Begriff gebraucht ist. Durcli insidias Danaum, ut eruerint, Troianas opes, 
supremum Troiae laborem werden drei verscliiedene Entwieklungsstufen der Handlung 
bezeichnet: Absicht, That und Leiden.

Dass man den zweiten Gesang der Aeneide ein Ganzes nennen kann, an das 
sieli gleicliwohl ein neues Ganzes anscliliesst, ist belelirend iiber die Natur des Epos. 
sielie R. Zimmermann. Aesthetik §. 574, Seite 304:

„Das yorstellende Subjekt schwebt ganz iiber seinen Gedanken, denkt und 
ordnet dieselben, wie ilire zeitliehen Bestimmungen es fordem; seine Gedanken sind 
sclbst fiir dasselbe ein Vergangenes, welelies es in der entsprechenden Folgę der Zeit- 
reilie reproducirt. Da es dabei nur bedaclit ist, das Friiliere friiher, das Spiitere spii- 
ter zu stcllen, (vgl. Horn. Odyss. IX. 14 zpuiTóy toi trast™, x(3’imciTi<jv x(mc?ię(o) das Friiliere 
aber ein nocli Friilieres, wie das Spiitere ein noeli Spateres vor und naeli sieli baben 
kann, so gibt es fiir die episclie Form der Gedankenphantasie so wenig wie fiir 
die Zeitreilie selbst einen bestimmten Anfang oder ein bestimmtes Ende.“ und ebendas. 
§. 626

4— 13.
Nur deinem selinliclien Wunsche nachgebend will ich das schmerzliclie An- 

denken an das erneuern, was sclbst den Feind zu riiliren vermogend wiirc, wenn auch 
meine Seele sieli vor der Erinnerung straubt, und selicu in sieli zuriickflieht und, weil 
die tiefe Naelit zum Sclilafe malint, will ich mich kurz fassen. So wird erstens: Ton 
und Stimmung des Gedichtes, zweitens: Art‘ und Weise der Erzahlung neben dem In- 
halte im Eingange angekiindigt.

Die liier vorkommenden Entschuldigungsgriinde sind in demjenigen Tlieile 
der Odyssee enthalten, naeli dessen Muster der II. und III. Gesang der Aeneide dem 
ganzen Heldengedichte einverleibt ist. Es ist daher walirseheinlieh, dass sie dem Vergil 
yorgeschwebt sind. Odysseus sagt im Beginne der Erzahlung seiner Irrfahrten und 
Abenteuer im Palaste des Alkinous Horn. Odyss. IX. 12 —13 <soi 8’ i<jA -̂ Sea iiupZc 
oxovo£vta efpeoil’, oeppett p.5Uov 88up8p.evot Erst naeli liingerer Erzahlung unterbricht er



sie i) mit den Worten: Od. XI. 330 7rptv yc<p xev xat vu£ ep&Tx’ «p.ppoTO{. aXX« xocl uipif) eu5eiv nnd Od. XI. 
380. 381 S a g t er; £Ć 8’ et’ d'/.ooźpievai' y£ XtXai£at, o5x «v ty<oye toÓtuw aot tp9ov&tfit '/.al oiyTpÓTEp’ aXX’ ayopeOaat.

Bei Vergil sind diese, dem Homer entlelinten Gedanken erweitert und zn 
vollerem Einklange yerbunden.

14 39.
Diese 25 Verse entlialten die Exposition der Erzahlung. Mit absichtlicher, 

treffender Kiirze wird der Leser in medias res gefiihrt. Bei demselben Abseliiedsmable 
im llause des Alkinous (sielie zu v. 4— 13) singt Demodokos von Odysseus aufgefor- 
dert von dem holzernen Pferde, das einst mit Mannern gefiillt, den Zerstorern lliums, 
(sielie Odyss. VIII. 495 av8p*v ; uterumąue armato milite complent) die Troer
selbst auf die Acropolis zogen. Ais es dastand, beriethen und trennten sie sieli in drei- 
faelie Meinung (sielie Odyss. VIII. 506 Tpfya oś acpmv Tjvoav£ (3o’jXrj, Ąk ota7rX̂$at xo?Xov 5opu vi)Xć‘i yaXz.uf, 

xfltxa 7T£Tpatov (3aXc£tv £“ axprję, 7j £cćav piy’ ayaXpia $ ecov »eX*t̂ piov etvatj. vgl. Wagner: Sapientius
autem Virgilius de equo consilia inire Troianos facit, anteąuam in arcem deductus erat, 
quam apud Homerum deducto jam in arcem equo: Odyss. VIII. 505 sqq. e quo loco 
pleraque hic expressa. Von da an bleibt der Standi rt des Pferdes der Schauplatz, auf 
den sieli Alles, was bis v. 250 mitzubandeln bestimmt ist, wie auf einer Scliau- 
biiline einfindet.

V. 15. Instar montis ecum divina Palladis arte aedificant.
Wagner citirt Waardenburg Opusc. p. 170: „Ne cui enormis yideatur liaec 

comparatio, meminerit ille, liominum quoque corpora ingentia cum montibus fuisse com- 
parata, velllt Cyclopum Od. IX. 191 : oi8ł imv.il ’Av8p£ y£ aiToydyu), aXX« [)(cp uX̂£vti ‘vir}Xujv f>p£u>v, ote 
epawerat oiov W aXX(ov. Laestrygoiium reginae Odyss. X. 113. Idem et alibi imitatur Virg. 
Aen. IX. 674: Abietibus iuvenes patriis et montibus aequos!

Das Gleicbniss ist niclit geeignet, eine andere Vorstellung, ais die ungewołm- 
liclier Ilolie oder unfbrmlieber Grbsse zu wecken. Da indessen die Vorstellung eines 
Berges von der der Grossc untrennbar ist, bat der Dichter seine Absiclit erreielit. Wir 
glauben ilim, dass viele Griechenlielden in des holzernen Pferdes Bauche Raum liatten. 
Anders der bildende Kiinstler. Wir kennen zwei Denkmaler der bildenden Kunst, in 
denen die Verfertigung des holzernen Rosses dargestellt wird. Sie tinden sieli erklart 
in Overbeck N. 83 und 84 S. 608 f. und auf Tafel 25 N. 22 und 23 abgebildet.

In bciden Bildwerken ist das Pferd sogar unter der naturlichen Grosse, aber 
selir lebendig gezeiclinet. In Nr. 83, einer Kylix von Vulci mit rothen Figuren, zeigt 
sieli eine unscrer Stelle ycrwandtc Auffassung. Epeus, der Werkmeister, in der Lin- 
ken den Meissel, in der Recliten den Hammer, urn die Mitte mit der Exomis gesehiirzt, 
mit der Verfertigung des Pferdes beschaftigt, stelit binter denselben. Links sielit m?n 
vor dem Pferde Pallas steben, und die Aufmerksamkeit eines Mannes durch eine Hand- 
bcwegung auf dasselbe lenken. divina Palladis arte sielie Homer II. XV. 71 'Ah^ai^r 
6ia pouXotc- OdySS. VIII. 487 It.t.ou y-ójpioY — ooupateou, tov 'Eiteióc hzolTptv Sut ’AWn .



40. Primus ibi antę omnes — Laocoon.
Mit wenigen Worten entwirft der Dichter das Bild eines Mannes, der mit 

edler Begeisterung rucksichtslos und unbedenklicli der Gefalir, die dem Gemeinwoble 
droht, allein entgegentritt. Der Adel des Beweggrundes muss ersetzen, was der Hand- 
lung an Grosse abgelit. Die rasche, niannliche Entschlossenheit boi seinem Auftreten 
unterscheidet sich wobltliuend von der zweifclnden, zaudernden Menge. Vgl. aucli: 
Servius: omnis affectus tribus icbus ostenditur, vultu, voce, gestu.

V. 51 : In iatus inque feri curvam eompagibus alvum.
Der Ort, an dem Laoeoons Speer in dem Leibe des holzernen Pferdes ein- 

dringt, wird von zwei Seiten iier begrenzt. „Da, wo die Seite iibergebt in die Krtim- 
mung des Bauches.“ Siehe Cerda: Servius liic non placet. Ego puto hac circuitione 
signiticari fixam hastam ea parte lateris, quae ad alvnm inclinat. Partes, quas nunc 
conjungit, iterum separat, nam infra tergo sceleratam intorserit bastam et uteroque rccusso. 
quc bezeichnet die Angrenzung beider verbundenen Theile (sielie v. 227 : sub pedi- 
busque deae clipeique sub orbe teguntur.)

Wie que-que sieli auf die Gleicbzeitigkeit zweier zusammengelioriger Iland- 
lungen bezicben kann, (sielie v. 552: inplicuitque coma laevam, dextraque coruscum
extu lit...........ensem) so kann es das Zusammentreffen d. li. die Angrenzung zweier
Punkte im Raume bezeichnen, die, wenn sie nicht auf einmal von einer Handlung be- 
riilirt werden konnen, zu gegenseitiger Bestimmung dienen.

v. 77— 195.
Die Rede des Sinon ist ein so kunstreicbes Liigengewebe, dass es sieli wolil 

lolint, es in seine Faden aufzulosen, lim aucli in ibre Yerbindung Einsiclit zu erlan- 
gen. Sinon sucbt zuerst Yertrauen und Neigung der Troer zu gewinnen, und betlibrt 
dann die Leichtglaubigen, indem er ibren Wunscben sclimeichelt.

I. Sinons erste Sorge ist also das Vertrauen der Troer zu gewinnen, das 
ilim, dem Feinde, nicht so leiclit zu Tlieil wird. Seine Versicherung v. 77 euncta 
equidem tibi, rex, fuerit quodcumque, fatebor vera will wenig bedeufen; wirksamer 
sclion ist die Probe, die Sinon davon ablegt, weil sie gewagt sclieint, sein Bekennt- 
niss v. 78 neque me Argolica de gente negabo. Seine eigentliclie Kunst berulit da- 
rauf, die gewohnten Ansicliten der Menselien zu nutzen, und sic scheinbar unabsicbt- 
licli fur sieli wirken zu lassen. Er nennt sieli desshalb des Palamedes langjalirigen 
Gefalirten v. 87 primis ab annis. Odyss. XVir, 218 tov 6jxoTov ććyei $eóę o>ę xóv 6;xoiov.
Docli nicht genug, dass auf ihn der Glanz der Wahriiaftigkeit des Freundes iiber- 
strahlt, wird er selbst, wie einst Palamedes, das unschuldige 0]ifer der fremden 
Ltige, der eigenen Treue v. 96 promisi ultorem. Mit Miilie rettet er sein naktes Le- 
ben. Gebunden stclit er da oline Herd und Heimath, mitten unter Feinden. Wer 
moclite aucli nur von ferne vermuthen, dass sich ein Mensch freiwillig in solelie Ge- 
fahr begeben liabe? Das mitleidige Yolk schenkt ihm das Leben v. 145 vitam da-
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mus, et miserescimus nitro, der greise Priamus Freiheit v. 147 levari vincla iubet 
Priamus, dictisque ita fatur amicis und Freundschaft. Ist es nicht verzeihlich, von 
dem Dankbarkeit zu erwarten, dem mail Alles gesclienkt? Und Sinon betheuert sei- 
nen Dank v. 161 si magna rependam, verpflichtet sieli mit den heiligsten Eidschwiiren 
v. 155 testor numen ait, vos arae ensesąue nefandi (die der Schlane so wendet, dass 
sie durch den gedachten Vorbehalt ihm nicht zum Meineidc werden, siehe Ladewig zu 
v. 154) dem Dienst der lieuen Heimath. Somit hatte er kein Mittel unversucht gelas- 
sen, den letztcn Zwcifcl in seine Person zu heben.

II. Gleichzeitig sucht Sinon sieli die Neigung der Troer zu erschleiehen. 
Unter den Feinden sind wir dem minder gram, der, wie Palamedes v. 84 helia veta- 
bat. Und so lange dieser lebte, hatte mit ihm Sinon Einfluss auf den Rath der Fiir- 
sten v. 88 dum stabat regno incolumis regumąue vigebat conciliis, et nos aliąuod no- 
menąue decusąue gessimus und snchte den Krieg fern zu halten. Ais Palamedes des 
Lichtes beraubt war, da verbarg sich Sinon, und nalim keinen Antheil ani Kriege v. 
92 adflictus vitam in tenebris luctuąue trahebam; bald traf ihn ein Schicksal, das wir 
selbst dem Fcinde nicht gonnen. Sinon sucht das Mitleid der Troer zu gewinnen, 
indem er mit lebendigen Farben seine Verfolgungen, Angst, Gefalir, Flucht, seine Sor- 
gen urn seine Lieben ausmalt. v. 119 — 140. Bald kommt er dem Herzen der Troer 
noeli liaher, wenn er ihre Sprache spricht, die Griechen sammt ihrem Priestcr in 
ilirer Schlechtigkeit und Selbstsueht v. 130 f. adsensere omnes, et quae sibi quisque 
timebat unius in miseri exitium conversa tulere, Ulysses und Diomedes in frevlerischer 
Verruchtheit darstellt. 164— 169.

III. Sinon kommt den Erwartungen der Troer entgegen, und schmeichelt iliren 
stolzesten Hoftiningen. So musste das entfuhrte Palladium geziirnt haben 172 arsere 
coruscae — trementem und es konnte nicht fehlen, dass nicht ganz Asien iiber Grie- 
chenland den Sieg davon tragen werde, 193 nitro Asiam magno Pelopea ad moenia 
bello Yenturam in dem Rachezuge fur so langes Unrecht.

IV. Mit Vorsicht und schlauer Berechnung geht Sinon iiberall von Thatsar 
chen ans, denen er seine Liigen, wie natiirliche Folgen a n s c h l i e s s t . ') Palamedes 
Geschick 91 liaut ignota loquor, das Orakel des Eurypylos 114 Eurypylum scitantem 
oracula Phoebi, der Raub des Palladium, das Geriicht von der Bestimrnung des hbl- 
zernen Pferdes 17 votum pro reditu simulant, ea fama vagatur und selbst das erst 
gestem aufhorende Unwetter waren keine Erfindungen. Mit grosser Kunst yerwebt 
Sinon diese Gedanken zu einem Netze, womit er die Troer gefangen nimrnt. Seine 
Fesseln, die erheuchelte Furcht, die Thranen, die zum Eide aufgehobenen Hande, die 
Geschicklichkeit endlich, womit er zuweilen abbricht, um gleichsam nur wie genothigt

') Subjmigit fabulam ex qua sibi fidem paret dicturus do equo; de Palamede autem et Ipbigenia ad Trojanos 
nil pertinet, de quibus vera incipit et in falsa desinit. Facile enim quae sequentur credibilia sunt, cum 
prima recognoscuntur. Seryius zu Y. 69.



wieder fortzufahren, seine Meisterschaft, die Spannung der Troer aufs Ilochste zu 
b r i n g e n , ') lielfen nielit wenig mit, ihm den Erfolg zu sicliern.

Hier liat nun der Dichter mehr, ais sonst auf Motivirung der allerdings selt- 
saraen Handlung der Einbringung des holzernen Pferdes, Fłeiss und Sorgfalt verwen- 
det, und mehr, ais es der cpischen Poe°sie zukommt. Sieli Heyne Exc. IV, zum II. 
Bucb der Aeneide S. 405: Fuit Sinon etiam fabulae Sopbocleae argumentum Hesycbio 
laudatae. Ex lnic aut alia tragoedia profecisse videtur Yirgilins in Sinonis oratione, 
quae Graecarum tragoediarum eloąuentiam et acumen rcdolet, und Zimmermann 
Aestbetik §. 602.

Was die Beurtheilung des Sinon und seiner Rede betrifft, so ist er ais Liig- 
ner verachtlicli und docb ist eines an ibm zu loben, dass er mit selbstaufopfernder 
Griisse und Entscblossenbeit sieli dem Zwecke weibte, entweder siegen, oder sterben 
wollte. Eben dasselbe gilt von seiner Rede. Ais Liigengewebe ist sie missfallig, 
docb bewundernswerth ais Meisterstiick verstellter Beredsamkeit. Sielie Zimmermann 
Aestbetik §. 162.

V. 87. Pauper in arma pater primis buc misit ab annis.
Zu dieser Stelle bemerkt Ladewig: „primis ab annis, des Krieges namlicb, 

nicbt des Alters; denn, wenn Sinon aucli v. 57 ein iuvenis genannt wird und die Er- 
wahnung seiner im Vaterlande zunickgelassenen Kinder in v. 138 damit nicbt im 
Widerspruche stelit, so weisen docb besonders die folgenden Verse 88 und 89 eine 
Andeutung des Lebensalters nacli. Sinon begleitete den Palaniedes ais ein 0epGt7TU)V in 
den Krieg, konnte ais solcher beim Aufbrucb in denselben nicbt melir im zarten Alter 
steben und batte in diesem Falle nicbt in den ersten Jabren des Krieges sebon etwas 
gelten konnen.“

Angenommen, die Beziehung auf das Alter sei unzulassig, so folgt daraus 
nocli nicbt, dass die auf die Kriegeszeit nothwendig ist. Diese ist aber selbst bedenklieb. 
Die Worte sind im Munde Sinons nichtssagend. Jeder Griecbe konnte von sieli das
selbe sagen, (sielie Peerlkamp) von Niemand aber kann man weniger, ais von Sinon, 
dem bereclmeten Liigner, ein miissiges Wort erwarten. leli kelirte daber zu der von 
Ladewig verworfenen Beziebung der Worte auf das Alter zuriick, und suclite ibnen 
so eine ertragliche Bedeutung abzugewinnen. leli fasse misit im pragnanten Simie. 
Der Vater gab mich im friibesten Alter dem Palaniedes zum Gefahrten und veranlasste 
dadureb meine Theilnalime ani trojaniseben Kriege. Der Gebrauch des misit ist viel- 
leicht ans der Spracbe der griechischen Tragodie, der diese Stelle nacbgedichtet ist, 
auf sie ubergegangen. Vgl. Sopbocl. Oed. Col. 1101 xóv oeopo 7ipoę7:ejx'];avxa. Da Tbe-
seus selbst mit zugegen ist, kann hier docb nur bedeuten, dem du unser
Hiersein zu danken hast. Ygl. ebendas. 1317 und Aen. XII. 191. IV. 231. XI. 47.

Arto enim agit, ut semiplena dicendo cogat et interrogare, et ayidius audire Trojanos. Servius zu V. 100.
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IX. 200. Danii! aber gibt Sinon zweierlei zu verstehen: erstens, (lass er Palamedes 
langjaliriger Gefalirte, zwcitens, (lass er u n f r e i w i l l i g ') an dem Feldzuge theilgc- 
nommen, weil er namlicłi dem Palamedes verpflichtet gewesen sei.

164. Tydides sed enim scelerumąue inventor Ulixes.
Diomedes wird vorausgenannt, weil ihm die Ausfiihrung der That zufiel. Auf 

einer Gemme aus Tischbeins Homer (Overbeek N. 46 S. 593 Taf. 24, 14) ist die An- 
kunft der beiden Helden in Troja; auf einem Relief am Plalse einer Kanne von Ber- 
nais (N. 36 S. 589 Taf. 24, 5) der Augenbliek vor der Tliat; auf einem Marmorrelief 
im Palastc von Spada (N. 42 S. 591 Taf. 24, 23) Odysseus, der im Yestibul des 
Tempels gekundscbaftet, walirend Diomedes an der Thiire Wachę liiilt, dargestellt.

165. fatale adgressi sacrato avellere templo.
Overbeck N. 56 S. 597 (Taf. 25, 7) Gemme. Diomedes allein, iiberwaltigt 

von der Sclieu vor dem Heiligtbume, kniet vor dem Palladium. 47. 51 und 55 S. 594, 
596 und 597 (Taf. 24, 15 und 25, 5 und 6): drei Genimen, auf denen Diomedes, dem 
Palladium sieli nahernd dargestellt ist.

166. caesis summae custodibus arcis.
Overbeck N. 58 S. 598 (Taf. 24, 22) Gemme des Dioscurides. Diomedes 

steigt im Besitze des Bildes vom Altar herab und 64 S. 600, (Taf. 24, 21) Sarder des 
Felix, dieselbe Scene in Anwesenheit des Ulysses N. 79 S. 605 (Taf. 25, 13). Auf 
diesen Gemmen ist der am Boden liegende Leiclinam einer Priesterin angedeutet.

167. corripuere sacram effigiem, manibusąue ernentis virgineas ausi divac 
contingere vittas.

Eine Anzalil anderer Gemmen reilit sieli an die erwahnten an, den weiteren 
Yerlauf der Handlung darstellend. Overbeck 68. 72. 75. 77. 79 (S. 602 tf. Taf. 25, 
9 — 12) Diomedes im Besitze des Palladiums stelit, kniet am Altare odei am Boden, 
verlasst den Tempel. Die Vorsiclit, womit Diomedes ans Werk gelit, das angstliclie 
Umblieken, die Watfe in der lland, dass er ferner bald vor dem Bilde, bald auf dem 
Altare kniet, weil er sieli verrathen glaubt, bezeichnen die That ais ein eben so ge- 
fabrliclies, ais frevlerisclies Unternelimen.

199—211. Hic aliud maius — linguis vibrantibus ora.
Das Bild , das Yergil von den Scblangen entwirft, entbalt fast alle Theile, 

aus denen ikrę Yorstellung zusammengesetzt wird: Brust, Riicken, Leiber, Rachen, 
Augcn, Kamme. Aber man beachte, welchen Gebraueh der Dicliter von diesen Ein- 
zelzugen des Bildes maclit. Die Scblangen werden von dem Ufer aus auf dem Mee- 
resspiegel sclion von Weilem geseben. Ilirc liocbragende Brust, die Purpurkamme ma- 
clien sie weithin sicbtbar. Alsbald ninimt man an den sieli aufbaumenden Leibern, 
die sieli immer wieder strecken, die Eile und Ricbtung ibres Zuges walu*. Sie naben.

') aut adolescentiac, aut bel li Et est excusatio, quia patri parendum necessario fuit; ideo autem misit. Servius



Sclion sind sie da. Jetzt bort man unter ilinen das Meer aufrauschen, und es druhen 
schon ihre blutgerotheten Augen, ihr ziingelnder Raclien. Es sind demnach die ein- 
zelnen Momente der Handlung, mit denen das Bild allmahlig entstelit, mit denen aber 
aucb der Schrecken in den Beobachtern sieli bis zum Entsetzen steigert.

212— 225 liii — securim.
Vgl. Miiller Denkmaler der alten Kunst, Taf. 47. N. 214 die Laocoogruppe 

von Agasandros, Polydoros und Athenodorus von Rhodus in der yatikanischen Samm- 
lung. Laocoon und seine Solinę, die Iiier von den Sclilangen, mit denen sie ringen, 
zu einer Gruppe eng verbunden sind, bothen den Kiinstlern Gelegenlieit, mit allem 
Aufwande ilirer Meisterschaft in der Darstellung des menscłilichen Korpers das liochste 
Interesse des Bescbauers zu erregen. Der Dicliter suelit auf anderc Weise Tbeilnahme 
fiir Laocoon zu gewinnen, sielie zu v. 40. Seine eigentlielie Absiclit ist, durcli das 
Selireckliclie dicses Ereignisses die darauf fulgende Handlungsweise der Trocr zu 
erklaren. sielie Gbtlies Werke Bd. 38 Laocoon, arn Ende.

v. 227. effugiunt — sub pedibusąue deae clipeiąue sub orbe teguntur.
Heine: h. e. inter pedes et post clipeum. Die Sclilangen bergen sieli unter 

den Scbild, aber niclit zwisclien den Fiissen des Bildes, die unbekleidet kein Versteck, 
bekleidet, kein zngangliclies sind. Also unter dem Schilde, auf das sieli Minerva stiitzte, 
bei den Fiissen. Dem Simie nach trifft meine Erklarung mit der des Servius zusammen. 
Er sagt: Sanę hoc loco sub particulam secundo repetendo utriąue casui junxit; aecusativo, 
cum proprie (prope) significavit, ut sit prope pedes deae; et sub orbe ablativo, i. e. 
infra orbem. Aber die Erklarung des Gebraucbes der Praposition bei ilirn ist falseli. 
sielie Zumpt §. 744 und Kriitz im Sali. Catil. c. 49. Das que—que bezeicbnet die 
Angrenzung der beiden erwahnten Ortsangaben. Der Scbild deckt nacli vorne. die Fiisse 
der Statuę nach der Seite die Sclilangen. sielie zu v. 50.

Mit v. 226 wird die Tbeilnahme angedeutet, die Pallas an dem wunderbaren 
Ereignisse geliabt. Uebrigcns dienen Stellen, wie die vorliegende, in denen der Er- 
zahler selbstyerstandlich nicht ans eigener Anschauung berichtet, yorwiegend kiinstle- 
rischen Zwecken. Wie Iiier wird durcli v. 557 iacet ingens litore truncus. . . .  die 
Handlung abgeschlossen, durcli 250 ff. vertitur interea caeluin . . . die Handlung vor- 
bereitet. Die gegenwartige bat also drei Momente, die von vs. 199—209, 2 i 0—224 
und 225—227 eingeschlossen werden.

V. 239:
Funemąue manu contingere gaudent.
Der Ausdruck liisst keinen Zweifel iibrig, dass an die Stelle der Sorge und 

der Furclit die Ueberzeugung und die mit ihr verbundene Lust am Werke getreten 
sei. Lieder (v. 239 sacra canunt) und Krauze (v. 249: festa yelamus frondę per ur-



bem) sind nicht entscheidend; sie konnten aucli ans Furcht der Gottheit geweiht wor- 
den sein. Overbeck. Nr. 88. S. 612 (Taf. 25. Nr. 17.)

246 tunc etiam fatis aperit Cassandra futuris ora.
Vgl. Overbeck Nr. 85 S. 610 (Taf. XXV, 18) ein Streilen an dem Decken- 

gemaldc eines Grabes an der Villa Corsina boi Rom. In der Frań, die mit der Lin- 
ken kiiiidend auf das vor ihr von zwei Troern nnd einer Troerin eifrig fortgezogene 
bblzerne Pferd weist, wahrend sie sieli dabei zn einer andern, den Finger nachdenk- 
lieb zn den Lippen fubrenden wendet, erkennt Oeerbeck Cassandren. Abmalinend tre- 
ten eine Troerin mit der bipennis nnd ein sceptertragender Troer dem Zuge entgegen, 
wahrend auf der andern Seite, nacli links, ein Mann dem Zuge nachschauend mit dem 
digitus infamis die Troer verhohnt, nnd, wenn ich nicht irre, durcli die sonderbare 
Einliiillung des Kopfes (Sopli. Aj. 245 & pa "[■/’ rjorj -/pata xaXip.pi.a5i xpu<}japisvov) die Ueberlistllllg 
anzeigt, wesbalb ich ilm fur einen Reprasentanten der griechisclien Flotte lialten moclite.

249. Festa velamus frondę per urbem.
Von 25—249 ist die troisclie Volksmenge die Tragerin der Handlung, die 

in den verschiedensten Stimmungen von der Lust, womit sie den Thoren der Stadt 
entstromt, bis znm Entsetzen, das sie bei dem Scblangentod des Laocoon zuruckflie- 
hend cmpfindet, an ihr tlieilnimmt. Von dem hochsten Schrecken gelit dann die Stim- 
inung der Menge wieder iiber zur ausgelassenen Lust. Sie fiihrt jubelnd das Pferd 
in die Stadt. Dieser Ausgleicb aber ist nur ein scheinbarer; die Freude der Troer 
beruht auf Tauschung.

V. 263. Pelidesąue Neoptolemus primusąue Macliaon.
„primus, der ais Einer der Ersten herausstieg. Ans diesem Zusatze gebt 

hervor, dass ausser den Genannten nocli Melirere im Pferde waren. Ladewig. Es ist 
moglich, ja wahrscheinlich, dass Vergil mit den Genannten neun nicht die Gesammt- 
zabl der in dem bolzernen Pferde eingescblossenen Griechen nennen wollte, zwar nicht 
wegen v. 329 fundit ecus, den die Angst des Panthus iibertreibt, elier wegen v. 15 
instar montis nnd v. 20. complent, nnd insbesondere, weil weder die Grbsse des Un- 
ternebmens, nocli der Unistami damit vertraglich scheint, dass nacli v. 401 die Grie- 
clicn im Pferde wieder Zuflucht suclien, was wohl kaum von einem der neun nament- 
licli angefuhrten Ilelden gemeint sein kann, zumal es lieisst pars nota conduntur in 
alvo, womit sogar melirere der darinnen gewesenen bezeichnet werden. Gesetzt also 
der Dicliter babę auch nicht alle, die das Pferd einschloss, aufgezablt, so musste er 
dessbalb nocli nicht auf die iibrigen hingewiesen liaben, so wenig ais wenn v. 340: 
Epytus oblati per lunam Hypanisąuc Dymasąue . . . Coroelius erwahnt werden, ais 
ob sie allein nnd ohne Gefolge gekommen waren nnd sieli angeschlossen liatten. 
Darin scheint also kein zwingender Grund zn liegen, primus =  inter primos mit Riick- 
sicht auf die iibrigen zu nebmen. Andererseits kann man mit vieler Walirst heinlicli- 
keit annehmen, dass primus eine ausschliessliche Beziehung auf Macliaon hubo, was



es bei jener Bedeutung zu haben aufhort; denn es gelte dann docb wenigstens fiir 
alle vor Macbaon genannten „ein erster“ oder aucb „einer der ersten.“ Meines 
Erachtens ist dem primus nicht mehr Bedeutung beizulegen, ais dass es unter 
den yiermal gesetzten que, das vierte ais zu den folgenden et -— et geborig bezeich- 
net „und wieder ais zuerst der erste.“ Vergil zithlt die neun aus dem Pferde steigen- 
den Helden in drei Gruppen auf. Beaclite que — et; que — que — que; que — 
et — et. Siehe Seryius: primus (aut) numeri sui nam per ternos distinxit. Macbaon 
ist der erstc in der dritten. Die Helden lassen sieli also drei und drei am Seile lier- 
unter, was auf die llohe des Pferdes sehliessen lasst. Vgl. Overbeck Nr. 89 (Taf. 25, 
14) S. 612, ein Gemmenfragment. Die Griechen steigen paarweise aus dem holzernen 
Pferde aus. Zwei vermittelst einer Leiter, zwei, indem sie sieli an einem Strick 
lierab lassen, (262 demissum lapsi per funem) wabrend zwei sclion den Boden erreiebt 
haben.

V. 265: invadunt urbem somno vinoque sepultam.
Mit einem Worte beriibrt sebonend Aeneas, was bei dcm bildenden Kiinstler 

zum Motiv geworden. Ygl. Overbeck Nr. 90 und 91 S. 613. (Taf. XXV 20, 21 Etrus- 
kiselie Ascbenkisten, auf denen der Beginn des Kampfes mit dcm Festgelage yerbun- 
den ist), was Cicero Mur. 37, 38 dormientem und Horaz Od. IV, 6, 14 małe feriatos 
Troas et laetam Priami choreis aulam, was selbst Vergil an einer andern Stelle VI, 
513: namque ut supremam falsa inter gaudia noctem egerimus, nosti, sebarfer tadelt.

270—279 in somnis — patrios.
Wie in der Schilderung der Scblangen jeder einzelne Zug das Scbrecklicbe 

yermebrt, tragt in diesem Traumbilde Alles das Geprage tiefster Trauer. Die Tbranen, 
die gescbwollenen Knochel, der Blutstaub am nackten Leibe, in Bart und Locken die 
Wundenmale: Alles erinnert an Hectors trauriges Ende. Der Eindruck, den dieses 
diistere Gemalde bei dem Leser beryorruft, musste, trotz der darin herrschenden Har
monie unter den einzelnen Ziigen, ein unerfreulieber und missfalliger sein, die Phan- 
tasie bei Vorstellungen mebrerer gleicliartiger Eigenschaften erlabmen und ermatten  ̂
wenn der Dicbter nielit mit feinem Takte dieses yerbiitet liiitte.

1. Stellt er der liclit und farblosen Traumerscheinung das Bild des in waffen- 
beutestrablenden Fackel sebwingenden Siegers zu wirksamen Contrast entgegen.

2. Tlieilt er die Merkmale des Bildes in zwei Gruppen und stellt in die 
Mitte zwiseben beide die Erinnerung an Hector in Sieg und Gliick, gleicbfalls in zwei 
Bildern. Diese vier Glieder werden zur Veranscbaulicbung des Gedankenganges eliia- 
stiscb unter einander verbunden, so dass das Bild des Besiegten das des Siegers ber
yorruft, (y. 274) das wieder ein almliches (v. 276) weckt von dem in stolzer Sieges- 
bcute prangenden Krieger, welches dann seinerseits (v. 277) den Blick auf den mit 
Wunden und Blutstaub uberdeckten Helden zurucklenkt. Das geistige Auge wird also 
genotbigt zweimal iiber die Gestalt Hectors hinzugleiten.



Einc vermeintliche Verbesserung, die Peerlkamp in der vorliegenden Stelle 
durch Umstellung der Worte zu erreichen lioffte, kann nur dazu dienen, die Absichten 
des Dicliters in ein helleres Liclit zu stellen.

V. 289— 295. Heu fugę, nate dea,. . .  ponto.
Indem diese Worte auf den Ausgang und die Versohnung hinweisen, versetzen 

sic den Leser im Voraus in den Stand, richtig iiber Aeneas zu urtheilen, der ais Lieb- 
ling der Gotter die schonende Rilcksicht erfahrt, auf die Schreckensnaciiricbt auf solebe 
Weise vorbereitet zu werden. Er ist dazu auserseben, dem allgemeinen, vom Schick- 
sale Yorherbestiinmten Untergange, den Niemand aufzuhalten im Stande ist, zu entge- 
hen, und sein kiinftigcr Rulim wird ihm vorber verkiindet.

290. ruit alto a culmine Troia.
Ais im Kampfe bci den Scbiffen, von Poseidon ermutbigt, die Achaer 

aufs Neue siegreicb vordrangen, und Heetor auf des Polydamas Ratli die edelsten 
Troer urn sieli gesammelt, da spricht er zu Alexandros die vormalmenden Worte von 
Troias naliem Falle, (Horn. XIII. 772: vuv &\tzo ■K&za %ax axp7)ę'I)uoę ain£tv7j) die er liier ais 
Trauerbote vor Aeneas wiederholt (vgl. zu v. 342). Nichts spricht so laut zu des 
Aeneas Rechtfertigung, ais diess vorberbestimmte Verhangniss Troias. Dessbalb wird 
wiederholt darauf hingewiesen. Vgl. 363. 603.

306. sternit agros, sternit sata laeta bovomque labores.
In der Aristeia des Diomedes, wo das selbst Gottern unwiderstehliche Un- 

gestiim dieses Helden mit dem angeschwollenen Bergstrom, der Alles mit sieli fort- 
reisst, vergliecben wird, heisst es Iłom. Iliadę V. 92 : ko/jA 8’ tm’ abzoó -/.ar/jpme y.«\’ «iO]uw. 
In dem ersten Kampfe im vierten Buclie der Ilias, der gleich mit furchterlicher Hitze 
entbrennt, wo das Blut fliesst, wie zwei Bache, die im Winter angeschwollen, von zwei 
Bergen ins gemeinsame Tłial zusammenstromen, ist der Hirte erwahnt, (Iłom. II. IV. 455 
tuw U te tijlócz 8outtov oup£stv jtot̂ v) der dort fem abstclit, bei Yergil aber in den Yor- 
dergrund tritt, denn das Staunen des Aeneas wird durch das des Hirten veranscliau- 
lielit. Aus beiden erwahnten Gleichnissen hat also Vergil nur Zufalliges gebraucht.

Der Saatenbrand versinnlicht fur das Auge, das Tosen der Fluthen fur das 
Ohr die Anschauung des Aeneas. Gleichwohl ist aucli im ersten Bilde das Prasseln 
des vom Siidwind (furentibus austris) angefachten Feuers liorbar. Daher arrectis auri- 
bus adsto zu v. 308 accipiens sonitum. So wird die Einheit zwischen beiden Bildern 
gewonnen. Die Unbegrenztheit des Feuerscheins in der Nacht (sigea igni freta lata 
relucent) leilit dem Bilde Erhabenheit.

V. 314. arma amens capio.
Aeneas gehorebt nielit der Aufforderung des Traumes 289 ff. heu fugę, nate 

dea etc. und so hat dieser nielit mehr Einfluss auf die folgende Handlung, ais sonst 
einer Episode zukommt. Die Erinnerung an ihn wird durch den machtigen Eindruck, 
der den Aeneas beim Erwachen iiberrascht, spurlos verwischt.



Der Traum ist ferner cin Mittel, dessen sieli der Dicliter bedient, damit 
erstens unterdessen der Brand der Stadt zu einer solelien Ilblie sieli entfalte, dass sein 
Aublick anf Aeneas einen erhabenen Eindruck hervorrufe, zweitens durcli den Contrast 
zwisclicn der friedliclien Naelitruhe mul der sclirecklichen Scene des feindliclien Ueber- 
falls elegische Wirkung erziclt werde.

V. 317. pulclirumque mori snccurrit in armis.
Yon v. 268 an bis ans Ende des zweiten Gesanges bleibt Aeneas der Tra- 

ger der Handlung.
Gemiitliszustande, die einander durchaus entgegengesetzt sind, Verz\veiflung 

(beim Anblieke des Brandes) mul Begeisterung (bei dem Gedanken an den riiliniliclicn 
Tod fiirs Vaterland) beriihrcn sieli aucli liier, wie oben (sielie zu v. 240). Ygl. Hor. 
Od. III. 2 dulce et decorum est pro patria mori; einc Ode, in der ausser sponsus rc- 
gius, nocli melirere Anspielungen an die Iliupersis vorkommen.

V. 318. Ecce autem telis Pantlnis elapsus Acliivom.
Aeneas scliickt sieli an mit Gleichgesinnten der Burg zuzueilen, um den Bc- 

driingtcn daselbst Beistand zu leisten, ais der Anblick des Apollopriesters Pantlnis, 
der mit dem Enkel an der einen, mit den Ileiligthumern seines Tempcls in der an- 
dern Hand, dem Hause des Ancliises (sielie Ladewig zu 321) zueilt, das ilim fiir 
seine Scbiitze noeli Scliutz zu gewaliren versprielit, ilm iiber den Zustand, worin sieli 
die Burg befindet, hinlanglicli belelirt.

Mit einem der bildenden Kunst eigentliumliclien Mittel durcli Gesfalt muł 
Attribute der Figuren die Gedanken auszudriicken, wirkt des Pantlnis Ersebeinung. 
Sie ist sclbstredend, wie der Anblick des Trauerbotcn fiir den, der die traurige Bot- 
seliaft erwartet bat.

328—335. arduus —  resistunt.
Pantlnis scliildert den Zustand, worin sieli jetzt die Stadt befand. Der voll- 

stiindige Weclisel des Gescbickes wird durcli die tempora angedeutet; den Perfecten: fuit 
fuimus, transtulit treten die Praesentia: domantur, fundit, miscet, adsunt, adstat gegen- 
iiber. Die Furelit des Pantlius malt ins Grosse: fundit ntilia.

V. 336: nuinine divom nacli dem Willen der Gotter d. li.: Woliin mieli der 
Wille der Gotter fiilirte. Die Warnung des Traumes liatte Aeneas niclit beaehtet. Von 
leidenscbaftliclier Racligier und wildem Schmerze getrieben, stiirzt er sieli in das Sclilaclit- 
gewulil, den Tod zu suchen. Die Gotter ober liatten es mit ilim anders besclilosscn. 
Das erkannte Aeneas spiiter. Sie liessen ilim an dcm Beispicle des Corocbus erkennen, 
dass alle incnscliliclie Einsieht vergeblieli sei, mul fiihrten ilm in einem Augenblieke in 
Priamus Haus, wo Alles seinem Ende nalic war, von wo Aeneas, von allen Begleitern 
verlassen, nur an der Iland der Giittin durcli Elammcn und Schwert liindurcligefiilirt 
entkam. Sielie zu 424. Ladewig erkliirt: „Durcli der [Gotter Gewalt. So spriclit 
Aeneas, weil er sieli jetzt seinen damaligen tollkiihnen Entseliluss niclit anders zu



erklaren vermag.“ Bei dieser Auffassung fallt selbst der Schein der Selbstbestim- 
niung zura Tode fars Yaterland liinweg. Gewalt ,deutet sogar auf Widerstreben liin 
und do cli ist die Freiwilligkeit der Handlung der einzige, gewiss aucli vom Dichter 
beabsichtigte, Ersątz fiir die passive Rolle, zu der Aeneas verurtheilt ist. Diescr soli 
sieli seinen damaligen, tollkuhnen Entseliluss niclit Łerklaren haben konnen, und docli 
fiilirt er selbst Erklarungsgriinde daftir an: v. 317 pulchrumąue mori succurrit in 
armis und v. 354 una salus victis nullam sperare salutem. Endlich steht dieser Ent- 
scliluss des Aeneas sieli in den Tod zu stiirzen, gar niclit vereinzelt da, er fasst ihn 
sogar wider den Willen der Gotter v. 655 rursus in arma feror, mortemąue miserri- 
nms opto.

V. 341. iuvenisque Coroebus Mygdonides etc.
Die folgende Scene wird vorbereitet. So rerkcttet der Dichter die Handlun- 

gen unter einander und bringt dadurch den Schein ihrer Zusammengehbrigkeit hervor. 
Cassandras Schuld licgt schon im ersten Akte dieses Epos.

342. Illis ad Troiam forte diebus venerat insano Cassandrae incensus amore.
Hier sind es wieder zwei Stellen der Iliadę, die Yergil offenbar nachahmt. 

Im XIII Buch wird (unter andern Einzelkampfen) Othryoneus von Idomeneus ge- 
todtet (Iliad. XIII, 364. flSojjieyeię) zifys yotp 'O&puoyrja . . . . oę pa vśov itoXź[«.oio peta vXŁ'ji siXn)Xou9st, "Hiree

I]pt*>oto ttayctTpoW zlhoz aptJTyjv Kaaicćvopr̂ v avcteSvov, UT.Łsyzzo ol j-tiya £pyov, ’Ex TpoOjs a£xovxa; dira)3̂ uev uta; AyatuW
und in V, 613 erlegt Ajas Telainonios clen Amphios des Pelagos Solin, der in Paesos 
W O llllte  (d\\d k p.OŁpaTHy’ Ś7:ixo,jprj'3ovTa [A£Ta Hpfap.óv te xal uia; ). Jcner war dem Priamus zum Eidam 
hestimmt, Cassandra seine Braut; dieser war von seinem Verhangnisse zu Priamus 
gefiihrt worden, ihm und seinen Solmen zu helfen. Aus beider Schicksal entlehnte 
Vergil das Bild des Coroebus. Doch wie dem Coroebus bei Yergil die niedrig gemcin- 
niitzige Gesinnung, das prahlerisch grossspreclierische Wesen des Othiyoneus frerad 
ist, so iiberbietet er den Amphios an Edelsinn; denn er war gekommen, obgleich ihn 
Cassandra gewarnt hatte, und bei dem Anblicke ihres Missgescliicks stiirzte er sieli 
freiwillig in den Tod, wahrend Amphios wider seinen Willen in den Krieg zog, wo 
er trotz seines Reichthums den Tod fand. Die Stellen des V wie des XIII Bnches 
der Ilias empfehlen sieli fiir den Vergleich aucli dadurch, dass in beiden Aeneas eine 
bedeutende Rolle spielt, wodurch sie ohne Zweifel die Studien des Dichters vorzugs- 
weise auf sieli gelenkt. Sielie zu Aen. II, 290, 626, 355: Iliad XI, 58, wo [es von Ae- 
neas lieisst 5; Tpioai tieto

355. inde łupi ceu . . . .
Im XI Buche der Ilias am Morgen des grossen Schlachtentages, wro Argiver 

und Troer, wie Schnitter einander entgegenmahen, zur Lust der Eris, werden die mord- 
lustigen Kampfer mit Wolfen verglichen v. 72: oi oe X6xot <s; »0vov; ebenso im XVI Buche 
die nacli dem langentbehrten Kampfe lechzenden Myrmidonen mit Wolfen, die rcicli- 
licher Blutgenuss zur Quelle treibt, ihren brennenden Durst zu stillen, da sie Achill



zum Kampf ausstattet. v. 15G oi u  -  v. 16G £<óovt\ endlich in demselben Buche
die mordgierig streitenden Achaer nacli der Ankunft der Myrmidonen V. 252 <«; ot 7.6x01
apvea<siv £i:Ey_paov rj ip̂ potoi 2fazai — 356 <u; Aavaoi Tp(«ESaiv ir.iy_oo.ov.

V. 359 — 424.
Der Auszug des Aeneas nnd sein Erfolg wird durch die Gleichmiissigkeit 

in der Construction ais ein Ganzes zusammengefasst. Auf v. 359 vadimus folgt v. 383 
nnd 385 irruinms, sternimus; auf v. 396 yadimus v. 398 conserimus, demittimus; 
auf v. 409 conseąuimur, incurrimus, v. 411 und 424 obruimur, obruimur. Von diesem 
Gesichtspunkte aus diirften auch v. 383 und 409 eine naehsichtigere Beurtheilung 
crfabren, ais diess bei Ribbeck der FalFist. Deniąue versuum 383 et 409 similitudi- 
nem in perpolito poemate non relicturum fuisse Yergiiius suspicatus sum. (Proleg. 
pag. 69).

V. 360. nox atra cava circumvolat umbra.
Rcctius vero de boc loco statuere puto Thielium qni censct, Virgilium cogi- 

tasse de tali anni tcmpore, ubi luna jam media nocte occidif, ita ut accessum Grae- 
corum et primum eoncursum Trojanorum (v. 255 et 340) lunae splendor adjuvaret, 
quae autem inde ab boc versu, quo atrae noctis ingressus diserte indieetur, sequantur 
res liorroris et miseriae plenae noctis tenebris involverentur (cf. v. 397, 420, 569, 
621, 725); ut igitur boc yersn novus quasi actus tragoediae incipiat, qui usque ad 
v. 801 teneat. (Forbiger).

V. 360 bezeielmet ’ den Uebergang von der mondhellen in die dunkle, vom 
Mond nicht erhellte Naclit. Der Mond scliwindet. Der Diebter biillt das Grauen der 
Schreekensnaclit ziicbtig ins Dunkel. (Vgl. Gotlie im Todtentanz: „Schon triibet der 
Mond sieli yerscbwindenden Sclieins"). Dem bedeutenden Umstande wird bei seinem 
Eintreten eine ganze Yerszeile gewidmel, wahrend im v. 397 multaque per eaecam 
congressi proelia noctem conserimus, v. 420 illi etiam, si quos obscura nocte per 
umbram fudimus insidiis totaque agitavimus urbe, v. 621 dixerat, et spissis noctis se 
condidit umbris die Dunkelheit der Naclit vorausgesetzt, und daber nur mit einem 
Worte darauf hingewiesen wird. Circumvolat mag das plotzliche Dunkelwerden, cava 
umbra das Umkleiden zeichnen. Die finstere Naclit umhullt sie, mit ilirem Schattcn 
heranfliegend. Sieli. Aen. III. 233 turba sonans praedam pedibus circumvolat uncis 
fiillt von allen Seiten im Fluge an, Iloraz Sat. II. 6, 34 circa latus saliunt. Der Brand er- 
liellte nicht immer alle Tlicile der Stadt. Der Ansicht Ribbecks proleg. p. 69. tibicinis 
loco posita suspicor v. 360 quae nisi versui explendo nullo yidentur consilio addita 
esse, kann ich schon aus dem Grunde nicht beistimmen, weil v. 397, 420 und 621 
ohne v. 360 mit v. 255 lunae und v. 340 per lunam im ungelosten Widerspruch und 
das Abenteuer mit Androgeos u ner k l ar  l i ch  ') bleiben. (Sieli. Ladewig zu 360). 
Doch moclitc ich ebenso wenig mit Thiel v. 360 fili* den Anfang eines neuen Aktes

') hinc apparet occidisse jam lunam (nam itlco et Androgeos falsus est). Seryius.



łlieses Epos nnselicn, da ich die Glicdcrung dieses Epos niclit in den iiusseren, die 
Handliing nur begleitenden Umstanden, sondern in dieser sclbst fincie, (sieli, das 
Yorwort.)

361. qnis cladem illins noctis . . .
Nestor im UL Buclie der Odyssee, dem Telemach von den Leiden der Ilel- 

dcn vor Troia erzahlend unterbriclit sieli: Odyss. III. 113 f. «XXa ts -óxx’ fet tor; tAW^z-i
xaxct- it; xsv festva Ilfeia ys [au&jjlatio xaia&vrjit«v divSl[>(u-<«v ; El' Wal' lilii CtWUS AlldereS (sidle OdySS. 
III. 92— 101) befragt worden. Der redselige Greis erinnert mieli liier, wie im mer, an 
die Eiille seiner Erfahrungcn, aber Einzelschilclerungen, die eineni andern Gcbietlie der 
troisclien Sagę angehoren, lelint er mit dieser Wendung gescliickt von sieli ab. Aeneas 
bedient sieli ilirer, um die vielen, traurigeii Eriiincrungen naclilier in cin Gesammtbild 
zusammenzufassen, das er zu maleli, sein Unvermbgen bekennt, dann in melir rhetori- 
sclicr, ais poctisclicr Weise dennocli entwirft. Doeli ist die Kurze der in v. 11 et bre- 
vitcr Troiae supremum audire laborcm angedeuteten Anlage des Gesanges entspreeliend. 
(Vgl. aneli die unausgefuhrten Anspielungen aut' andere Sagen v. 34. 247. G42.) Aeneas 
konnte mach Aen. I. 456 videt lliacas ex ordinc pugnas . . . .  die Bekanntscliaft mit den 
troisclien Ereignissen im Allgemeinen bei Dido voraussetzen.

Beaclitenswcrtli ist der Wechsel der Erzahlungsweise in v. 305—314, 328— 335, 
3 6 1 —369. Diesc drei Stellen entlialten ans verschicdenen Gesiclitspunkten dieselbe 
Schilderung des immer weiter um sieli greifenden Untcrganges der Stadt.

366. nec soli poenas dant. . . .
Ais Ajas an den Scliiffen den Arelieloclios den Solin des Antcnor (Iliad. XIV.) 

zu Bodcn geworfen und dariiber grossspreclicriseli frolilockt hatte, erwiedert Akamas, 
naclidcm er um die Eciehe seines Brnders lieruniwandelnd den Promaclios erlegt, mit
pralllendeil Worten: U. XIV. 480 {(’AxalAas) ovS tbjv ototltv ys -óvo; i’ lisiąt v.ou T(;j.tv, aXXa —o&’ u)5s 
'/aicr/.ictvśei9e y.oti Was;. Welin diesc Worte dem Dicliter vorgesch webt, sind sie ein Wink, dass 
Aen. II, 366 niclit im sclilieliten Ton der Erzahlung, sondern patlietisch zu lesen sind.

379— 382. inprovisum aspris reluti qni sentibus anguem pressit linmi nitens 
—  abibat. Naclialimung einer bomerisclien Stelle. Im dritten Buclie der Iliadę weiclit 
Alexandros, ais er Menelaus sieli gegeniiber treten sielit, in die Schaaren der wa- 
geilSammellldcil Troci’ ZUriick. V. 33: tu; o’ iis i l; ie 5poćxovia iotuv -aXćvopio; tfeliir) 05pso; h  ptjiifi;, 
•Otto te tjkJjao; eXXcc(j£ yiuoc, A!; z dvs^(i>prjicv, iayoóę z i \j. tv etAs zccpsiaę. Vgl. zu 471. Pressit liumi nitens 
veranscliauliclit wirksamer, ais es das bom. iotfe vermoclite, die Ueberraschung des naclit- 
liclien Ueberfalles.

V. 401. scandunt rursus ecum et nota conduntur in alvo.
Von jelier wurde getadelt, dass die Furclit die Helden wieder in das Ross 

zuriicktrieb. Und es ist dieser Tadel begriindet, nici t wegen der Unwalirscheinlich- 
kcit, denn das liblzerne Ross bot keineswegs eincn sicliern Aufenthalt in der brennen- 
den Stadt. ais vielmelir wegen der Incorrectlieit dieser Stelle, die mit dem Yorbcrrsclien-



den Gescbmaeksgesetze in tliesem Epos, wonaeb Allcs, Feinde, so wie Vertbcidiger, 
gross und tapfer bandeln, im Widerspruch stelit. Sielic Pecrlkamp: Possemus ad
yirgilium excusandum addere, quod illa tantum de parte Aeliivorum dixit.

403. Ecce traliebatur passis Priameia virgo crinibus a templo Cassandra.
A uf den zablreichcn, die Ergreifung der Cassandra entbaltenden Bildwerken 

ist Cassandra in dem Augenblicke dargcstellt, ais sie bei dem Palladium Sclnitz sucbt 
und Aias, des Oileus Solni, ihr Yerfolger, nacli ibren aufgelosten Haaren die Hand ans- 
streckt. Ovcrbeck N. 125. 132— 130. 144. 145 S. G37 ff. Vasenbilder (Taf. 2G. 15— 17, 
Taf. 27, 1— 4); Cameen (Taf. 26, G—0); Etruskiscber Spiegel und Ascbenkiste (Taf. 
27, G. 7) und cine Skulptur bei 138 S. G51 (Taf. 27, 5) Relief im Palast Borgbesc 
(vgl. zu v. 5G7— 588 und zu 506).

41G. adversi rupto ceu ąuondam turbinę venti. . .
Wabrend Patroclos und Hector an den Scbiffen um die Leicbe des Kebriones, 

die jencr am Kopf, dieser an den Fiissen zielit, wic zwei Lbwen um cinen crbeuteten 
Hirscli streiten, sind Acbaer und Troer wie West und Siid an einander geratben, die 
in tiefer Waldsclilucbt die Baume Eselie, Hartriegel und Eiclien an einander scblagen. 
Pfeile und Wurfgescbosse durcbsauscn die Luft. II. XVI. 7G5 ff. <«; 3’ ivjpó; te nóto; t’
ipioatv£TOV aX/ajAottv oupEo; £v firfijr.z (3aiH7jv 7UsXe{j.ł££[.*.sv oXrjV, (pTjyóv te \j.Odrp T£ xav6cpXotóv te xpcćv£iav, a( te -po; d\)Ą  Aa;

eP*>.ov Tav'jrj7.E«; ô ouj. Wie der Boreas und der Tbrakerwind, wenn sie zusammcnstossen, 
das Mcer zu scbaumenden Wellen auftreiben, so bewegt Entinutbigung und Sorge die 
Acbaer beim Anblicke der troiscben Wacbfeucr. Iliad. IX. 5 : to c 3’ av£[j.ot 3'jo ~3vtov opiverov 
fyó&osrra, BopŚYj; /.at Zifjpoę, xu> te 0pr]-77)3Ev aVjtov — XEXatvóv Xopaie-at. Es wil’d durcll dicSeS Glcicb- 
niss das blinde Wiitben des nacbtlicben Kampfes und der Verzweiflung passeiul ver- 
anscbaulicbt.

V. 424. Primusąue Coroebus . . .  ad aram procumbit.
Es sind Zeicben der Zeit, dass die Einsicbt statt zum Ileile ins Vcrderben 

fiibrt, wo es am wenigsten zu erwarten ist, und die Treue statt ibres Lobncs den Tod 
tindet. Liingst waren im Scbieksale die Loose gefallen (vr. 33G numine divom in 
flammas et in arma feror). Acneas war diese Babnen gefiibrt wordcn, damit sein und 
seiner Gefabrten Gesebicke sieli erfiillen, und aucb Coroebus liatte scinen LTntergang 
aus dem Munde der Seberin vorbergewusst.

428. Dis aliter visum.
Telemacb sagt zu Atliene, die in des Metites Gestalt, ais Gast in sein Ilaus 

eingetretcn war, und iiber den Unfug der Freier vcrwundcrt nacli dem Anlass des 
Festsebmauscs gefragt liatte: Odyss. I. 234 vuv o ETcptoę ij3óXovTO OeoI xaxd |j.rjTiówvT£;; bei Vor
gii beziebt sieli dis aliter yisum auf servantissimus acqui. Die Gbtter liessen die Bil- 
ligkeit ausser Aclit, liaiulelten anders ais Ripbeus.

V. 431 Iliaci cinercs.



Es ist missfallig, dass der Held Aeneas wahrend der Vernichtung der Stadt 
unthatig verliarren soli, dass er, dem zu handeln zukommt, eine passirc Eolle durch- 
fiihrt. Wie vermeidet mm der Dicliter das Missfallige dieses Umstandcs? Was in der 
Materie niclit zu andern ist, (sieli iibrigens Dionys. Halic. I. 46. 47. p. 36 ') das an- 
dert-er in der Form. Fiir die fełilende That muss die A b s i c h t 2) eintreten. Aeneas 
ist bcrcit zu sterben. Er stiirzt sieli, da er Alles fiir verloreu glaubt, in das diehteste 
Kampfgemenge, gliiht vor Raclielust und Kampfbegier und betlieuert, dass er Alles 
gethan, wodurcli er einen ehrenvollen Tod fiirs Vaterland yerdieut liiitte. (Cerda: Hae 
eebasi animum paulum avocat a sua clade, ut amorem suum erga patriam indicet.) 
Der Dicliter weiss aber auch indirekt seinen Held zu entscliuldigen. In einer Zeit, 
wo weder Entschlossenheit, nocli Kluglieit, wo nicht Gerechtigkeit, nocli irgend eine 
Tugend scbiitzt, wo Alles von der Uebermaclit des Schicksales, wie vom Wogen- 
scliwalle mit fortgerisseu wird, (vgl.Tacit.ann. I. 70: nihil strenuus ab ignavo, sapiens 
ab inprudenti, consilia a casu differe: cuncta pari violentia involvebantur) da kann 
keinen Einzelnen ein Tadel treffen (Aeneas Rettung ist gottliche Fiigung). Das Ver- 
dienst des Ilandelnden wird frcilicli durch dic stets im Geleit gehende Gottheit ge- 
s cli w a elit (vgl. zu 336).

V. 455 infclix qua se, dum regna manebant, saepius Andromaclie ferre in- 
comitata solebat etc.

Der ganze Umfang des Gliickes, das jetzt in jalien Umsturz liinabgczogen 
wird, konnte niclit kiirzer, sinniger und ergreifender vergegenwartigt werden, ais mit 
der Erinnerung an Andromaclics Muttergliick und an den Bestand der Hausmaclit des 
Friamos. Das sind Ililfen des Dichters, nicht in der Saclie liegende Etfekte zu er- 
zielen. Durch diess Friedensbild fiillt mitten unter Tod, Brand und Verwiistung ein 
Sonnenstrahl poctisclier Anmuth, der den Abgrund nicht nur zeigt, sondern auch ver- 
schbnert. In eiiiem den Palladiumraub auf eigentliiimliche Weise vorstellenden Va- 
sengemiilde (sielie Overbeck Nr. 31. S. 582, Taf. 25, 1) erinnert Andromaclie mit der 
Asclienurne Hectors nun an Iliums baldigen Untergang, der nach Verlust des Palla- 
diums entschieden war. Dass der Erzaliler das Ende der Andromaclie und des Asty- 
anax stillschweigend iibergelit, dankt man ilnn mclir, ais wenn er das Selireekliche 
vcrmelirt hatte.

V. 458. evado ad summi fastigia culminis.
Aeneas gewinnt einen Standpunkt. von dem er eben sowold, was innerhalb 

ais was ausserlialb des Hauses vorfallt, beobacliten kann.
V. 460—467. turrim — incidit.
Die Grbsse des Bildes wird augenfalligcr durch die Vergleichung desselben 

mit sieli selbst. Daher die Wiederholung aus 445 turris ac tota domorum culmina
‘) Heync. Acn. II. Exc. 13 pag. 432 u. Exc. 17 pag. 434.
J) Lerscli. Antiq. Virg. 1818. pag. 137.



convellunt — alto devolvnnt. Der Dichter iiberbietet, die an sieli sclion, im Verglciche 
zur gewohnlichen, grosse Yorstellung durch eine grbsscre. Sielie zu 471.

4G1. unde —  castra.
Absichtlich wird durch den Sclieideblick des von stolzer Hblie lierabfallcn- 

den Thurmcs an alle Theile des Schauplatzes erinnert, bevor die Handlung auf einen 
engen Raum sieli einschrankt. Aus demselben Grunde stelit v. 438 eeu eetera nus- 
quani bella forent, mdli tota morerentur in urbe.

471—475. qualis — trisulcis.
1. Bei Homer finden sieli im XXII. Buelie der Iliadę zwei Gleiclinisse, die 

des Achilles damaliges Erscheinen betreffen: die Sclilange v. 93 w; os 8pdxiov śt:1 yetyj ópśaTEpo;
ctvopoc [Jiiv7jaiv, (k^par/oj; xaxd cpdpjj.ax’* e5o oś tś yó\oę dtvóę, 2jj.£po«Xśov ośoopx£v £Xiaadjj.evo; rrepl yj-ifi 1111(1 ( I d *

Enyalios (sielie v. 131 ff.), an dem die Waffen, wie Morgensonne oder Feuerscliein 
leuchten. Bei Yergil sind sie aller Wahrscheinlichkeit nach in eines z u s a m m e n g e -  
z o g e n .  ') Es ersetzt also dieses angenommen, der Glanz der neuen Schlangenhaut, 
der vom Sonnenlicht erlibbt wird, den Inhalt des zweiten Gleichnisses. Wie schwach 
ist in dieser Hinsicht der Schimmer der Sclilange neben dem Flammen- oder Sonnenglanze.

2. Allein durch die Trennung in zwei Gleiclinisse, hat Homer aucli nocli 
etwas Anderes erreicht. Im crsten Gleiclinisse wird der subjektive Eindruck, den 
Acliill bei Hectors Erscheinen empfindet, der Abscheu, das Grauen (vgl. zu v. 379), 
im zweiten der objektive, den der unbefangene Dichter bei dem Anschauen des Helden 
hat, ausgedriickt. Bei Vergil werden beide Eigenschaften dieser Gleiclinisse in eins 
verbunden. Dalier aucli bei ihm das Einzelne dieses Gleichnisses nicht reclit unter 
einander im Einklange stelit. Die Erwahnung der Giftkrauter, die den Sehlangen zur 
Nahrung dienen, stimmt besser zu dem Eindrucke, den es auf denjenigen maclit, der 

.Grausen und Abscheu empfindet, ais der bewundert. Sie stelit also nicht im Einklange 
mit der schonen ausseren Erscheinung der neugchauteten Sclilange.

3. Ist bei Homer die Beziehung des crsten Gleichnisses deutlich: Ilector 
namlich wird bei dem Anblicke des yerderbenbringenden Gegners von Grausen erfiillt. 
Aber auf wen soli sieli bei Vergil diese Wirkung beziehen? auf Aeneas, der in sol- 
clier Holie und Entfernung vom Pyrrhus stelit? auf Priamus, der Pyrrlms nocli gar 
nicht gesehen liaben kann ?

4. Acliill stelit dem Ilector allein gegeniiber, und so hat das Gleichniss 
sinnliche Yergleichbarkeit. Pyrrhus aber findet sieli von mehreren umgeben, unter 
denen ihn Aeneas erblickt. Schonlieiten, die von Homer entlehnt, bei diesem sieli zer- 
streut finden, sind liier in den engeren Raum zusammengedrangt; so sind die bei- 
den Gleiclinisse, von der Sclilange aus dem III. und XVIII. Buehe der Iliadę nalie

') (luplex autem est comparatio Pyrrhi cum serpente, et in impetu et in splendore. Et impetus ąuidem non mi
nima ratio habetur, qnod apparet ex arduus sublato pectore et linguis ore micantibus. Wagnerus judicat 
omnem comparationem esse in armis coruscis. Peerlkamp.



beisammen. Andere Beispiele gehaufter Effecte sind die paarweise auftretcnden Mo- 
tivc derselben Gattung, z. B. die zweimal vorkoinmende Thurmscliau, die almlielie 
Auswanderung des Pantlms und des Aeneas u. a. Siehc Zimmermann Aesthetik §. 191.

483. apparet domus intus etc.
Das Ange des Pyrrlms eilt ihra selbst voraus. Wie in v. 462, maclien aucli 

hier die mimittelbar an einander gereihten Worte (atria — penetralia regurn) den Ein- 
druck eines auf einmal iiberschanten Ganzcn. In zwei Riclitungen wird das Kunigs- 
haus von den Blicken des Pyrrlms und des Aeneas durchmessen, in der Lange von 
jenem, von diesem ans der Hohe. (v. 512) So bildet der Dicliter in der Seelc des Lc- 
sers grosse Dimensioncn vor, an die, wie an Grundlinien, die ubrigen Ortsanseliaungen 
sieli anschliessen. Uebrigens rersetzt sieli in dieser Stelle Aeneas in die Vorstellung 
eines anderen, der diese Anscliauung gehabt; woraus gesclilossen werden darf, dass 
sic Yorzugsweise ais poetiselies Mittel diene.

V. 50G. Forsitan. Sieli I, 750 Multa super Priamo rogitans.
Die episelie Diclitung wird durcli Episoden ausgedelint. Olme diese, liier 

selieinbar zufallig angereihte Episode aber, wiirde der Erzahlung vom Ealle des Pria- 
meisclien Hauses die Mitte, der YOin Untergange Trojas der Glanzpunkt felilen. Die 
Aebnliclikeit der Anlage unserer Diclitung und des Bildcs auf der Vase Vivenzio (vgl. 
Overbeek N. 100 S. 617 Taf. 25, 24 und Muller Taf. 43, 202, sebeint auf einc gc- 
meinsame Quelle scliliessen zu lassen, die der Dieliter nur, wo es seine Zweeke for
dem, Yerliisst. Audi liier selien wir Prianms die Mitte des Bildes einnclinien. Er 
sitzt auf dem Altar des Zeus Herkeios kahlkopfig, bartlos, mit den Handen das 
Haupt bedeckend, tiber dcm Neptolemos die Kenie scliwingt, wabreml er ilim mit 
der Linken an der Scliulter liiilt. Ueber Prianms Scliooss ist der blutende Lciclt- 
nam des Astyanax, zu seinen Fiissen Polites liingestreekt. An den Stufen des Altars, 
sitzt klagend Ilecabc unter einer Palmę, Links und reclits eon dieser Gruppe ist, wie 
bei unserem Dicliter, vor und nacli der ilir entspreclienden Ilandlung einc Frauenscene. 
Auf jener Seite wird Cassandra von dem Palladium, das sic in das reclite Knie gc- 
sunken mit der Linken umschlingt, durcli Ajas den Oiliden, nacli dem sic umbliekt, 
liinweggerissen, zu iliren Fiissen liegt der Leichnam des Corocbus. Auf dieser Seite 
dringt einc Frau (walirsclieinlieh Adromaclie, ais Eaclierin des Astyanax) mit einer 
Waffe auf cinen lialb abgewendeten, auf ein Knie gefallenen Krieger ein; endlieh das 
Bild nacli links absclilicssend des Aeneas Auswanderung mit Ancliises und Ascanius, 
nacli reclits zwei bcwaffnete Griechen lierbeieilend. Ygl. aucli die Yasenbilder Ovcr- 
bcck 103, 104. 107. S. 622 f.— 625 (Taf. 25: 23, 22 Taf. 26, 1.) S. Zimmermann 
Aestlietik §. 196.

Y. 515. Hic Hecuba et natae — praecipites atra cen tempestatc columbae etc.
Der Zahlbegriff v. 501 centumąue nurus ist weit unwirksamer, ais die Ver- 

gleiclmng mit der Taucenschaar und bliebe es, wenn er aucli noeli grosser wilie, denn



er ist abstrakt und regt die Pliantasie niclit an. Das gelaufige Bild einer Yogelscliaar 
bilden wir leiclit nacłi. Uebrigens wird die Ohnmacht der Weiber vor der Maclit des 
Feindes gerechtfertigt allein schon durcli das Bild, oline dass der Dicbter ein Wort 
binzufiigt.

Y. 522. non, si ipse mens nunc adforet Hector.
Eine besondere Riicksiclit verdienen diejenigen Stellen, in denen der Erzabler 

sieli indirekt gegen den Yorwurf, nichts fiir die Rettung derStadt getlmn zu baben, 
rechtfertigt. S.291 si Pergatna dextra defendi possent, etiain bac defensa fuissent. S.zu 431.

528. porticibus longis fugit.
Die Anscbauliclikeit gewinnt dadurcb, dass Yergil den Polites seinen Lauf 

durcli die Saulenhallen ńebmen liisst. Denn, indem er an den Saulen vorbeikommt, 
wird aucli dem geistigen Auge sein Anblick irnmer wicder ernencrt. Audi bier ist 
Vergil niclit oline Muster ber Hotner, der im XXII. Gesange der Iliadę Hector und 
Acbilleus iliren Weg an der Warte, an dcm Feigenbiigel und den Quellcn des Sca- 
mandros vorbei nebmen liisst. II. XXII, 145— 148.

518. sumptis iuvenalibus armis.
Der Greis liistet sieli, dass seine Ililflosigkeit ansebaulieh werde, und da- 

mit das unsehone Ende eines webrlosen Alten verschonert werde. Sieli II. XXII,
7 1  ff. vi<u 6i te x. t. a.

V. 535: at tibi pro scelere... V. 544: sic fatus etc.
Pyrrbus musste durcli den Holin des Priamus gereizt werdcn, damit die an 

sieli unmenscblicbe That, wie es die Ermordung eines webrlosen Greises ist, einiger- 
massen durcli die leidenscbaftlicbe Erregtbeit des Beleidigten entschuldigt werde.

V. 540: at non ille, satum quo te mentiris, Achilles, talis in boste fuit Priamo.
Neoptolenms ist seinem Vater Acbilles, der wie Hor. od IV7. 6. 18 sagt captis 

gravis war, docb unabnlich nicht, weil er grausamer ist, ais dieser, sondern, wcil 
Acbilles yersohnlicbcr war. Der Mangel an Versobnung ist es denn wobl aucli, warum 
Welcker die Scene von Priams Tode „abscbreckend“ nennt. Sielie (Epischer Cyclus
II. Band Seite 185. Anm. 24) vgl. Overbeck N. 139 S. 472. (Taf. 20, 4.)

541 ff. sed — remisit.
Priamus erlebt den boebsten Scbmerz, der einen Yater treffen kann, indem 

die ungluckliebste Stunde seines friiberen Lebens, der Augenblick, ais er vor Acbilleus 
tlebend auf den Knieen lag, ihm beneidenswertb ersebeint im Vergleicb mit dcm ge- 
genwartigen.

V. 552: coruscum estulit ac lateri capulo tenus abdidit ensem.
Der ensis blitzt auf, wabrend er geziickt wird; capulo tenus abditus bort er 

auf coruscus zu sein; dalier die Voranstellung des epitlietons und seine Trennung von 
ensis. que — que beziebt sieli auf die Gleichzeitigkeit der mit bcidcn Handen ausge- 
fiibrten Doppelbandlung.



560. subiit cari geuitoris imago.
Im bedeutsamen Angenblicke eroffnet ein voriibergeliendes Wort, oder eine 

unscbeinbare Handlung, die Aussieht auf den ganzen Charakter. Mitten unter Gefalir 
und Verwirrung gedenkt der Solin des Yaters. Ein redender Beweis seiner Kindes- 
liebe. Selion der nachste Augenblick wieder versetzt ihn in die brennendste Begierde, 
sein ungliickliches Yaterland an der Schandlichen zu rachen, die nacli seiner Ansiclit 
alles Unlieil verschuldet bat. Er schwankt zwischen Vaterlands- und Kindesliebe hin 
und lier, und wir fassen liier die beiden Elemente seines Wesens, die zu vermitteln, 
nur der Gottin gelingt (S. v. 595 quid furis etc.)

563. parvi Juli.
Dio meisten, einen Charakterzug enthaltenden Epitheta, die in der Erzahlung 

des Aeneas Yorkommen, stelicn unter dem Einflusse der Erinnerungen und Gefiihle, 
die den Erzahlcr beliensclien. So wird Ulixes v. 7 durus v. 261 dirus; Achilles v. 29 
saeYos; Sinon v. 195 periurus; selbst Tritonis v. 226 saeva und Juppiter v. 326 fe- 
rus; Juno v. 612 saevissima (s. Lersch a. a. O. pag. 140 ') genannt; Aiax v. 414 acerrimus; 
dagegen spricht sieli die Sympathie des Aeneas aus v. 339 maximus armis Epytus, 
v. 426 iustissimus qui fuit in Teucris et servantissimus aequi. Der warmste Ausdruck 
inniger Theilnahme liegt v. 455 in infelix Andromache und v. 784 dileeta Creusa, v. 
560 cari geuitoris. In diesem Sinne ist ancli parvus Julus an dieser Stelle und 677 
zu fassen (sieli Hor. III., c. V., V. 41 Parvosque natos ut capitis minor ab se remo- 
visse etc.), wahrend dasselbe in v. 674, v. 710, v. 723 malerisch zu nelimen ist, wie 
476 ingens Periphas.

567—588.
Ueher diese 21 Verse sagt Ribbeck proleg. p. 92 beilaufig folgendes: Es sei 

weder mit der Gewissenhaftigkeit, noch mit der Besonnenlieit und Schonung, die man 
bei den Ilerausgebern der Aeneide Yoraussetzen miisse, vereinbar, nahme man mit Ser- 
vius an, diese hatten wegen des Widerspruchs, worin v. 567— 588 mit VI., 511 ff. stelien 
und aus dem Grunde, weil es dem Heldensinn iibel anstehe einem Weibe, so wie 
Aeneas zu ziirnen, diese wcggelassen. Es wenie namlieh damit niclit nur der Zusam- 
mcuhang zerissen, es sei aucli niclit einzusehen, warum die llerausgeber der Aeneide 
andere der Ileilung niclit minder bediirftige Stelien geschont, oder warum sic im vor- 
licgendcn Fali niclit bis 623 gestrichen.

Da also der Nachricht des Servius wichtige Grunde entgegenstanden, die 21 
Vcrse nichts desto weniger in allen besten, entseheidenden Ilandschriften fehlten, was 
sei mit ihnen anzufangen.

Es gebe einen dreifachen Weg die Seliwierigkeiten zu heben: Man miisse
entweder (mit Heyne) annehmen, der Dichter selbst liabe sie ausgeschieden, oder die 
Yerse hatten bei der Herausgabe gefehlt und sich spater erst Yorgefunden, oder sie 
seien das Werk eines Interpolators.

') Ab iis partibus, qnas adyersus Aeueam agit, yocatur (Juno) aspera, atrox, iniąua, saeva, saeyissima.



Was die Ansicht Heynes anlange, so befriedige sie nicht melir, ais (lic An- 
gabe des Servius; denn weder sei darnit erldart, wanun diese Stelle allein vom Dicliter 
ausgeschieden und der Ueberarbeitung aufbewahrt worden ware, nocli glaublich, dass 
die Ilerausgeber aus freiem Antriebe irgend etwas ausgelassen baben sollten, was 
Yergil unvollendet gelassen liatte. Da ferner bei den Herausgebern, oder dcnjenigen, 
dcnen das Yermacbtniss des Diebters anvertraut gewesen sei, eine solelie Achtlosig- 
keit nicht denkbar sei, dass ilinen das Blatt, woranf die 21 Versc enthalten waren, ent- 
weder verloren oder verlegt worden sei, so bleibe nur iibrig, mit Gruppe anzunehmen  ̂
Vergil babę eine Liicke stelien gelassen, die er auszufiillen einer spatern Bearbeitnng 
aufbewahrt, daran aber durch seinen unerwarteten Tod gcbindert worden sei. Diese 
Liicke sei nachher voneinem Interpolator ausgefiillt worden.

Ueber die Sticlilialtigkeit des Beweises spater. Der gelebrte Ilerr Yerfasser 
der prolegomena crit. ad P. Yerg. M. fahrt fort aus inneren Griinden darzutliun, dass 
Vergil der Verfasser dieser Stelle niclit sein konne.

So will ich denn aucli yorlaufig die Unechtheit dieser in Rede stehcnden 
Verse voraussetzen und zuerst untersuchen, ob sie unseres Diebters so unwiirdig seien, 
damit, wenn sieli herausstellen sollte, dass das Gegentlieil stattfindet, dieser Grund 
wegfalle, dann erst auf die Wiirdigung der anfangs citirten , die Ueberlieferung be- 
treffenden Beweisfiibrung ubergehen.

Was nun zuvorderst die Erfindung selbst betrifft: der Interpolator fand in 
dem II. Gesange der Aeneide nacli v. 266 eine Liicke vor, die, wie sie war, nicht 
eben viele Zeilen vermissen liess. Denn nacli v. 458 evado ad summi fastigia culminis 
befand sieli Aeneas am Dache des Priamus Palastes, das er nach v. 632 desccndo 
verlasst. Es gesellt sieli nacli v. 589 cum — parens Yenus zu ihm, urn ilm wegen 
seines rasenden Sinnes zur Rede zu stelien. Was liatte Aeneas, der nacli v. 565 dc- 
scruere omnes allein und von allen Gefahrten yerlassen war, indessen gethan, wenn 
er sieli nicht mit sieli selbst unterredet liatte? Die Worte v. 601 non tibi Tyndaridis 
facies invisa Lacaenae gaben denn aucli einen Aiihaltspunlct zur Erganzung des Selbst- 
gesprachs. In leidenschaftlicher Klage liatte Aeneas Helena oder Paris, die alles Un- 
gliick iiber das Vaterland gebraclit, yerwiinscht. Nun handelte es sieli aber urn den 
Ucbcrgang v. 566, wo der Test abgebrochen war. Wie liatte sieli der Dicliter die- 
sen gedacht? Aeneas sielit sieli nach den Gefahrten um, offenbar, um mit ilinen gc- 
meinsehaftlieli das Dach zu verlassen, und nach seinem Yaterhause durch die feindli- 
clien Schaaren sieli durclizusclilagen. Er sielit sieli yerlassen. Soli ihn der Dicliter 
bei diesem Anblicke in Klagen und Verwunschungen ausbrechen lassen? Wiire das 
des Aeneas wiirdig? Hatte er ihn dann nicht umsonst mit so viel Kunstaufwande 
entscliuldigt, damit nicht der Scliein der Feigheit ihm anhafte, wenn er ihm liier er- 
barmliche Klagen um sieli selbst in den Mund legt? Er beklagt also wolil die un- 
zahligen Leichen? das ware aber eine Wiederholung aus v. 361 ff. Oder des Pria-

4*



mus Untergang? Dieser Tlieil hat mit v. 554 seiuen Abschluss gefumlen. Also die 
untergehende Stadt? Diess folgt in v. 624 mul in keinem dieser Falle ware der Ta- 
del der Gottin gereclitfertigt, der in den Worten v. 595 liegt: ąuonam nostri tibi cura 
recessit? Dieser ist uberhaupt nur dann gereclitfertigt, wenn Aeneas zum Handeln 
ubcrgehen will, und des mit v. 560 ff. angedeuteten Yorbabens vergisst, wie denn 
audi nur so das Erschcinen der Gottin hinlanglich motirirt sein diirfte. Da erfarul 
denn der Interpolator die Abhilfe, Helene selbst dem Blicke des Aeneas vorzufiihren; 
und min stand Alles anders. Die Yerwiinschungen hatten ihren unverkennbaren An- 
lass, und an die Stelle der feigen Klage traten Rachegedanken. Die Helena des 
secbsten Buclies batte kier allerdings keinen Raum, und hiitte ilm im ganzen zweiten 
Gesange, wie er jetzt ist, nur in der Rede des Pantlius v. 329 victorque Sinon • — 
miscet. Daraus erklart sieli Alles iibrige bis auf eins. Wie kam es, da dem Inter
polator das descendo ans v. 632 niclit entgangen sein kann, dass er annimmt, Aeneas 
babę den Tliurm yerlassen.

Es bat sieli mir bei der Ueberlegung dieser Stelle die Ueberzeugung aus- 
gebildct, dass man annebmen miisse, Aeneas babę den Tliurm hier nocli niclit verlas- 
sen; und also erblickt er vom Tliurme aus Helena im Yestatempel sitzend. Wenn es 
nun niclit angelit, erranti =  zu fassen, lese ich mit Umstcllung zweier Worte
errantis oculos passim per cuncta ferenti (vgl. Aen. IV. 69.)

Folgendes sind meine Griinde: erstens ist adco super unus eram docli wolil 
nur vom Tliurme zu versteben, da das Verschwinden unzahliger Menscben vom Scbau- 
platze, auf den Aeneas aus der Hohe des Thurmes berabblickt, niclit annelmibar ist; 
und docli sctzt die ublichc Auffassung des erranti eine solclie Menschenverlassenheit 
des Ortcs v o r a u s . ') Wunderbar ware es, wenn Aeneas niclit einmal der Leicben ge- 
denkt. Eine abnlicbe Umgebung der Feinde aber, wie das Gelangen in das Ilaus 
des Priamus durcb die Ilintertbur gewesen war, die ilm zum Vestatempel ftibrte, 
miisste docli wenigstens erwabnt sein, aucb dann, wenn das Yerlassen des Daclies 
nach so bedeutender Scene in einem so wicbtigen Momente, der keinen Yergleicb mit 
der ersten Dacbscbau auslialt, unerwalmt geblieben sein k o n n t e . 2) Dazu komint das 
von allen Erklarern bcmerkte descendo, welcbes nur gezwungen auf das Verlassen 
der Burg, natiirlicb auf das Herabsteigen voin Tliurme bezogen wird.

Tyndaridis adspicio; freilicli aus der Ferne, aber dem Auge der Alten mu- 
tbet ibr Dichter mclir zu, ais unsere ibren Personen. Man gedenke der Mauerscbau 
U. III und, was bat niclit Alles Aeneas vom Dacbe aus geseben, ja sogar gebort, 
was niclit melir wabrscbeinlicb, ja kaum moglicb ist. Es ist moglieb, ja wahrsebein-

‘) Templum Vestae erat in arce. Aeneas hic stat in culmine domus Priameiae. Quomodo tam subito in arcem 
venerit, latet. Ileynius nos conficere jubet ex unico illo erranti. Additum oportuisset reiicto culmine, vel 
simile aliąuid. Peerlkamp.

2) Faciamus esse, erranti per urbem ad arcem. Erramns per urbera, vel viam ignorantes, vel viam unam alte- 
ram vitantes, vel animi causa. Aeneas nullam hujusmodi causam liabebat. Peerlkamp.



lich, (lass der Tempel der Vesta entfernter war. Aber aucli er war auf der Burg, 
wie das Haus des Priamus. (vgl. Heyne exc. XI ad librum II p. 430 regia Priami 
erat in arce.)

Ferner sind zur Erklarung die Worte v. 569 dant elara incendia lucern bei- 
gefiigt, wabrend Alles iibrige oline einem solcben Zusatze, ais von Aeneas geselien, 
angenommen war; ferner v. 567 limina Vestae servantem. Der Vestatempel kam, wie 
es die Miinze des Augustus (Gubi und Konert. Das Leben d. G. u. K. Berlin 1862 
Band II, S. 28) beweist, in einem Baustile vor, der es moglieh maclit, hineinzuschauen. 
„Er bestand ans einer Reilie in Kreisform angeordnetcr Saulen, die auf einem gemein- 
samen, mit einer Treppe verselienem Unterbaue standen, und vermittelst des auf ilinen 
rulienden, ebenfalls kreisformig gebildeten Gebiilkes das Dacii trugen.“ Da sass sic 
also, (tacitam secreta in sede latentem) dass sie den unten vorbeieilenden unsicbtbar, 
dem Aeneas aber, der aus der Holie doch so, dass ibn das Dach niclit binderte, 
bineinschaute, sicbtbar war. Bei ibrem Anblicke ergreift Unwille und Racbgier des Ae
neas Herz. Er nimmt an, sie wird Yaterland, Gemabl, Gliiek und Elire wieder ge- 
winnen, die docb Heimatb und Ilium in unseliges Elend gestiirzt. Eine Annabme, die 
im Widerstreite zu stelien sclieint mit der friiberen Erklarung, es sei Helena aus 
Furcbt vor Menelaus, Troern und Griecben, die sie alle zur Radie gereizt, gefloben, 
um sieli bier zu verbergen. Allein mail bedenke, dass weder dies, nocb jenes Aeneas 
weiss, dass beides die Spriinge seines erregten Gedankenganges, dass es Vermutbun- 
gen sind; dass aber aucli diese der Interpolator weder erfunden, nocb in ilinen sieli 
so selir weit von der Sagę entfernt babę. Odcr ist niclit derselbe Gedanke in der 
Sagę vom Menelaus, der das geziickte Scbwert geblendet von der Sclionbeit der He
lena sinken liisst, entbalten, der aucli dem Kunstwerke das auf Taf. 26. 12. (Over- 
beck N. 120 S. 631) abgebildet ist, zu Grunde liegt? Ist das Dazwiscbentreten der 
Yenus, entkleidet von dem mytbiscben Gewande, bier niclit so selbstredend, wie das 
der Minerva, die den Acliill abbalt II. I, 197, auf Agamemnon mit dem Schwerte ein- 
zudringen? Aber es widerspricht die rbetoriscbe Ni icl i  t er  nl i e i  t ') dem leidenscbaft- 
liclicn Inbalte der Rede? Allerdings. Indessen wollte man so weit gelien, aucli die- 
ses nocii zu entscbuldigen, so kamę wolil die Situation’ liierbei in Betraebt, in welclier 
Aeneas vor der scbonen Dido von einer Saclie spricbt, die ibn keineswegs in den Au- 
gen des Weibes einpfeblend dargestellt liaben wiirde, wenn er in gliiliendereii AYorten 
sie ausmablte. — Docb moclite icb selbst so weit niclit gelien, yielmebr eingestcben, 
dass die Situation, in die Aeneas auf dcm Tliurme yersetzt ist, eine ilirer Erfindung 
uiinaturlicbe ist, und diess der Grund gewescn sein mag, wenn der Dicbtcr dieser 
Stelle diess fiiblend, frostiger wurdc, da ibn die Begeisterung yerliess, ais der zwei- 
felnde Yerstand sieli einstellte.

') Haec et seąuentia sunt nimis rhetoriea, et dedecorant pietatem Aeneae, qui, vindictae studio et ulciseendae 
mulieris eupiditate, Anchisen et carissima pignora non curat. Peerlkamp.



Was ferner die sprachlichen Bedenken im Einzelnen anbelangt, so finde ich 
iii den bei Siipfle citirten Worten J a l i n s ' )  eine Beruhigung, durch die Uebereinstim- 
mung so bewiihrter Kenner gesichert zu sein, aus sprachlichen Griinden nicht anfgebcn 
zu miissen, was sieli mir auf anderem Wege bestiitigt bat. Ich erkenne indessen auch 
liierin, dass der Interpolator seinen Dichter so beniitzt, dass er keine Beziehungen 
zum Ganzen, dem er seine Erdiehtung einverleibt, ausser Acht gelassen babę. Die 
Worte v. 579 coniitgiitmąue domumąue patres natosąue videbit seheinen mir durch v. 
560 subiit cari genitoris imago und 563 et direpta domus et pawi casus Juli liewor- 
gerufen, und auch mit v. 569 ff. in engen Zusammenliang gebracht zu sein, so dass 
iiberall die vier Glieder unter einander in Bezielning stehen. Ich bin also weit da- 
von entfernt mit Wagner gerade diesen Yers auszuscheiden.

Aus dem Gesagten diirfte sieli ergeben, dass die 21 Verse, angenommen, 
dass keine Nothigung besteht, sie aus sprachlichen Griinden zu ver\verfen, von Seiten 
der Erfindung und des Zusammenhanges unseres Dicliters nicht unwiirdig crscheinen. 
Docli maclien sieli, sobald man Yergil ais Yerfasser derselben annimmt, sogleich die 
bei Sewius angefiilirten Bedenken geltend: der Widerspruch mit VI, 511 ff. und der 
Widerstreit mit dem Charakter des Aeneas. Der erstere aber Iost sieli, werin man 
bedenkt, dass Vcrgil in liingeren Zwischenraumen und rielleicht nacli verschiedenen 
Quellen ani II. und ani VI. Buclie gearbeitet liabe. Den Widerstreit mit dem Cha
rakter des Aeneas wollen wir nalier ins Auge fassen. Man erwartet von dem llelden 
Aeneas, dass er bei dem Untergange seiner Vaterstadt nicht unthatig bleibc (siehe zu 
v. 431). Und er rechtfertigt diess Yertrauen durch sein todesmuthiges Aufsuchen der 
grossten Gefahren. Er thut das, was ilim nocli iibrig blcibt bei dem allgemeinen 
Umsturze. Allein es nalit die Zeit, wo er der Stadt den Riicken keliren, wo er nacli 
dcm eigenen Ausdrucke der Gottin ffiehen soli. Ob nun zwar sclion im Eingange diess 
fugę von Hectors Munde dem tapferen Manno zugerufen wurde, ob die Gottbcit ilin 
nachdrucklich ermahnen und zur Unyerzagtheit auffordern muss , so bleibt docli die 
Fluclit etwas Gehassiges, zumal vom Vaterlande, und in der Notli. Hat Aeneas der 
Heimatli das dankbare Herz des Sohnes*bewalirt? Die hcilige Pflicht der Radie ge- 
iibt? Kiirzer konnte der Dichter diese nocli ubrige Frage, und inelir nicht im Simie 
der altcn Welt beantworten, ais wenn er den Untergang der Stadt, ais den Gesammt- 
willen feindlicher Gotthciten, und einfacher nicht die Aufforderung zur Radie einfiih- 
ren, ais wenn er den Aeneas der Quelle aller Leiclen, wie es scliien, der Helena ge-

Ueber diese von der Kritik ais unecht angefochtenen Verse sagt Jahn mit Recht, dass sieh bei den Griinden 
fur und gogen iiberhaupt kein anderes Resultat gewinnen lasse, ais dass dicselben allerdings nacli spracli- 
lichen Griinden von Virgil herriihren konnen, nnd dass auch ihr scheinbarer Widerspruch mit Aen. 6, 523 
kein erheblicher Grund gogen ihre Eehtheit sei, dass sie aber auch in den meisten und besten Handschrif- 
ten und zwar gerade in denen, welche auch die vier crsten Verse der Aeueis nicht haben, fehlen, und dass 
darum die Angabe der Scholien, sie seien von Tucca und Varius gestrichen worden, recht viel Gewicht 
erhalte.



geniiberstellte. Wenn inan schliesslich dicse Scene mit der Tempelscene zwischen 
Cassandra nnd Aias zusammenhalt, erhalten wir eine Zusammenstellung, wie sie das 
Bildwerk bei Overbeck N. 137. S. G50 (Taf. 26, 17) zeigt, wo Troerin nnd Grieclun 
an den Altar einer nnd derselben Gottbeit flielien, nnd liier der wilde Grieclic, dort 
der besonnene Troer an die Frauengestalten lierzntritt.

Warum sollte die reclits sitzende, naeli dem Jiinglinge sieli umblickende 
Jungfrau, niclit Helena, statt (mit Gerhard) Yenns ,* genannt werden konncn? Denn, 
dass Helena in den Vestatempel (bei Overbeck S. 631 in den Yenustempel (?) ) flielit, 
das diirfte tlieils durcli die Eigenthumlichkeit seiner Erfindnng, theils durcli romische 
Anschannng bedingte Abweichung von der Sagę sein, die dem Vergil insbesondere 
angehort.

Die Yenns felilt zwar wahrscheinlich, aber niclit die dnrch das Umschauen 
der Eran bezeiclinete Wirknng der facies invisa, niclit die veterrima lanrus. Durcli die 
links liocliscliwebende Pallas, reclits eiitflieliendc Priesterin, wird die Tempelnahe, dnrch 
Anchises, der reclits oben mit Jnlus anszieht, das Sagengcbiet erliiutert. Urn nun 
schliesslich auf die Echtheit der besprochenen Verse zu kommen, behanpte ich, dass 
es immerhin rnoglich sei, dass Vergil sie selbst, entweder in mundlicher Unterredung, 
oder dnrch cin Zeiclien im Mannscripte, ais wegznlassende, seinen Heransgebern be- 
zeichnet liabe. Und, wer mag entsclieiden, ob Vcrgil naeli Vollendung der zwolf Bii- 
clier seiner Aeneide niclit Zeit fand, vorlaufig die ersten Gesange mit bessernder 
Hand durchzugehen, nnd eben darum, sieli 4 Verse des ersten, nnd 21 des zweiten 
Gesanges ausgeschieden finden; ob ferner niclit eben die Hinweglassnng fur die Ge- 
wissenhaftigkeit der Heransgeber sprielit, (der docli Ribbeck selbst huldigt, wenn er 
den Wnnscli ausspricht, den Text unseres Dichters, naeli Weglassnng der fragliehen 
Stelle rein zu erhalten, weil ihm die 21 Verse fur untergeschoben geltcn), ilire Auf- 
bewahrung aber fiir die Pietat zeigt, womit mail jede Zeile des grossen Dichters ais 
Reliquie lieilig hielt; wogegen die Nachwelt, die der alten Traditionen vergessen liatte, 
oder sie niclit melir scliatzte, sie in ilire Stelle, von der sie ausgewiesen worden wa- 
ren, aufnahm.

Wenn dcmnach wolil niclit ohne Grund beliauptet werden darf, dass die 21 
Vcrse dcm Vergil niclit abgesproclien werden miissen, so wird mail andererseits niclit 
umilili kbnnen, zuzugestehen, dass sie das Werk eines Interpclators sein konncn, zu- 
mal das Geschaft eines solchen, durcli das vorhandene Original unseres Dichters er- 
leichtert war, wenn wahr ist, was Macrobius Sat. V., 2. 4. sagt: „vel quod eversionem 
Troiae cum Sinone et equo ligneo eeterisque omnibus, quae librum secundum faciunt, 
a Pisandro paene ad verbum transcripsit.“

599. ni mea cura resistat — ensis.
Es beobachtet der Dichter das Gesetz bei der Composition, die Schilderung 

der Lagę erst in dem Moment ilircr gesteigerten Entwickelung aufzuiiclimen. Darum



•wini Aeneas ans dem Schlafe erst geweckt, ais der Feuerschein des Brandes schon 
die Sigiiische Bucht weithin erleuchtet, darum durch Panthus von der Burg abgelenkt, 
die er erst in ihrem letzten Kampfe betritt, darum entfernt er sich vom Vaterhause, 
lim erst zuriickzukehren, nachdem durch solclie Umwege der Schilderung, dem Leser 
die Grosse der Gefahr, die jenem drolit, augenscheinlich vorgefiihrt wiirde. Das Er- 
forderniss des Retardireus in der epischen Poesie, wie es Gothe nennt, komrat hier in 
eigenthiimliclier Weise zur Anwendung.) Aber aucli bislier war es nur durch unmittel- 
bare Einwirkung einer Gottheit moglich, Flammen mul Schwerter, dem Hause des An- 
cliiscs fern zu lialten. Der naturliche Scliutz der v. 300 erwiihnt wird, Anehisae domus 
arboribus que obtecta recessit durfte nicht allein ais ausreichend angenommcn werden, 
olme dass dadurch die Yorstellung von der Grosse der Gefahr geschwacht worden ware.

604. aspice namąue — Neptunia Troia.
Der Faden der Erzahlung lauft von v. 261 bis ans Ende ununterbrochen an 

den Erlebnissen des Aeneas fort. Nebenher wird die an allen Punkten gleiclizeitig sieli 
fortentwiekelnde Yernichtung der Stadt mitgedacht. Yon ihr min erhiilt hier Aeneas 
ein Gesammtbild unter der Yorstellung der, die Stadt zerstorenden Gottheiten. Die 
Gbtter erscheinen ais finstre, die Rache vollstreckende Diimonen. Dadurch fallt ein 
desto liellerer Scliein auf Yenus.

606, nubem eripiam.
Wie dem Diomedes in seiner Aristeia von der Pallas die Augen geoffnet 

werden, damit er Gbtter von Menschen unterscheiden konne, (Ilias V, 127 o’ <ć> xot 
av.’ <5cp9aX,u.<uv 2Xov, rj Trphi tef(ev, ’0tpp eu yiyyiuszijs <kov Ą5ł v.a\ av8pa) e b e ilS O  Vei'leillt VenUS dem Ae- 
neas das Yermogen, Gottergestalten zu schauen. Die Wirkung auf bcide ist dnrcliaus 
yerschieden. Wahrend bei Diomedes durch diese DYberlegenheit, Selbstvertrauen mul 
Heldenkiilinheit bis zum Uebcrmuthe gesteigert werden, wird Aeneas durch die gleiche 
Gabe zur Besonnenheit und zum Gehorsam gegen die Gbtter gefiihrt. Die Bedeutung 
dieses Motivs zur Verherrlichung des Helden aber ist bei Vergil nicht geringer, ais 
bei Homer; obschon die Originalstelle in der Nachahmung, an ihrer Eigentbiimlich- 
kcit etwas cinbiisst, indem namentlich der Humor abgestreift wird, der jene auszeichnet. 
Dagegen verliert die Stelle der Iliadę III, 164, wo Priamus, der unter den Geronten 
am skaischen Tliore sitzend, die lierzukommende Helena naher zu treten mit den Worten 
einladet: oó xt ,uoi aM-ą hal- iWi vi p.ot amol dm  allen Reiz, wenn sie anders verwendet wird, 
ais bei Homer, (siehe 601 non tibi etc.), wo sie bestimmt ist, auf die sinnigste und 
zarteste Weise, cine Rechtfertigung Helenas zu sein.

V. 610. magno tridenti.
Die Grosse wird durch das dem tridenti beigefiigte Epitheton auf Neptun 

selbst iibctragen, der aucli an seinen Werkcn ais gewaltiger Gott erkannt wird.
613. socium que furens a navibus agmen d. li. Tlieile des Griechischen 

Heeres, der mit der Flotte anlangte a navibus voeat; daher sie aucli ferro accineta



ist, wahrend Minerva summas arces insedit, weil von dorther, die ihrer List sieli be- 
dienende Griechenscliaar die Stadt uberfallen hatte.

621 dixerat . . . .
Erst nacli der Venus Verschwinden erscheinen dera Aeneas die dirae facies, 

da seine Augen von der Anwesenheit der Gottin, die pura in luce refulsit, geblendet 
waren. Sie scheint sieli, ais sie entweicht, spissis noctis urabris zu bullen, wegen des 
Contrastes mit dcm uberirdiseben Glanze, der von ihr ausgegangen war, neben dera aucli 
die flairanenerbellte Nacbt noch immer eine Naclit ist. Zu effulgens s. Ladewig zu 616.

626— 631 ac veluti—ruinara.
Wie eine Eiclie, oder eine Silberpappel, oder eine schlanke Ficlite, fiillt Asios 

voni Idomeneus, dera Racher des Othryoneus erlegt, Iliad. XIII, 389 3’ w? ote tu Spo?
7jpt7tEV rj dyspiuu ’Hs tiitus flX<odp^, tVjv t’ oupEtH textove;  av8psę ’E^Tapiov tcsXexźS5i VE7jxE0c v7jtov EtTvat; ebeilSO  Sar-
pedon von Patroclos (XVI, 482). Vgl. Hor. Od. IV. 6. 9 Ille mordaci velut icta ferro 
pinus procidit (sielie auch Iliadę IV. 482 und Hermann loca ad occisos non ad urbis 
excidium insituta verborumque ornatu cum hoc loco neutiquara comparanda). Das Gleicli- 
niss mag wegen der Schonheit in der Ausfiihrung gelobt werden; seine Anwendung 
scheint mir niclit ganz obne Bedenken su sein.

1. das Sinken der Stadt ist selbst eine Metapher, die keine klare Vorstel- 
lung zulasst,

2. ist das Gleichniss, wenn sebon qualitativ, doch niclit quantitativ mit dcm 
verglichenen Gegenstande vergleichbar. Die Stadt kann man docli nur im collectiven 
Simie ais Einbeit autfassen,

3. lenkt das Bild der fallenden Bergesche die Pbantasie des Lesers, die bei 
Vergil niclit so ungebunden bleibt, wie bei Homer, mehr ais billig auf sieli; wodureb 
die stetige Stimmung, eine Unterbrecbung erleidet und eine Disbarmonie entstebt.

Anders verbalt es sieli, wenn dem Gleichnisse allegorische Bedeutung zuge- 
standen wird; wenn das Scbicksal in den unerbittlichen Axtscblagen versinnliclit ist, 
dem die alte, zum Falle reife Bergesche erliegf Damit ware darni eine Versi)bnung 
mit dem Unvermeidlichen angedeutet.

V. 650: Talia perstabat memorans.
Die Uebcrmacbt des Scbicksals ist so gewaltig und riicksicbtslos, dass ihr 

gegeniiber jede mensebliebe Erwartung verstummen muss und Zweifel (v. 402, 428, 
689, 690) gerechtfertigt erscheinen; aber billiger Weise reclinen wir auf die Erfiillung 
der gbttlicben Zusage (v. 293 suosque tibi Troia commendat penates), wie sie der 
Traum tiberbracbt. Da entstebt mit dem Widerstande des Ancbises der Scliein, ais 
sollte das dem Aeneas verheissene Gliick vercitelt werden. Ilia aufzulosen, ist die 
Aufgabe des Ausgleicbes.

V. 664: Hoc erat, alma parens__
Nacb dem Verluste der Heimatb war das Leben fiir Aeneas werthlos, wenn



audi nocli (lic Aussiclit, se in llau s zu erretten, yerloren war. Damit der Ausgleicli ein 
vollendeter sci, niuss erst das Bediirfuiss desselben aufs Hdcliste gestiegen sein.

670.
Ais Hector im XXII. Gesange der Iliadę, naclidem er erkannt, dass ilm 

Atliene in Deipliobos Gestalt getauscht, sein Yerliangniss vor sieli sali, da entscliliesst 
er sieli, dem Acłiilleus Stand zu lialteu, urn niclit rubmlos, uud olme den Feinden ge- 
scliadet zu liaben, zu sterben. II. XXII, 804 ;j.i/ darzo<M y£ xcd dxXeiui{ <£■ioXo(|j.r)v. So aiicll 
Aeneas; aber es ist niclit melir der freudige Entschluss, in den Tod zu gelien, der in 
v. 317 pulclirumąue mori succurrit in armis der Erwartung des Lesers entgegenkam. 
Man ist von der Tapferkeit des Aeneas iiberzeugt, und wiinscht seine Errettung. Dort 
gebotli die Idee der asthetischen Correctheit, liicr herrsclit die der Ausgleichung.

673. in limine.
Ygl. Timm. Das Nibelungenlied Halle 1852 S. 123: „Wenn wir ein Hild in 

einen Ralunen fassen, so wird dasselbe gelioben, und die Gestalten treten in iliren 
LJmrissen deutlicher liervor. Au der einfbrmigen Umgebung, mogę dasselbe min einen 
Kreis, oder, was kriiftiger wirkt, ein Viereck oder nur eine abgrenzende Linie bilden, 
selineidcn sieli die versclilungenen und mannigfaltigen Umrisse seliarfer ab. Das liaben 
aucli die Dicbter empfunden, und sie liebcn eine solclie Abgrenzung, wo sic sieli na- 
tiirlicli darbietet.“

V. 682: ecee — apex.
Je trauriger und ernster die Umgebung, desto liellei leuchtet das Wunder, 

das die kiinftige Grosse des Julisclien Geschleclites bedeutet. Man beaehtc aucli die 
Mannigfaltigkeit und den Wechsel in den die Naclit erliellenden llimmelslielitern 
v. 255 luna, v. 694 stella facem ducens, 801 Lucifer.

692. subitoąue fragore intonuit laevom.
Odysseus, der vor Sorge niclit sclilafen kann, verlasst Lager und Vorsaal. 

Im Hofe verrichtet er knieend sein Gcbet. Da erscheint ilim am unbcwolkten Him- 
mel der Donner, von Zeus ais giinstiges Vorzeichen gesendet. Odyss. XX, 103 «6-i'xa 8’
źfipóvTirpev aiz atyX^£VToę ’0Xi|j.7ioo, U'ió&sv £x v£tp£iov yrj!)rjS£ 0£ 8105 ’08uS5£'J{.

698. late circum loca sulpure fum ant.
Wenn das Meteor im Idaisclien Walde niedergegangen, so ist wolil keiner 

der im Ilausc des Anehises anwesenden Menschen, Zeuge des erwalintcn Umstandes 
gewesen. Es ist eins der Mittel, dereń sieli der Dicbter bedient, eine lebliafte Vor- 
stellung des Ereignisses im Leser zu wecken. Durcli nichts wird der Pliantasie des 
Dicliters melir Realitat verliehen, ais wenn sie durcli mehrere Simie zugleicli bestii- 
tigt wird.

X. 721: latoś umeros. Iłom. £up£a{
In dem Munde des Aeneas ist die Erwalinung seiner breiten Sehultern aller- 

dings ein Selbstlob. Aber niclit so entbelirlich, wie Peerlkamp meint: Yirgilius Ho-



rnencam simplicitatem cum judicio seąuitur. Aeneas apud Homerum recte de se di- 
xisset ełpfo? wjm-j;. Apud Virgilium minus. Dic folgendc Scenc, wenn Aeneas den An- 
cliises auf den Schultern tragt, ist nur dann ertraglich, wenn der Leser mit Aeneas 
die Vovstfillung eines kraftigen Mannes verbindet, der mit dieser Hast, wie die Folgę 
zeigt, im Falle der Gcfahr, aueli laufen kann; Ltos umeros dient also nicht nur ais 
Mittel sinnlicher Anscliauliclikeit, sondern ais ein hier unentbehrlicher Erklarungsgrund.

723 ff. Dextrae — coniunx.
Unter den im Overbeck abgebildeten Denkmalern kommt ein Carneol der 

Darstellung des Vergil am nachsten. N. 158 S. 660 (Taf. 26, 10) Anchises auf den 
Schultern des Aeneas die sacra in einer Kiste auf dem Schoosse zuriickblickend, As- 
canius von Aeneas nacbgezogen. Creusa fehlt, die in andern Darstellungen bald vor- 
ausgelit, bald nachfolgt. Die iibrigen Bildwerke weiclien mehr oder minder von ibr 
ab. N. 148, 156, 157, 166, 167, 171 (S. 657 ff.) Tafel 27, 8— 12 und 16, zu 721.

750. stat casus renovare etc.
Aeneas kelirt, ais er die Creusa verlor, nochmal in die Stadt zuriick. Diess 

wirft nielit nur auf seinen Charakter ein neues Licht, liisst auf seine Uncrschrocken- 
heit nicht minder, ais auf die Treue gegen sein Weib scldiessen, sondern es gibt dem 
Dichter Gelegcnheit, den Ausgang der ungliicklichen Stadt mitzutheilen. Vollstandig 
ist die Entwirrung erst, wenn eine vielseitige Losung durchgefuhrt wordcn ist. Nicht 
nur die Haupthandlung, sondern aucli die geschilderten Nebenliandlungeu und Um- 
stande verlangen ihren Abschluss.

V. 766: pavidae longo ordine matres stant circum.
Das Frauenloos war besonders geeignet, die Theilnahme der Horerin anzu- 

sprechen. Dennoch wird der endliche Ausgang des Schicksales der Andromache, Cas- 
sandra und der Hecuba nur schwach angedeutct. Das gemeinsame Loos derer, die 
nicht starben, ist in die obigen Worte zusammengefasst.

774. opstipui, steteruntąue coinae et vox faucibus haesit.
Die Schilderung, die Homer von dem Grauen des altersschwachen Priamus 

entwirft, der in abendlicher Dammerung, ais er auf dem Wege nach dem Lager der 
Argiver am Scamandros seine Rossę trankt, und, vom Herolde ans seinen tiefen Sor- 
gen geweckt, den Hermes in Gestalt eines Mannes herankommen sieht, Iliad XXIV, 359: 
ópftai Tpfyeę E<iTav Ł'A yva(i7tToTc;[ p.EXes3tv, axrj 5e xatp«)v, iibertragt Vergil nicht" ohne Uebertreibung' 
auf das Erschrecken des Aeneas beim Anblicke der Creusa. Doch lost sieli das 
Grauen, das Aeneas bei der ubernaturlichen Erscheinung empfindet, sobald er ilire 
Worte vernommen, in jene zartliche Riihrung auf, womit Aeneas, wie Odysseus seine 
Mutter in der Unterwelt (siehe zu v. 792 ter conatus ibi eollo dare bracchia circum 
Odyss. XI, 206 x P u  [j.£V l c p t o p [ x '^ T ] v , k\(z iv  t e  p.£ O u jx ó ę  a v ( ó y e t .  T p U  C£ fj.oi i"/, y t ip ć 5 v G 7.irj s l!xe X o v  'r\ x a l  óvetpop 

Ettxax’.) yergebens zu umarmen strebt.



784. lacrimas dilectae pelle Creusae.
Der Verlu8t des Yaterlandes, des Anseliens and der Macht, konnten allen- 

falls dem Aeneas ersetzt, und iii nocli hoherem Masse, ais friiher zu Tlieil werden; 
aber die neue Wunde, die dem Herzen des Helden geschlagen worden war — das 
fiihlte der Zartsinn des Dichters — koimte nur dureh die sanften Laute der Liebe 
geheilt werden.

V. 803: nec spes opis ulla dabatur.
Nocb bis zuletzt liofft Aeneas und nur ungern trennt er sieli, wie mail von 

dem, was man liebt, sieli erst dann trennt, wenn selion der letzte Hotfnungssebimmer 
aufgehort bat.

(tottlieli Friedrich.
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Klassenlehrer: Ka r l  G a z  d a.

R elig io n :  2 Stunden. Dr. Luthers Katecbisnms nacli Redlich’s Ausgabe. Die kleinere 
Halfte. Lic. ,J. B orbis.

L a tc in :  8 Stunden, 1. Sem. Grammatik nacli Schulz. Die regelmassige Formenlebre:
Declination, Comparation, Pronomina, Numeralia, Adverbia. Nacli 10 Woclicn 
alle 8 Tage eine halbe Stunde Composition nacli Roźek’s Lesebuebe. —  
2. Sem. Grammatik und Lesebueb wie im ersten Semester. Formenlebre: 
Genus, Tempora, Modi, Ableitung der Tempora; regelmassige Conjugation; 
Gebrauch des Conjunctivs und Infinitivs in den wicbtigsten Fiillen. —  Me- 
morieren und Aufsebreiben der Yocabeln. Alle 8 Tage eine Composition.

K . G a zd a .

D e u łsc h : 4 Stunden. 1. und 2. Sem. Das Verbum, besonders die Conjugation des 
starken Verbums nacli Bauers Grammatik. Lesen und Memorieren ans Mo- 
zarts Lesebueb 1. B. Alle 14 4’age ein Aufsatz. Jede Wocbe eine Sclirei- 
bungsiibung. K . G azda .

G eographie: 3 Stunden. Geograpbie nacli Schubert; Karteli von Scheda.
I. R aschke.

M a th em a tik : 3 Stunden. 1. Sem. Arithmetik. Erganzungen zu den vier Species und Deei- 
malbruche, gemeine Bruche nacli Moenik’s Lebrbucli. — 2. Sem. 1 Stunde



Wiederholung und Einiibung des Obigen. 2 Stunden geometrische Anschauungs- 
lehre. A uf Anschauung basierte Entwickelung der BegrifFe der Raumgrossen: 
Korper, Flachen, Linien, Punkte, gerade Linien, Richtung und Grosse der- 
selben. Entstehung und Grosse der Winkel. Congruenz der Dreiecke und 
darauf basierte Constructionen. Nacli Mo6nik’s geometriscbcr Anscbauungs- 
lehre. D r, J .  O dstrcil.

N aturgeschichte: 2 Stunden. 1. Sem. Saugethiere nacli Pokorny’s Lelirbuch. — 2. Sem.
Insekten, Spinnen und Krustenthiere, Wiirmer, Wcieli-, Stralil-, Korallen- und 
Aufgussthiere nacli demselben Lehrbuche. O. Z lik .

II. Hliisiie.
Klassenlehrer: O s k a r  Zl i k.

R elig ion: 2 Stunden. Die andere grossere Halfte des Lutlierischen Katecliismus nacli 
Redlicli. L ic . J .  Borbis.

L a te in :  8 Stunden. 1 Sein. Grammatik nacli Schulz. Unregelmassigkeiten in den
Declinationen; die in der 1. Klasse wenigcr beriicksichtigtcn Particn der 
Zalil- und Fiirworter, der Prapositionen, Adverbien und Conjunctionen. Rożek’s 
Lesebucli, Memorieren, spater hausliches. Praparieren. Alle 8 Tagc cinc Coni 
position; alle 14 Tage ejn Pensum, — 2. Sem. Grammatik von Schulz, Lese- 
bucli von Rożek. Unregelmassigkeit in der Comparation und Conjugation# 
Verba anomala, defectiva, impersonalia. Lelire vom Gebrauche des Con- 
junctivs, Imperativs, Infinitivs; Anwendung der Participien. Priiparation, Com- 
position und Pensum wie im ersten Semester. W. N itsch .

Deutsch: 4 Stunden. Declination und ibr syntaktischer Gebraucli; der einfaclie und 
der zusammengesetzte Satz nacli Bauer’s Grammatik. Lesen und Memorieren 
aus Mozarfs Lesebucli 2. B. Alle 14 Tage ein Aufsatz abwecliselnd zu Hause 
und in der Selmie. Jede Woclie eine Scbreibungsubung. K . G azda,

Geschiclite u nd  G eographie: 3 Stunden. 1 Sem. Alte Gescliichte bis zum Tode Alexan- 
ders des Grossen nacli Dr. Beck’s Lelirbuch. Gleichlaiifend Geographie der 
bstlichen Mittelmeerlander nacli Wandkarten von Kiepert. — 2. Sem. Ge- 
schichte von der Gnindung Rom’s bis zum Fali des westromischen Reicbes. 
Geographie Italiens des westliclien und mittleren Europas; in beidcn Semc- 
stern Kartenzeichnen. J .  Raschke.

M a th em a tik: 3 Stunden. 1. Sem. Arithmetik 2 Stunden. Yerhaltnisse, Proportionen, ein- 
f a cl i e Regeldetri und darauf beruhende Rechnungsarten nacli Mocnik’s Lelir- 
bucli. Geometrische Anschauungslehre: 1 Stunde Flachenbereehnung gerad- 
linigcr Figuren nacli Moćnik. 2. Sem. Arithmetik 1 Stunde. Walsche Prak- 
tik und Uebungen der Rechnungen des 1. Sem. Geometrische Anschauungs-



lelire: 2 Stnnden. Pythagoraischer Lehrsatz, Verwandlung und Theilung 
gradliniger Figuren. O. Ź lik .

N aturgeschich te: 2 Stnnden. 1. Sem. Vogel, Amphibien, Fisclic nach Pokorny’s Lelir- 
buch. 2. Sem. Erklarung der Pflanzenorgane und des Linneischen Systems 
nacli demselben Lehrbucli. Uebung im Beschreiben, Unterscheiden und Be- 
stimmen der urn Tesclien wildwaclisenden und angebauten Pflanzen.

O. Ź lik .

III. Klasie.
Klassenlelirer: Ar ma n d  Ka r e l l .

R elig ion : 2 Stnnden. 1. und 2. Sem. Zusammenhangende Darstellung der cbristlichen 
Glaubenslehre nach II. Palmer. L ic . J .  B orbis.

L a te in :  G Stnnden. 1. Sem. 2 Stnnden Grammatik nacli Schulz. Die Syntax: Gebrauch 
der Casuslehrc. Alle 14 Tage eine Composition und ein Pensum nacli Siipfle
1. Tlił. 1— 204 mit Auswald. — Lectiire 4 Stnnden: Memorabilia Alexandri 
magni & c. cd. Schmidt und Gelilen: Miltiades bis Datames S. 137 —  163. 
Praparation, 2. Sem. Grammatik 2 Stnnden nach Schulz: Syntaktische Ei- 
genthtimlichkeiten im Gebrauche der Adjectiva und Pronomina. Composition 
und Pensum wie im 1. Sem. — 4 Stnnden Lectiire: Memorabilia Alexandri 
magni von Schmidt und Gehlen: De pueritia Alexandri — res antę pugnatn
S. 1— 3G. Praparation. A. K arell.

G riechisch: 3 Stnnden. 1. Sem. Curtius Grammatik. Auswald des Nothwendigsten ans 
der Laut- und Flexionslehre bis zu den Yerben auf m inclusive. Schenkels 
Lesebuch Nr. 1— 39 Memorieren und Praparieren. 2. Sem. Curtius Gramma
tik: Verba contracta bis zu den Yerbis auf tu. Schenkls Lesebuch Nr. 40 
bis 74. Alle 14 Tage ein Pensum oder eine Composition. A . K a re ll.

D eutsch: 3 Stnnden. Wiederholung der Formen- und Satzlehre bei Gelegenheit der 
Lectiire. Nach Bauer’s Grammatik. Lesen und Memorieren ans Mozart’s 
Lesebuche III. B. Alle 14 Tage ein' Aufsatz. U . S iłtig .

Geschichte: 3 Stnnden. 1. Sem. Vom Falle des westromischen Reiches bis auf Rudolf 
von Habsburg nach Dr. Beck’s Lehrbucli. —  2. Sem. Fortsetzung der Ge
schichte des Mittelalters und neuere Geschichte bis zum westfalischen Frie- 
den nach demselben Lehrbuche; Geographie nach Schubert. G. B ierm a n n .

M a th em a łik : 3 Stnnden. 1. Sem. Arifhmetik nach MocnilPs Lehrbuch: 2 Stnnden die 
vier Species in Buchstaben; die Lelire von den Klammern, Potenzieren. 1 
Stunde geometrische Anschauungslehre nach Mofinik. Proportionalitat der 
Linieli, Aehnlichkeit geradliniger Figuren, einige Anwendungen der Lelire 
von der Congruenz und Aehnlichkeit der Dreiecke. — 2. Sem. Arithmetik



1 Stuncle: Quadrat- und Kubikwurzcln, Permutationen und Combinationen. 
Geoinetrische Anschauungslehre 2 Stundeu: Linien, Winkel und Verhaltnisse 
im Kreise, Constructionen in und um den Kreis, Kreisberechnung.

O. Ż lik .
Naturgescliichte u n d  P h ysik : 2 Stunden. 1. Sern. Mineralogie nacli Pokorny. Termino

logie. Uebungen im Bescbreiben einiger Mineralien. — 2. Sem. Physik nacli 
Kunzek. Von den Korpcrn und ihren Veranderungen, von den auf ilire 
kleinsten Theilchen wirkenden Kraften. O. Ż lik .

IV. Klasse.
Klassenlehrer: W i l h e l m  N i t s c h .

Religion: 2 Stunden. Fortsetzung des in der dritten Klasse Begonnenen. Christliche 
Sittenlehre. L ic . J .  Borbis.

L a tań : 6 Stunden. 1. Sem. 2 Stunden Grammatik nacli Schulz: Syntax, Wiederho
lung der Casuslehre und der syntaktischen Eigenthumlichkeiten im Gebrauche 
der Adjectiva und Pronomina. Das Verbum: Tempora, Modi. — - Lectiire: 
Caesar de bello gallico ed. Hoffmann, lib. I und V Praparation. Alle 14
Tage 1 Pensum und 1 Composition theilweise nacli Siipfle. 1. Thl. 214 —-
260 tlieils mit Beniitzung der Lectiire. — 2. Sem. 2 Stunden Grammatik 
nacli Schulz §. 266 etc. Infinitiy, Partie., Gerundium, Supinum. Alle 14
Tage 1 Pensum und 1 Composition nacli Siipfle. 1. Thl. von 260—300. —
4 Stunden Lectiire: Caesar de bello gallico ed. Hoffmann lib. V, VI beendigt 
VII, cap. 1—32. Prosodie und Metrik. Ovidii Metamorph. ed. Grysar lib. VII 
453— 660 mit Auswahl. Praparation. W . N itsch .

Griechisch: 4 Stunden. Curtius Grammatik. Wiederholung der Verba auf m , Einiibung 
der ersten Klasse der Verba auf fu  §. 302 — 317. — Alle 4 Stunden zn- 
gleicli Lectiire ans Schenkeks Lesebuch Verba auf <u Nr. 75-—83.-— 2 Sem. 
Alle 4 Stunden Grammatik: zweite Klasse der Verba auf fu.  8 Klassen der 
regelmassigen Verba §. 318—333. Alle vier Stunden Schenkeks Lesebuch 
Nr. 84— 102 mit Auswahl. In beiden Semestern alle 14 Tage ein Pensum 
od er 1 Composition abwechselnd. G. F ried rich .

Deutsch: 3 Stunden. Wiederholung der Formen und Satzlehre bei Gelegenheit der 
Lectiire. Lesen und Memorieren aus Mozarts Lesebuch IV. B. Ausserdem 
im 2. Sem. die Hauptstiicke der deutsch en Metrik. G. B ierm ann .

Gescliichte: 3 Stunden. 1. Sem. Von der Reformation bis zum Wiener Congress nacli 
Dr. Beek’s Lehrbuch. Geographie nacli Dr. BretscbneideFs historiseben Kartem 
— 2. Sem. Geographie Oesterreichs; Vaterlandskunde nacli HeuffleFs Reichs- 
und Landerkunde des Kaiserthums Oesterreich. I. R aschke.



M a tliem a tik : 3 Stunden. 1. Sem. Arithmetik 2 Stunden nacli Mofinik, zusammengesetzte 
Verhaltnisse und darauf gegriindete Rechnungsarten. 1 Stunde Mocnik’s geo- 
metrisclie Ansehauungslehre; Lagę der Linien und Ebenen gegen einander; 
Korperwinkel. —  2. Sem. Arithmetik 1 Stunde; Zinseszinsrechnung; Gleichun- 
gen des ersten Grades mit eincr und mehreren Unbekannten. Anschauungs- 
lehre 2 Stunden. Hauptarten der Korper, ihre Gestalt und Grossenbestim- 
inungen. Mathematische Geograpliie. D r. J .  O dstrćil.

P h y s ik : 3 Stunden. 1 Sem. Warmelelire. Statik, Dynamik — 2. Sem. Akustik, Ma-
gnetismus, Electricitat nacli Kunzek. D r. J .  O dstrćil.

Klasso.
Klassenlelirer: Dr. K a r l  Bur kba r d .

R d iy io n : 2 Stunden. Nacli Palmcr. Der cbristliclie Glaube und das cbristliclie Leben.
Dic Gcseliichte der christlichen Kirche. Cursorisehe Bibellectiire: das Evan- 
gelium Joliannis. Lic . J . B orbis.

L n te in : 6 Stunden. 1 Sem. 1 Stunde grammatiscli-stilistische Uebungen nacli Siipfle
1. Tlieil von Nr. 335 an. Lectiire 5 Stunden. Livius ed. Grysar lib. YI. Ovid
ed. Grysar ex Ponto lib I, II, III, IV. —  2. Sem. 1 Stunde grammatiscli- 
stilistische Uebungen wie im 1. Sem. Lectiire 5 Stunden: Livius lib. VII. 
Ovid Metamorph. lib. XIII. In beiden Semestern monatlich drei schriftliche 
Arbeiten (Compositionen und Pensa.) D r. K . Burlcliard.

G riecliisch: 5 Stunden. 1. Sem. 1 Stunde Wiederholung der Verba. Syntax nacli Curtius: 
Congruenz, Genus, Artikel, Casuslehre. 4 Stunden Lectiire in SchenkePs 
Chrestomatie: Xenophon’s Anabasis, HomePs Ilias ed. ITochegger I, II. —
2. Sem. 1 Stunde Syntax nacli Curtius: Fortsetzung der Casuslehre, Prae- 
positionen, Pronomina, Genera verbi §. 407—483. 4 Stunden Lectiire Homer 
Ilias IV, VI. In beiden Semestern monatlich eine schriftliche Arbeit.

D r. K . B u rkh a rd .

D eutsch: 2 Stunden. Kurzer Ueberblick der deutschen Literatur bis Klopstock. Mozarfs 
Lesebuch fur’s Obergymnasium. I. zur Lectiire, Memorieren und Vortrag. 
Alle 14 Tage ein Aufsatz: Besprechung der corrigierten Aufsiitze in der 
Selmie. G. B ierm a n n .

G eschichte: 3 Stunden. 1. Sem. Geograpliie und Geschichte der orientalischen Liinder 
und Volker. Geograpliie Grieehenlands und hellenische Geschichte bis zu 
den Perserkriegen, nacli Piitz. 1. Abth. und historische Wandkarten von 
Kiepert. —- 2. Sem. Fortsetzung bis zur Schlacht bei Charouea. Macedonien 
und das Reich Alexander’s nacli demselben Lehrbuche. In beiden Halbjahren 
1 Stunde Geograpliie Asieifs, Afrika’s und Europa’s. G. B ierm a n n .



M athem atik: 4 Stunden. 1. Sera. 2 Stunden Algebra nacli Moimik. Dic Grundopera- 
tionen mit absoluten und algebraischen ganzen Żabien, Von der Theilbarkeit 
der Żabien. 2 Stunden Planimetrie nacli Mocnik. Gerade Linien und gcrad- 
linige Figuren. — 2. Sem. 2 Stunden Algebra: Von den gebrochenen Żabien; 
von den Verhaltnissen und Proportionen. 2 Stunden Planimetrie: Krunime 
Linien und von ibnen begriinzte Figuren. O. Z lik .

N aturgeschichte: 2 Stunden. Mineralogie nacli Fellocker. Terminologie, Systcmatik 
Uebung im Bescbreiben der Mineralien; die wichtigsten Tbatsacben der Geo-. 
logie. — 2. Sem. Botanik nacli Bill, Terminologie, das Linne’scbe und De- 
candolle’scbe System. Uebungen im Bescbreiben und Bestimmen der Ptianzen. 
Einiges ans der Paleontologie und geograpbischen Verbreitung der Pf lanzdi

O. Ż lik .

VI. Klasso.
Klassenlehrer: H e i n r i c h  S i 11 i g.

Religiom: 2 Stunden. Ausfuhrlicbere auf das reifere Gemiitb berecbnete Auseinander- 
setzung des cbristlichen Glaubens und Lebens nacli Palmeffs Lebrbucb. Ein- 
leitung und die cbristlicbe Glaubenslebre. L ic . J .  Borbis.

L a te in : 6 Stunden. 1 Stunde grammatiscb-stilistiscbe Uebungen nacli Seyfferf s Uebungs-
bucli flir Secunda mit Auswahl. Grammatik nacli F. Scliulz. Monatlicb drci 
scbriftliche Arbeiten: Compositionen und Pensa. 5 Stunden Lectiire. 1. Sem. 
Caesar de bello civili ed. Linker lib. II. Sallust Jugurtba ed. Linker. —
2. Sem. Cicero oratio I. in Catilinam ed. Linker; Virgil Aeneis lib I. Eclog. V. 
Georg. I. ed. Hoffmann. I I .  S ittig .

Griechisch: 5 Stunden. 1 Sem. 1 Stunde Syntax nacli Curtius: Wiederbolung der Casus- 
lelire, eingebende Behandlung der Tempora und Modi in abbiiiigigen Sśitzen 
§. 484—507. 4 Stunden Lectiire. Iłom. Ilias ed. Hocbegger XIII, XIV, XV, 
XVIII, XX. — 2. Sem. 1 Stunde Syntax iiber dic Modi in Aussage-, Ab- 
siclits-, hypotbetiscben-, Relativ- und Temporalsatzen §. 507— 558. 4 Stunden 
Lectiire: Ilerodot ed. Wilhelm VII, 87— 185; VIII, 1— 17; 49— 64. Alle 
4 Wochen eine Composition oder cin Pensum in bciden Scmestern.

II. S ittig .

Deutsch: 3 Stunden. 1. Sem. Literaturgeschichtlicher Ueberblick von Klopstock bis 
zur neueren Zeit. Mozarfs Lesebucb II, Tb. und Schiller’s Braut von Messina 
— 2. Sem. Mozarfs Lesebucb und Gothe’s Gbtz von Berlicbingen. In bei 
Semestern alle 14 Tage ein Aufsatz. I I .  S ittig . / - j f

Geschichte: 3 Stunden. I. Sem. Geographie und Gescbicbte Italiens von den
Zeiten bis zum Untergange des westromiscben lleicbes nacli Piitz I. uff
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Kieperts historischen Wandkarten. — 2. Sera. Geschichte des Mittelalters 
bis zu den Kreuzziigen nacii Piitz II. und BrettsclmeideFs bistor. Wandkarten.

G. B ierm a n n .

M a th em a tik : 3 Stunden. 1 Sera. 2 Stunden Algebra nach Mocnik: Von den Potenz- 
nnd Wurzelgrossen, Logarithmen. 1 Stnnde Geometrie nach Mocnik: Ellipse, 
Parabol, Hyperbel, gonyometrische Funetionen. -— 2 Sera. 1 Stnnde Algebra: 
Gleiclmngcn des ersten Grades, 2 Stunden Geometrie, Stercometrie, gerade 
Linien und Ebenen im Raume, Eigenschaften der Korper, ihr Flachen- und 
Kubikinhalt. D r, J . O dstrćil.

N a tu r  geschichte: 2 Stunden. Zoologie nach Schmidt. 1 Sera. Mammalia, Aves, Amjłlii- 
bia, Pisces. —  2 Sera. Arthrozoa, Gastrozoa, Paleontologie und geogr. Ver- 
brcitung der Thiere. O. Z lik .

VII. Klasse.
Klassenlehrer: Dr. J o h a n  n O d st r ei  1.

R elig ion: 2 Stunden. Gegenstand und Lehrbnch wie in der VI. Klasse. Christliche 
Sittcnlehre. Lic. ./. B orbis.

L a te in : 5 Stunden. 1 Stnnde in beiden Semestcrn: Stilistische Uebungen nach Seyf-
fert’s Uebungsbuch fur Secnnda. Monatlich 3 schriftliche Arbeiten: Compo- 
sitionen und Pensa. Lectitre 4 Stunden. 1. Sera. Cicero orat. IV. in Vcrrem, 
orat. in Caecilium. — 2 Sera. Virgil Acneis ed. Hoffmann lib. II. VI.

D r. K . B u rkh a rd .

Griechisch: 4 Stunden: In beiden Semestcrn allc 14 Tage 1 Stnnde grammatisch-sti- 
listische Uebungen nach Curtius, Cap. 22— 25: Infinitiv, Particip, Eigen- 
thiiralichkeit der Relativsatze, Fragesatze. Allc 4 Wochen cin Pensum oder 
cine Composition. Lecttire: 1 Sera. Sophokles Philoktct cd. Bergk. — 2. Sera. 
Demosth. ed. Pauly Olyntli. 1, 3. Philipp. II.; Homer Odyssee ed. Koch V., 
VI., IX. W . N itsch .

Deutsch: 3 Stunden. 1 Sera. Literaturgeschichte bis zum 16. Jahrhnndert ausschliessend.
Das Nibelungenlied und das Thiercpos aus WeinhohLs mhd. Lesebuch. Freie 
Vortrage classischer Gedichte. — 2 Sera. Gudrun, das llofepos, Lyrik, Gno- 
raik und Prosa aus Wcinhold’s rahd. Lesebuch. Die Jungfrau v. Orlcans von 
Schiller. Alle 14 Tage ein Aufsatz in beiden Semestern. I. Raschke.

Geschichte: 2 Stunden. 1 Sera. Von den Kreuzziigen bis zum Scliluss des Mittelalters, 
nach Piitz II. & Bretschneiders hist. Wandkarten. — 2 Sera. Neuc Geschichte 
bis zum westfalischen Frieden nach Piitz III. In beiden Semestern 1 Stnnde 
wochentlich Geographie. Schluss des Mittelalters nach Piitz II., III. Tli. und



BrettsehneidePs hist. Wandkarten. — 2. Sera. Geographie Amerikas und 
Australien’s. Neuere Gescliichte bis zum westfalischen Frieden.

G. B ierm ann .

M athem atik: 3 Stunden. 1 Sera. 2 Stunden Algebra nacli Mofinik. Unbestirarate Glei- 
chungen ersten Grades, ąuadratische Gleichungen, holiere und Exponential- 
gleichungen. 1 Stunde Geometrie nacli Mocnik: Spharische Trigonometrie, 
Anwendung der Algebra auf Losung georaetrisclier Aufgaben. — 2. Sera. 1 
Stunde Algebra: Progressionen, Combinationen, binoraiseber Lelirsatz. 2 Stun
den Geometrie: Eleraente der analytisclien Geometrie. Die wichtigsten Leh- 
ren der Astronomie. D r. J ,  Odstrćil.

Physik: 3 Stunden. 1 Sera. Von den Korpern uberliaupt, Chemie inbegriffcn. Statik. 
2 Sera. Dynamik, Magnetismus nacli Subic. D r. J .  Odstrćil.

Philosophisclie P ro p a d e u tik : 2 Stunden. Forraelle Logik nacli Dr. Drbal.
G. F riedrich .

VIII. lilasse.
Klassenlehrer: G o 111 i e b F r i e d r i c h .

llelirjion: 3 Stunden. Ein von christlicher Pliilosophie getragener Ucberblick der ewi- 
gen Thatsachen und Wahrheiten, zu dereń Verkundigung die christliclie Kir- 
che berufen ist. Nacli Hagenbaclds Leitfaden zuin christlichen Religionsunter- 
riclite an Gymnasien. I a c . J . Borhis.

Latein: 5 Stunden. 1 Stunde in beiden Semestcrn: Stilistische Uebungen nacli Seyt- 
fert’s Palastra Ciceroniana Mat. I, II. Monatlicli 3 schriftliche Arbciten (Cora- 
positionen und Pensum). Lectiire 4 Stunden. 1. Sera.: Taciti Annales ed. 
Halni lib. I. — 2 Semester: Iloratius ed. Grysar, ausgewiihlte Odeń ans den 
4 Buchern; Sat. 1, 4. 6. 9. Epist. I, 2. II., 1.

G. F riedrich .

Griechisch: 5 Stunden. In beiden Semestcrn alle 14 Tage 1 Stunde grararaatisch-stili- 
stisclie Uebungen nacli Curtius mit Vergleichung des Latein. Jeden Monat 
cine Composition oder ein Pensum. Praparation. Lectiire 1 Semester. Plato: 
Apologia, Gorgias ed. Hermann. — 2. Sem. Sophokles Oedipus Coloncus 
ed. Bergk; Vornahme frliher gelesener Autoren. G. F riedrich .

Deutsch: 3 Stunden. 1. Sem. Analytische Aesthetik auf Grund der iiltcren und der neu- 
eren Lectiire des Gyranasiums. Lectiire: asthetisclie Prosa, von Schiller; Maria 
Stuart, von Schiller. ■— 2. Sera. ebenso; ausserdem Lear von Shakespeare. 
In beiden Semestern Redeiibungen und alle drei Wochen ein Aufsatz.

I. Raschke.



Geschichte: 3 Stunden. 1. Sem. Vom westfalischen Frieden bis zum Wiener Kongress, 
nacli Piitz Grundriss. — 2. Sem. Oesterreichische Geographie, Statistik des 
osterr. Kaiserstaates von Schmidt. Wiederliolung ans der Weltgescliiclite.

1. E aschke.

M athem atik : 1 Stunde Algebra. Wiederliolung der Haupttheile des gesammten Lelir- 
stoffes und Losung dahin gehoriger Aufgaben. Geometrie: zunachst Ausar- 
beiten des in der VII. Klasse nocli iibrig gebliebenen Lehrstoffes, dann Wic- 
derholung wie bei Algebra nacli Moonik. D r. ./. Odstrcil.

P h ys ik :  3 Stunden. 1. Sem. Magnetismus, Electricitat. — 2. Sem. Optik, Wiirmc nacli 
Koppe’s Anfangsgiunde der Physik. D r. J .  O dstrcil.

Philosophische P ro p d d eu tik :  2 Stunden. Empirische Psychologie nacli Dr. R. Zimnier- 
mann. J . K a lin cd k .

Israelitischer Keligioiisunterriclit
wurde israelitischen Schiilern diescs und des katholischen Gymnasiums gcmeinscliaftlich 
von dem hiesigen Kreisrabbiner Herrn Simon Friedmann erthcilt. Schiilerzahl: 33.

S im o n  F ried m a n n .

Bediugt obligate Lehrgegenstande.
Polnisch.

I. A b t h e i l u n g :  2 Stunden. Gramatyka języka polskiego niniejsza Małeckiego. Wy
pisy polskie 1 Tlił. mit Auswahl. Alle 14 Tage 1 orthographische Uebung 
und monatlicli 1 Ilausarbeit. Schiilerzahl: 20. A . K a r d l .

II. Ab tli ci ł ug :  2 Stunden. Wie in der ersten Abtheilung, mit besonderer Bertick-
sichtigung der 4 Conjugationen der Verba reciproca, frequentativa und der 
Partikcln. Schiilerzahl: 15. A. K a r d l .

III. A b t h e i l u n g :  2 Stunden. Wypisy polskie 3. Theil fiir’s Untergymnasium mit Aus-
walil. Monatlicli 1 Aufsatz. Beniitzung der Grammatik von Małecki. Schiiler- 
zalil: 28. K . G azda.

IV. A b t h e i l u n g :  2 Stunden. Małecki Gramatyka języka polskiego większa, cur-
sorischc Wiederliolung der Laut-, Declinations- und Conjugationslehre, Syntax 
und Verslehre. Lectiire: Literaturgeschichte im Anschluss an Wypisy polskie 
II. Thl. I. B. f. O. G. bis Seite 335. Gelesen und crklart Mickiewicz „Kon
rad Wallenrod14 und „Malczewski Marya“. Monatlicli 1 Aufsatz. Schiilerzahl: 21.

>'̂ r . A . K a r d l.



Bokm isch.

I. A b t li ci I u ii g : 2 Stunden. Hauptregeln der Orthographie, Satzbildung. Graimnatik
nach Tomek. ,Jirecek’s Ci tanka pro 1. tndu n. g. Monatlicli einmal Decla- 
mation und Composition oder Pensum. Scliiilerzalil 4. ./. K a lin ćd k .

v
II. Ab t h e i l u n g :  2 Stunden. Syntax nach Kunz. JiredelFs Cftanka pro III. tfldu n. g.

Wiederholung der Grammatik und der friiher absolvierten Absclmitte der 
Syntax bei Gelegenheit der Lectiire. Monatlicli einmal Declamation und ein 
Hausaufsatz. Schiilerzahl 9. J .  K a lin ćd k .

III. A b t h e i l u n g :  2 Stunden. Jirecek’s Antologie z literatury desko doby stare, stredni
a nove abwechselnd mit Auswahl. Kvet’s altbohmische und Hattalas neu- 
bbhmische Grammatik. Monatlicli ein Hausaufsatz und seine Besprechung in 
der Scliule. Schiilerzahl 24. •/. K a lin ćd k .

K a llig ra p h ie :
I. A b t h e i l u n g :  2 Stunden. 1 Sem. 4 Theken Latein und 4 Tlieken Current nach

Pokorny. -— 2 Sem. 5— 9 Theken Latein nach Pokorny. Schiilerzahl 40.
K . G azda.

II. A b t h e i l u n g :  1 Sem. Pokorny’s Yorschriften fur I laupt- und Realschulen. — 2. Sem.
Nosek’s Schulvorschriften. Schiilerzahl 40. K . G azda.

Nichtobligate Lebrgegenstande.
Zeichnen: Schiilerzahl 3. E . Sw ierkiew icz.

Franzosisch: (4. Classe) Formenlehre bis zu den unregelmassigen Zeitwortern inclu- 
sive nach Dr. F. Ahn’s Grammatik. Schiilerzahl 6. D r. J . Odstrćil.

II. Deutsche Stilaufgaben.
V. Klasse.

1. Der Kulic folgę die Arbeit. — 2. Des Lebens Lenz bliilit einmal und 
niclit wieder. — 3. Ein Tag aus Abrahams Nomadenleben. — 4. Der Eintiuss der 
Phbnicier auf den Fortschritt der Menschheit. — 5. Ueber die Bedeutung der Strome.
— 6. Krosus und Solon (Gesprachsform). — 7. Erinnerung und Hoffnung, die Dios- 
kuren des menschlichen Lebens. — 8. Die Sagę von Prometheus und ilire Bedeutung.
— 9. Der Eintiuss der orientalischen Yblker auf die Kultur des Abendlandes (Scliul- 
arbeit). — 10. Vergleich zwischen Europa und A sień mit besonderer Beriicksichtigung 
des Siidens. -  11. Aristomen, der Held der Messenier. — 12. In den Ocean schitft 
mit tausend Masten der Jungling, still auf gerettetem Kalin treibt in den Hufcu der 
Greis. - -  13. Rede des Miltiades an die Athener vor der Schlacht bei Marathon. —



14. Uebertragung einer Ovidschen Metamorphosc iii Prosa oder im Versmass des Ori- 
ginals. — 15. Die Bedeutung des: „es lierrsche der Grieche, es diene der Barbar!“ 
(Scliillcrs Iphigenie naeli Euripides V. Akt IV. Scene.) — 16. Des Tliemistokles Be
deutung fur Hcllas (Scliularbeit).

VI Klasse.
1. Schilderung einer Volks- oder Naturscene. Aus meinem Reisetagebuch. —

2. Klopstock ein bedentender Dicbter im Einfluss auf seine Zeit. — 3. Curio’s Kede 
an seine Soldaten. (in freier Bearbeitung nacli Ca.es. li. civ. 2, 32). — 4. Der Mcnscli 
ist freilich ein Tliier, aber zugleicli von wcit hoherer Natur. — 5. Ernste und lieitere 
Gedanken beim Eintritt in das neue Jalir. — 6. Gedankenfolge in der Balladę: Der 
Zauberlebrling. —- 7. Kbnnen die Nester der Vogel Meisterwerke genannt wcrdeii ? -  - 
8. Wo der llerr niclit das Haus bant, so arbeiten umsonst, die daran bauen.—• 9. Be
deutung des Auges im Yergleicli mit den iibrigen Sinnesorganen, n. Schiller. — 10. 
Charakter Iphigenens, n. Goethe. — 11. Ausfithrung einer selbstgewahlten Stelle aus 
Goethe’s Iphigenie. — 12. Kurze Inhaltsangabe des 1. Buches der Aeneis. — 13. Die 
Freiheitshelden der altromischen Republik. — 14. Der Friililing, das Bild der Jugend 
und des Greises Hoffnung. — 15. Wie lasst sieli Cicero’s Zuriickhaltung und Massi- 
gung in seinem Yerfahren gegcn Catilina rechtfertigen ? — 16. In welchen Baumen 
schaut das Volk die Abbilder und Trager seiner Empfindungen? n. Anast. Griin. — 
17. Metrisclie Uebersetzung eincs Abschnittes aus Virg. Georg. — 18. Arbeit ist des 
Biirgers Zierde, Segen ist der Miihe Preis; Ehrt den Kbnig seine Wiirde, Ehret uns 
der Hiindc Eleiss.

VII. Klasse.
1. Der schrecklichste der Schrecken, das ist der Mensch in seinem Wahn.

— 2. Nutzen und Schaden der technischen Erfindungen. — 3. Wer niclit fortschreitet, 
der gelit zuriick. ■— 4. „Die drei Alter der Natur.“ Epigramm von Schiller, zu er
ki aren. — 5. Andere maehen es auch so. Man muss mit den Wolfcn heulen. Prufung 
diesel- Redensarten, zur Auswahl. -— 6. Nacli selbstgewahltem Tliema. — 7. Das Wort 
Widerhall sprachlich zu untersuchen. — 8. Diffugere nives, etc. von Iloraz, zu iiber- 
setzen. — 9. Die verschiedenen Beweggriinde der Liige. -— 10. Die Unsterblichkeit 
gewisser Gedichte. —-11.  Nacli selbstgewahltem Thema. — 12. Wclches ist die beste 
Verwendung des Reichthums? — 13. Fahrende Leute der Gegenwart. — 14. Swer 
sieli liabet an den Dorn, So er velt bat zwirnt verlorn. Vridanc. — 15. Die Sprach- 
werkzeuge. — 16. Die Maclit der Schnie in der Geschichte.

VIII. Klasse.
1. Wie aussert sieli das Schonheitsgefuhl auf der niedrigsten Bildungsstufe?

— 2. Integer vitae, scelerisąue purus etc. von Iloraz, Anwendung. — 3. Welclie



Waffen hat der Mensch ausser den sinnlichen? — 4. Justum ac tenacem propositi 
virum, von 1 Teraz, Uebersetzung. —  5. Eine Sagę aus meiner Ileimat. — 0. Das wiir- 
digste Studium des Menschen ist der Mensch. Gotlie. — 7. Nach selbstgewiihltem 
Thema. — 8. Es bildet ein Talent sieli in der Stille, sieli ein Charakter in dem Stroni 
der Welt. Gbthc. — 9, Die Lichtseiten meines kiinftigen Berufes. — 10. Die Scbatten- 
seiten meines kiinftigen Berufes. -— 11. Yerscbiedene Schaustellung-en bci yerscbicdcnen 
Volkern. — 12. Unser Wissen ist Stiickwerk, was folgt daraus? —- lo. (Zur Matu- 
ritatspriifung.) Facbtucbtigkeit gibt ein gcwisses Geprage; in wie weit ist dieses gut 
fiir uns und andere, in wie weit niclit gut?

III. I)er Lelirkorper.
1) Johann K a lin ca k , prov. Direktor.
2) Heinrich S ittig , Professor.
3) Karl G azda , „
4) Dr. K a rl B u rk h a rd , „
5) Gottlieb B ierm a n n , „
6) Gottlieb F riedrich , „
1) Imanuel R aschke, „
8) Dr. Johann  O dstrcil, Professor.

0) L ic . theol. Johannes Borbis, Reli- 
gionslehrer.

10) O skar Z lik , Supplent.
11) A r m a n d  K arell, „
12) W ilhelm  N itsch , „
13) S im o n  F ried m a n n , israel. Religions- 

lehrer.

IV. Schiller und ilire Prufungeii.
Statistischer Ausweis

liber die Scbiiler des k. k. evangeliscben Gymnasiurns in Tescben am Scblusse des
Scbuljabres 1868.
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1. Am 28. und 29. Juli wurde die miindliche Maturitatsprufung mit den 
Abiturient en des Schuljahres 1866/7 unter dem Vorsitz des k. k. Schulrathes, Gymna- 
sial-Inspectors und Franz Josef-Ordensritters Herrn Andreas Wilhelm abgehalten, wobei 
G Abiturienten fur reif mit Auszeichnung erklart wurden, wahrend einer die Erlaubniss 
erbielt sieli am Endo der Ferien ans der Geschiclite priifen lassen zu diirfen.

2. Die schriftliche Maturitatsprufung fur das Schuljahr 1867/8 fand den 15— 19. 
Juni 1868 statt; die mundliche ist den 27. und 28. Juli abgehalten worden.

3. Mit den diesjahrigen Schillera wurden die s c h r i f t l i c h e n  Vcrsetzprii- 
fungen den 16., 17. und 20. Juli in allen Klassen zugleich, die mundlichen den 18., 21., 
22. und 23. abgehalten.

4. Den 31. Juli versammelten sieli die Gymnasiasten mit dem Lehrkorper im 
Priifungssaale, und wurden nach Verlesung der Classifikation, einer Anrcde des Direc- 
tors und eines Scliiilers mit Gesang und Gebet in die Heimath entlassen.

Y. Lehrmittel.
T. Die Gymnasialbibliothek hat wahrend dieses Schuljahres theils ans der 

jahrlichen Dotation, theils fiir die Aufnahmstaxen, welche 81 fl. 90 kr. Oe. W. be- 
tragen, theils ans den Beitragen der Schiller und endlicli durch Geschenke folgenden 
Zuwachs erhalten:

1. D ie  L e h r e r b i b l i o t h e k :  a) durch Ank a l i f :  Sophokl. Antigone ed. 
Bergk.; Cicero Verrinarum libr. VII expl. Zumpt; Terentius Comoediae cd. Stallbaum; 
Horatius ed. Grysar 2 E x.; Cicero pro Sestio 4 E x.; Vergil ed. Ribbeck 4 Bde.; 
Seyffert Materialien; Georges Thesaurus IT, 2; Riickert Nachlass; Grimm Worterbuch 
V, 6. 7; Pott etymolog. Forschungen II, 2; Shakspeare Werke v. Bodenstedt 1— 9,  
Springer WeimaFs klassische Statten; Herbst liistor. Qiielleubuch I. II.; Weber Welt- 
geschichte VII, 1; Giesebrecht deutschc Kaiserzeit III, 3; Pertz monumenta Germa- 
niae historica I. II; Zeitschrift des Vereins fiir Geschiclite und Altcrth. Schlesiens 
7— 8 Bd.; Codex diplomat. Silesiae VIII, die Fiirstenakten von 1618. Geschiclite der 
Wissenschaftcn Bd. 5 — 7; Palacky Geschiclite Bohmcns V ; Schmidt Encyklopadie d. 
Erziehungswesens Lief- 56—64; Hartenstein Ethik; — Metaphysik; Drobiseli raora- 
lisclie Statistik; Saku utai a iibers. v. Hirzel; Uliland Schriften VI. Bd.: Bibliotheka 
pisarzy polskich 1— 8; Leunis Synopsis II. III.; Brelim Thierleben Heft 56—92; 
Muller Geschiclite der amerikanischen Urrcligionen; Toggendorf Annalen der Physik 
Jalirg. 1867; Zarnke Liter. Centralblatt; Zeitschrift fiir die k. k. osterr. Gymnasien; 
Schnorr die Nibelungensage in Photographien von Albert; 20 BI. — Zusammen wur
den angekauft 14 Werke, 39 Bde., 65 Ilefte.

b) G c s c b e n k t  hat:  Das k. k. Staatsministerium: Bercie T. Ulomice sve-



toga pisma staroslov. jezikom. V; Pablasek Fiirsorge fiir die Blinden; Katalog der 
internat. Ausstellung zu Paris 1867, dsterr. Abtheilung; in Bolza G. B. Orlando furioso 
di Ludov. Ariosto ed. ad uso della gioventii.

Die k. k. mahrisch-schles. Gesellschaft fiir Landeskunde: Mittheilungen Jahrg. 
1867; 4 Hefte der Forstsection; d’Elvert Schriften XVI. Bde. Die Section des natur- 
forschenden Yereins: Kalmus Vorarbeiten z. Kryptogamenflora von Mahrcn und osterr. 
Schlesien 1. Serie.

Die k. k. geologische Reiclisanstalt: Verhandlungen Jahrg. 1867/68 Nr. 1—-10.
Die k. k. Central-Commission fiir Erforschung der Baudenkniale: den Jalir- 

gang 1867.
Die k. k. ungarische naturhist. Gesellschaft: chemische Untersucliung von 

15 ungarischen Weizensorten.
Der Verein fiir siebenbiirgische Landeskunde Band VII. VIII.
Professor Dr. Wattenbach in Heidelberg: seine Deutsehlands Geschichtsąuel- 

len im Mittelalter 2. Auflage. Berlin 1866.
College K. Gazda: M. V. Martialis epigrammata. 2 Biinde.
College W. Nitsch: Jahn philolog. Jahrbuch. Jahrgang 1861, 1862, 1863.
Summę der geschenkten Biicher. 2 Werke, 12 Bde., 5 Hefte.
II. D ie  Schi i l er  b i b l  i o t l i ek  erhielt: a) durch A n k a u f :  Bojes Selbst- 

liilfe; Feuchtersleben Geist deutscher Classiker; Nationalschatz 1—-6; v. Horn Erzah- 
lungen 71—75; Volkskosmos Lief. 13—45; Westermann Monatshefte Jahrg. 1867/8; 
illustr. Buch der Welt 1865—68; Kinderlaube 1868; Jugendfreund deutscher 1868. 
Zusammen 5 Werke, 27 Bile., 5 Hefte.

b) G e s e h e n k t  hat :  Universitatsbuchhandler Beck in Wien: Egger A. 
deutsehes Lehr- und Lesebuch fiir Ober-Gymnasien I.

Buchhandler Tempsky in Prag: TomiCek Lehrbuch der bohmischen Sprachc 
fiir Deutsche; Ginilely Lehrbuch der allgemeinen Geschichte fiir O.-G. I. 2. Auflage; 
Pokorny illustr. Naturgeschichte des Pflanzenreiches; PoĆirka Krystallnetze; Pauly 
Odyssee epitome II.

Buchhandler Bellmann in Prag: Pfannerer deutsehes Lesebuch fiirU.-G. 3. Bd.
Buchhandler Teubner in Leipzig: Corn. Nepos ed. Dietsch.
Buchhandler Giinther in Leipzig: chefsd’oeuvres desclass.franc. t. 15. Molibre.
Buchhandler Biideker in E ssen: Sangerhain 3. Heft.
Buchhandler Cohen in Bonn: Meiring latein. Grammatik fiir mittlere und obere 

Classen; — fiir untere Classen; — 2 Bde.
College W. Nitsch: Weber G. Germanien in den ersten Jahrhunderten; 

Kutzen ans der Zeit des siebenjahrigen Krieges.
Abiturient Andree O. aus M.-Ostrau: Julius Caesar de bello civili herausge- 

geben v. Kraner; Kiihncr Schulgrammatik der griech. Sprache.
7



Abiturient Fuchs aus Bielitz: Cicero pro Murena herausg. von Fischer; 
unsere Zeit 12 Hefte.

Marclly R. aus Biała: Mulilmann deutsch-lateinisches Worterbueh; Kehrein 
J. deutsclie Aufsatze.

Runge A. aus Neu-Bandec: Kunzek Lehrbuch der Pliysik 3. Aufl.
Seeliger II. aus Biała: Ciceronis orationes selectae ed. Móbius 2 Bde.
Yolkelt J. aus Biała: Ingerslev deutsch-latein. Worterbueh; SchilleFs Abfalł 

der Nicderlande 2 Bde; Sophokł. Ajas ed. Seyffert.
Gaś J. aus Rudau: 7 Stiick Schulausgaben griechischer und romischer Clas- 

siker, Plato Protagoras erklart von Jalin; Palmer Religionsbuch I.; Moćnik Algebra 
fur Ober-Gymnasium.

Summę der geschenkten Biicher 18 Werke, 24 Bandę, 21 Hefte.
3. Fiir die b o h m i s c h e  Abtheilung der Bibliothek schatften die Schiller

bohmischer Zunge durch freiwillige ausserordentliche Beitrage an: Mały Frazeologie; 
Yrfatko. Dejiny Dvora Kralova; Vrt’atko, Yaceslaw Hanka a rukopis Kralodworsky; 
s ocelorytinou Dvora Kratove Engel, Bósne; Crha, Deklamator; Ilerloś (pf. Pichlj 
Cernohorci; Chocholouśek, Spisy III., IV.; Erben Mistra Jana Husi sebrane spisy će- 
skć Pleft 15— 19; Sotek 4 Hefte. — G e s c h e n k t :  Herr Bibliothekar Vrt’atko in
Prag: Vrtatko, Sedmikrdsky und Vodopis królovstva ćeskeho. — Buchhandlung 
T e m p s k y  in Prag: Tomfóek, Lehrbuch der bohmischen Sprache fiir Deutsche. -— 
Dir. Kalinćók: Chałupka, Spevy; Pauliny, Sokol IV. und V. — B o l i m i s c h e s  Mu- 
s e u m,  Casopis ćeskeho Musea 1846, 1847 a, b, 1848 a, b, 1849, 1850, 1851, 1852, 
1853, 1854, 1855, 1857; Jungmann, Historia literatury Ćeskó; Presl, PoĆótkovó ros- 
tlinostovf; Tomieek, Doba prvnfho clovedenstva, Helfert, Mistr Jan Hus; Tomfóek, 
Deje Anglicke zenfó; Tomek, Dejepis mesta Prahy; Kodym, Zdravoveda; Yrfatko, 
Aristotelova Kategorie; Nebesky, Promethens a Eumenidy Aeschilovy, a Sophoklur

y v

Edip krdl a Antigona; Bfezan, Zivot Yil. z Rosenberka; Celakovsk)', MudroslovI na
rodu Slovanskeho v pnslovfch; Presl, Obrazy k prvopoćdtkum rostinostovf; Sliakes- 
peares Uebersetzungen von Kolaf, Mały, Doucha, Celakorsky, Ćejka: 1) Hamlet,
Lear, Kupce Benatsky, Yesele źeny Windsorskd, 2) Żivot a smrt Krdle Richarda VII, 
Kral Jindfich VI., 3) Antonius a Kleopatra, Julius Caesar, Veta za vetu, Sen v noci 
Svatojanske. — Vrt’atko, Perły ceske; Jungmann, Miltonuv ztraceny raj; Śtur o na- 
rodnich povestech; Komensky, Informatorium skoly materske. Zusammen: 6 Werke, 
2 Bandę (Fortsetzung) und 9 Hefte durch Ankauf; 32 Werke und 12 Hefte durch 
Schenkung.

4. Abiturient Micheida aus Albersdorf: Trzy trupy, powieść napisana
przez Al. Milerowicza, Kraków 1863; Dzieje narodu polskiego dla użytku młodzieży, 
Poznań 1858; Król się bawi; Na błędnych drogach (powieść); Dzieje liter, powszech- 
nej ; Wypisy polskie dla klas wyższych; Wrzeciono (powieść); Historya narodu polsk.;



Historya literatury polsk.; Dziennik liter. 1864. 1865. 1866 półr. 10 Werke durcli 
Schenkung.

II. Fiir (las p h y s i k a l i s c h e  C ab i net  wurde angeschafft: Influenz Elec- 
trisimascliine naeh Holtz mit 2 Condensatoren; Grosse Leidnerflasche; Elektrisches 
Flugradclien aucli fiir entgegengesetzte Drehungen; Collectio Geisslerscher Roli ren im 
Gestell; Grosse Fucorescenzrohre mit schwefelsaurem Chinin gefiillt; Apparat zum 
Grasdurchschlagcn. Zalil der Stiicke: 6.

Fiir das N a t u r a l i e n  cabinet  wurden angeschafft: 260 Species Lepidoptera 
in 385 Exempl.; 11 Species Raupenpraparate.

YI. Einige wiclitigere Erliisse der liolien k. k. Behorden.
1. Hochl. k. k. schl. Landesregierung intimiert unter dem 15. October 1867, 

Z. 9942, (lass aucli die Schiller, welclie in zwei nacli einander folgenden Semestern 
die dritte Fortgangsclasse bekommen liaben, nicht zuriickzuweisen sind, sobald ilinen 
das Talent nicht abgesproclien werden kann.

2. Hochl. k. k. schl. Landes-Regierung theilt unter dem 2. Februar 1868 
die Bestimmungen iiber die neue Beeidigung der Directoren und Professoren mit, schickt 
die nacli dieser Norm verfassten Formulare zu, und schliesst ein vorgeschriebenes Er- 
ganzungsformular fiir die bereits beeideten Lehrer bei, welches jeder einzelne eigen- 
handig abzuschreiben und zu unterschreiben hat.

3. Hochl. k. k. schl. Landes-Regierung intimiert unter dem 27. Marz 1868, 
Z. 3008, dann fiir Bolimen, Mahren, Schlesien, Galizien und die Bukowina Pfarrer 
Gorgon ais evangel. Schulrath ernannt wurde, wahrend das hiesige evangel. Gyinna- 
sium der Inspection des anderen evangel. Schulratlies in Wien zugewiesen wird.

4. Hochl. k. k. schl. Landes-Regierung intimiert unter dem 9. Juli 1868, 
Z. 5967 wie das liolie k. k. Unterrichtsministerium die Entlehnung von Werken aus 
bffentlichen Bibliotheken modificiert liabe.

5. Hochl. k. k. schl. Landesregierung intimiert unter dem 4. Juli 1. J., 
Z. 5820 (lass Se. Majestat 500.000 fl. fiir diirftige Beamte bewilliget liaben, und ertlieilt 
der Direction den Auftrag iiber die LTiterstiitzuiigs-Aspiranten binnen drei Tagen Be- 
richt zu erstatten.

6. Hochl. k. k. schl. Landes-Regierung fordert unter dem 4. Juli 1868, 
Z. 5724 den Lehrkorper auf sieli zu aussern ob die Pramienvertheilung aucli ferner- 
liin beizubehalten sei.

7. Hochl. k. k. schl. Landesregierung bringt unter dem 4. Juli 1868, Z. 5662 
in Erinnerung, es sei Pflicht der Lehrkorper die statistischen Tabellen nacli der liolien 
Ministerialverordnung von 27. April 1866, Z. 3769 zu yerfassen.

7*



VII. Chronik.
1. Das Schnijahr wurde den 1. October 1867 mit Kirchengesang, einer An- 

sprache des Directors und der Bekanntmachung der Disciplinarvorschrift fur die k. k. 
Gymnasien des Herzogthums Schlesien feierlich eroffnet.

2. Die schriftliohen Aufnahms- und Wiederholungspriifungen wurden densel- 
ben Tag Nachmittags, die miindlichen den 2. October fur alle Classen abgehalten.

3. Am 4. October feierte die Gymnasialjugend das Namensfest Sr. k. k. 
apostolischen Majestat.

4. Das I. Semester wurde den 21. Februar geschlossen und das II. den 
28. Februar begonnen.

5. Der erste Grabsticli fiir das neu zu bauende evangel. Gymnasium er- 
folgte am 16. Marz 1868. Die evangel. Gemeinde in Teschen unternimmt den Bau; 
Se. k. k. apost. Majestat der Kaiser geruhten ihr zu diesem Zwecke 28.000 fl. ais Sub- 
vention, allergnadigst zu resolvieren. Das Souterrain und das Parterre ist bereits aus- 
und aufgebaut. Drei Stockwerke kommen nocli hinzu.

6. Die evangelisclien confirmirten Schiller wurden zweimal im Jahre von den 
Lehrern zur Beichte und Communion gefuhrt.

7. Vom 18— 23. Mai 1868 wurde das Gymnasium vom k. k. Schulrath und 
Inspector unserer Lehranstalt Herrn Friedrich Wilhelm Schubert yisitiert.

8. Die seclis iiltesten Lehrer participierten aus dem Schulgelde 15°/0 76 fl. 
92 kr., die 10% Eate des siebenten Lehrers betrug 51 fl. 28 kr. osterr. W.

8. An Aufnahmstaxen sind eingekomnieft: 81 fl. 90 kr. o. W.
9. Das Schulgeld betrug: 1619 fl. 10 kr. o. W.
10. Das Schuljahr 1868/9 beginnt am 1. October 1868. Die aufzunehmenden 

Schiller liaben sieli dalier am 28., 29. und 30. September in der Directionskanzlei zu 
melden und die neueintretenden sieli am 1. October Nachmittags und den 2. October 
einer Aufnahmsprufung zu unterziehen, zu welcher Zeit zugleich die Nachpriifungen 
abgehalten werden.
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