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Singen und Sprechen

Ein Beitrag* zum Gesaugsunterriclit an Gymnasien mit Rucksicht auf den neuesten 
Umschwun^ auf musikaliscliem Kunstgebiete.

„Es h a t  eine Z eit gegeben, wo Poesie und  
M usik zusam m en n u r  e i n e  K u n s t ausm achten. 
Ich  w ill indes n ic h t leugnen, dass die T rennung 
n ic h t na tiir lich  erfo lg t sei, noch w eniger w ill ich 
d ie A usiibung d e r  einen ohne die andere ta d e ln ; 
abe r ich  d a rf  doch bedauern , dass m an durcli 
diese T rennung  an  die  Y erbindung g a r  n ic h t melir 
denlct, oder w enn m an ja  noch daran  denk t, m an 
d ie eine K un st n u r  noch zu einer H ilfskunst der 
anderen  m aclit u nd  von einer gem einscliaftlichen 
W irk u n g , w elche b e i d e z u g l e i c h e n T h e i l e n  
hervo rb ringen , g a r  n ichts m elir w eili.“

Lessing.

In  aufsteigeuder Reihe der Kiinste ordnet die B a u k u n s t  die bewe- 
gungslose Masse zu reinen Verhaltnissen; die P 1 a st i k bildet organisch sieli 
Bewegendes nach, ohne aber die Bewegung wirklicii in ilir Werk auf- 
zunelimen; dasselbe thut die Malerei, freilich wohl mit unendlich yertief- 
terem Ausdruck des Lichtes und der Farbę; aber jenes Geheimniss, das 
still iiber den Gestalten der bildenden Kiinste scliwebt, ilinen und dem 
Zuscliauer auf der Zunge liegt und sich nicht Ibsen kann, kann erst die 
T o n k u n s t  verrathen, und doch vermag sie es nur auszuhauchen, nicht zu 
n en n e n .  Jede Kunst behalt etwas von der ihr yorangehenden; so die 
Bildnerkunst von der Baukunst das schwere Materiał und die Strenge der 
Verhaltnisse, die Malerei von jener die Form der Zeichnung und Model- 
lierung, die Musik von allen Dreien die in ihren Darstellungen schlummernde 
Stimmung, die Poesie aber greift zuriick nach dem S i c h t b a r e n ,  dem 
Gebiete der bildenden Kunst; die Linie lauft ais Kreis in sich zuriick, 
dadurch ist aber ausgesprochen, dass der Dichter die subjective Innerlich- 
keit der Musik mit der objectiven Gestaltung der bildenden Kiinste ver- 
einigen soli.



Wenn alle Kunst sieli bemiiht, „ s p r e c h e n d 11 ku sein, so gelingt es 
vollends und eigentlich erst der Dichtkunst; der Musik ist wolil die Zunge 
gelost, aber ihr feblt der absehliePende, Wortund Begriff bildende C o n s o n a n t ;  
„erst dem Dichter bat ein Gott gegeben, zu sagen, was er leidet11. Abge- 
sehen also von dem Unterscliiede zwischen dem musikalischen und dem zum 
Wort articulierten Ton hat die Musik mit der Poesie die Form des Nacli- 
einander, d ie  Z e i t f o r m  gemeinschaftlich. Die Dichtkunst kann demgemaP 
bis auf einen gewissen Grad dem innern Gelibr dureb Worte Charakter und 
Gang'von Tonwerken yergagenwartigen; aber nur das Allgemeinste, etwa die 
Stimmung, wie selbe in einer Melodie liegt, kann ausgesprochen werden:

„Die W eise nocli einmal! sie starb so hin;
O sie beschlich mein Obr dem W este gleich, 
Der auf ein Veilchenbette lieblieh liaucht 
Und Diifte stiehlt und gibt.“

(Shakespeare.)

Es leuclitet ein, dass eine andere Formenwelt sieli im articulierten Ton 
der Sprache, der hier nur Mittel ist, ais in dem nicht articulierten Ton, 
der das Materiał der betreffenden Kunst liefert, entwickeln muss.

Es ist ferner bekannt, dass gebobene Stimmung selbst Naturen, die 
sonst kein Talent zur Dichtkunst haben, zu rhythmiseher Sprache hinreiPt. 
In Wahrheit ist dieser Ubergang des Gefuhlsschwunges in die poetisebe 
Sprache eine Reminiscenz davou, dass das Element der Sprache, der Ton, 
in einer benachbarten Kunst nicht. bloPes Mittel, sondern Materiał des 
Schbnen war. Daher ist urspriinglich alle Poesie unmittelbar „musikalisch11. 
Das Lied entstekt mit der Melodie und wird anders gar nicht vorgetragen, 
ais in Form des Gesanges.

Es wird daher immer eine dankbare und zweckmaPige Aufgabe sein, 
die Ansatze des „Musikalischen11 im sinnbegleitenden Ton der Sprache zu 
belauschen, und insbesondere werden solche Studien gegeben sein, wenn es 
gilt, einem Zustand der Musik entgegenzutreten, wo diese Kunst sieli gewblmt 
hat in ihrer Yerbindung mit dem Worte statt eines freien Anschlusses in 
falscher Selbstandigkeit willkurlich von dessen Sinn abzuschweifen, ja im 
Widerspruch mit diesem sich gar breit zu maclien. Dagegen darf auf der 
andern Seite die Musik nicht nach allzugroPor Bestimmtlieit des Ausdruckes 
oder gar nach deutlicher Objectiyitiit streben; yersucht sie es, so erweckt 
sie, weil solche Yersuche doch immer unklar bleiben, nur das unbehagliche 
Gefiihl des IJnzureichenden ihrer Mittel; d e n n  n i c h t  d i e  Di n  ge selbs t ,  
s o n d e r n  i l i r en  E i n d r u c k  auf  d i e  E m p f i n d u n g  ha t  d i e  Mu s i k  
d a r z u s t e l l e n .  Der Wiederhall des Dinges in der Empfindung ist doch 
nicht mehr das reine Ding selbst, dass beispielsweise ein schreckendes 
Gerausch gerade Donner, oder ein „ermuthigendes11 gerade eine lierbeieilende



Eeiterschar sein miisse, kann musikalisch nicht dargestellt werden. Audi 
den Sprachlauten ist nicht aile Reminiscenz, dass sio ursprtinglick nur das 
Gefulil des Gegenstandes — des Tiefen, Dunklen, Dumpfen, Hohen, Helion, 
Offenen, Herben, Sanften, Gesclilossenen, Freudigen u. s. w .— ausdrUckten, 
yerloren gegangen. Man kann dies zunachst mit den Unterschieden in d e r  
K l a n g f a r b e  verg le ichend ie  Vocale sprechen sieli in bestimmten Unter- 
seliieden der Hiilie und Tiefe aus, und eine neue Welt yon musikalischen 
Momenten bringt die D e c l a m a t i o n  h i n z u :  Belebungen, die tlieils der 
„Tonleiter11, tlieils der Dynamik des einzelnen Tones, tlieils der Besclilcuni- 
gung oder Hemmung des „Tempo11 entspredicn: die Wiederkehr des Yerses 
endlicb und besonders der symmetrische Wechsel der „Strophe11 wird zwar 
successiye yernommen, aber das innere Gehor fasst das Naclieinander docli 
wie ein gleiclizeitiges Tonen zusammen, und dadureh nahert sieli der Ein- 
druck entfernt dem Gefiilile der musikalischen Harmonie. Das musikalische 
Element, das im Sprechen schlummert, waclist und lebt im geliobenen 
Spreclien der Declamation. Der „Vortrag“ erst legt jedem Worte die feinen 
Unterscliiede des Nachdrucks und oft im Widerstreite mit „ L a n g e“ u n d 
„ Kt i r z e 11 des Yerweilens boi, die sein Empfindungsgehalt mit sieli bringt, 
u. s. w. Die Linie, welche die riclitige Mitte zwischen zu horbarem 
Scandiren (Takt) und dem yolligen Erdrucken des Rhythmus unter dem 
Tonausdruck des Inhaltes bildet, ist allerdings fein und schwer zu treffen. 
Das Band, das die Poesie an die unmittelbare Sinnlichkeit kntipft, kann im 
letzten Palle allzudiinn werden; sie bat die Musik (Tonfall), den Tanz 
(Rhythmus) yerloren; endlich ist sie nicht nur vom „Singen11 auf das „Sprechen11, 
sondern sogar in das Lesezimmer yerdrangt worden. Und dennoch lebt ein 
Gediclit nur lialb und yerstummclt, wenn es blok gelcsen, nicht wenigstens 
yorgclesen wird.

Wir haben in yorstćlienden Zeilen yersucht, die Beziehungen zwischen 
den Scliwesterkiiusten Poesie und Musik festzustellen und vor allen den Weg 
zu bezeiclinen, den beide fortan zu wandeln haben. Ubergehend auf den 
punctuellen Zweck yorliegender Arbeit mogę nun heryorgehoben werden, in 
wiefern der Unterricht im Gesange au Gymnasien fruchtbringend und segens- 
reich yerwertet werden konnte zuniiclist fur das r i c l i t i ge ,  danu aber auf 
liiilieren Stufen auch ftir das s cli one Sprechen. Wir betonen ausdriicklicli 
an „Gymnasien“ ; denn nur aus dem Boden des classisclien Unterriclits 
ktiniien alle jeno herrlichen Bliiten gedeihen, die in scliiiiister Reflexbewe- 
gung wieder belebend und befruchtend einwirken konnen auf ein richtiges 
auf ein schiines „Singen11. Dcm allgemeinen Lehrziel des Gymnasiums ent- 
sprechend wird auch der Gesanglehrer bemiiht sein, nicht aliein die Fertig 
keit im Gesange, sondern yielmehr den Sinn und das Verstandnis fiir das 
Wabre und Scliime im Reich der Tonę im Geiste und Herzen der Jugend
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zu wecken, zn lenken und zu festigen. -— Das specifisch mu s i k a l i s c h e  
Materiał ist olinehin an Gymnasien von keinem besonderen Wert, wenn man 
bedenkt, dass die Schiller der Unterstufe (im Durchsehnittsalter von 10— 14) 
ihr Stimmorgan, und ware es das schonste, durcli den unausbleiblichen physio- 
logischen Process des „Stimmwechsels“ fur immer verlieren, die Schiller der 
Oberstufe (im Durchsehnittsalter von 14—20 Jahren) zur volligen Entwick- 
lung einer eigentlichen „Mannerstimme44 gar nicht gelangen. Es ware im 
ersten Falle ein miifiiges Bemilhen an der kunstgerechten Heranbildung 
eines Materials zu arheiten, das a priori schon dem Tode geweiht is t; im 
letzten sogar ein gefahrliches Beginnen, da durch vorzeitige, beziehungsweise 
unzeitige Inanspruchnahme des erst in der Entwicklung begriffenen Stimm- 
organs mijglicherweise die schonsten Keime unbarmherzig zerstort wttrden. — 
In dieser Hinsicht wird daher jeder Lehrer wohl gewissenhaft geuug sein, 
und seine Schiller nur jene Tonę singen lassen, die sie ohne jede Anstren- 
gung hervorbringen konnen, was wohl in allen Stufen den Umfang yon l 1/2 
Octaven wenig iibersclireiten diirfte. — Dem geringen Materiał von Tonen 
aber den richtigen „ T o n f a l l 44 (Hohe und Tiefe), den wohlgemessenen 
R h y t h m u s ,  die richtig abgewogene K r aft ,  die gut gesclmlte Beweguug 
(Tempo) und in hoherer Stufe Wort und Ton gehorig zu binden — und 
endlich dem Liede durch gehobenen „Vortrag“ den poetischen Haucli zu 
leihen, das sind Aufgaben, die am Gymnasium anzustreben und hei guter 
Arboit audi zu erreichen sind.

Die Anfange des Gesanges wird man im Jauchzen der Gebirgsbewohner 
suchen miissen,- das sieli der musikalisclien Ubung zum Jodeln, einem Singen 
ohne Wort ausgebildet hat; jener unmittelbare Aufsclirei der Lust schlagt 
gerade durch seine Volłkriiftigkeit in wirkliche Tonę um, lasst einen natiir- 
lichen Tonfall, ja selbst eine Andeutung bestimmter Intervalle erkennen, 
von dereń Beobachtung man langsam bis zum kiinstlerischen Gefuhlsausdruck 
fortging. Wie es eine Thatsaehe ist, dass im Sprechen, im Rufen, im 
natiirlichen Singen (ohne Wort) der Fortgang durch mindestens den Halb- 
und Ganztćinen entsprechende Tondistanzen dem menschlichen Gefiihle ganz 
von selbst nahe liegt, so ist es eine nicht minder gewisse Thatsaehe, dass 
aucli gewisse g r o Be r e  I n t e r v a l l e  filr Gehiir und Gefiihl etwas ganz 
besondors Fassliches und charakteristisch Ansprechendes haben. Zuerst be- 
gegnet man hoheren und tieferen Tonen, an denen wir keinen Unterschied 
mehr wahrnehmen, ais den quantitativen des Hohern und Tieferen, so dass 
es oft schwer wird, sie auseinander zu lialten — die eintbnigen — 
unisonen Octaventone. Durch diese erhalt die ganze Tonreihe die erste 
Gliederung und reduciert die Gesammtzahl denkbarer Tonę auf den kleineu 
Kreis der wenigen, eine Octave ausfiillenden Tonstufen ; es ist weiter Be- 
diirfnis innerhalb der Octave einen gegliederten Fortschritt zu haben; ein



solcher Abschnitt ergibt sich durch das Eintreten des Quintentons. Die 
(^uint ist der auf welchen das Obr beim Sprung vom Grundton zur
Oetave von se l bs t  wie auf eine den Ubergang erleicliternde Brticke zwischen 
beiden verfallt. Es sind also bei Beginn des Gesangsunterrichtes folgende 
Ubungen des Tonfalles ais besonders wichtig einzutiben. *)
1—■8

001iO1i-H

r—
1100

do-do ’ do-do ’ do-sol-do ’
8 do 5 sol 8 do
1 ■(hT’ 1 do 1 5 sol
8 do
5 sol dreistimmig.

T do

8 - 5 - 1
do-sol-do einstimmig.

zweistimmig.

Beliufs weiterer Gliederung der Quintenabstande ist von besonderer 
Bodeutung der T e r  z ton.  Sie eroffnet zwar nicht eine neue Keihe, wie dio 
Octav oder Q,uint; ilire Hauptbedeutung ist vielmehr eine ausfullende; sie 
bietet eine nicht nur erleicliternde, sondern eine geradezu unentbehrliche 
Mittelstufc dar fiir den Ubergang vom Grundton zur Q,uint. Es ist ein 
Stillhalten auf einer Stule, von welcher es uns nacli oben zielit.

Das Absteigen von der Octav zu einer ahnlichen Unterąuint wie von 
der Quint G zum Grundton C, fiilirt zum Tono F, der obere Quartton vom 
Grundton C; die aufsteigende Quart F  ftillt den Zwischenraum innerhalb 
einer Octave auch in befriedigender aber niclit in unmittelbar e r w a r t e t e r  
Weise aus. Die aufsteigende Quint von F  bis c wird analog wie die Quint 
C — g durch den neuen Ton A  (Sext) in 2 Abschnitte getheilt.

Zur weitern Ausbildung des Tonfalls werden sich daher folgende (und
ahnliche) Ubungen empfelilen
1—3—-5 1 - 5 - 3 U. s. w.
do-mi-sol ’ do-sol-mi
1 — 4— 6 _ 1— 6—4 u. s. w.
do - fa - la ’ do - la - fa

1—3 - 5 — 8 
do-mi-sol-do 
1—4— 6 — 8 
do - fa - la - do

3 mi 4 fa
1 do ’ 1 do
5 sol 6 la
3 m i; 4 fa
1 do 1 do
8 do 8 do.
5 sol 67
3 mi ’ "4 fa
1 do 1 do

*) Der Einfacli

la
do

und Urakehrungen 

und Umkehrungon 

und Umkehrungen zweistimmig.

einstimmig

und Umkehrungon dreistimmig

und Umkehrungen vierstimmig.

4, 5, 6, 7, 8 bezeichnet.
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Mit der Abscheidung des Tonsystems in Octavenabschnitte entsteht 
die zweite Aufgabe des Tonfalles, die zwischen Grundton und Octave lie- 
genden Einzeltone in der Weise zu ordnen, dass ilir Fortgang den Zwischen- 
raum in s t e t i g e r  Mannigfaltigkeit ausflille. Soli dies gesebehen, so kann 
natllrlich das IIauptintervall, dic Quint nach aufwlirts in der L e i t e r niclit 
felilcn. Ist aber einmal die Dominantę (Quint) in der Leiter, so zerfallt 
die letztere in zwei Abscbnitto; dann bandelt es sieli nur um Ausfiillung 
dieser zwei Abschnitte (Tetrachorde).

Dies gescliiebt 1. dureb Eiuscbaltung eiues Tones zwischen Grundton 
und Torz, wie zwischen F und A  der Ton Cr; es ist dies der Secundenton D ;
2. durcli Eiuscbaltung eines Tones zwischen A  und c, wie zwischen E und G 
der Ton F- es ist dies der Septimcnton //.

Es folgen Ubungen in Tetrachorden auf und abwarts etwa:
->■ <-• 

do-re-mi-fa
sol-la-si-do

• ais dic natiirlicbste, heiterkriiftige und scblechthin befriedigende Ton folgo - dur 
->

la-sol-fa-mi gebemmte Bewegung, das Sichverdiistern einei
re-do-si-la heitern Stimmung — moll.

(ibungen in 'rctracbordcn auf verschiedenen Tonstufcn ; dic abgeleiteten 
Tonę mittelst und [>•

Es ist naturlich, dass der Menscb, der seiner Stimmung in Tonen 
Luft macbt, zunachst an gar nichts anderes deukt, ais an dieses Auf- und 
Abgehcn in Tonen. Die Melodie liabcn wir damit nocb niclit, 'aber ihre 
Anfange. Aber sclion die Bewegung auf den Stufen der Tonleitern produciert 
ein c l i a r a k t e r i s t i s c h e s  Bi ld,  das sclion an sich selbst et was ist; die 
speeifischcn akustiseben Unterschicde sowio die Eindrticke des Gefalligen und 
Missfiilligen gibt aber erst die Harmonie. Die Tonfolge soli. und muss auf 
der an sieli klaren und gesetzmabigen Basis der Harmonie sich bewegen, 
sie soli aus ibr heiworwachsen: Tonfolge oline Harmonie sebwankt wie der 
Yogel in der Luft, in dessen Bewegungen wir ein Gesctz widii voraussetzen, 
aber dasselbe docli niclit erkennen. Sie erst malt mit Licht und Schatten, 
und es ist ein rein vergeblicbes Untemebmen, wenn die melodische Bewegung 
durch kiiiistlicbe aber niebt kiinstlerische Mittel des Z i t t e r n s  (tremolo), 
des seufzcnden Verklingens u. s. w. Wirkungeu crzielen will, die nur 
vorzugsweise der Harmonie zugehoren. Die Melodie ist freilicli Anfang und 
Ende allcr Musik; aber sie ist ebon Anfang ais das erste einfachsto Gebikle 
von Tonen, sie ist Ende, weil sie aus der Harmonie und ibrer Folgę wie 
die Bltithe aus Stamm und Zweigen hervorwachst und von ibr getragen wird.

Auf dieser Stufe angelangt wird es Saclio des kunstverstandigen Lelirers 
scin, einzelne Molodien (Tonbeweguugon) wo moglich aus den Meisterwerken



der classischen und modernen Literatur mit den Schillera yorlaufig nocli mit 
Unterlegung der Ub,ungssilben do, re u. s. w. singen zu lassen, zunachst 
ohne" dann mit liarmonischer Begleituug am Clavier oder Harmonium, z. B. 
aus Schubert, Taubenpost: die ersten 12 Takte samrnt Vorspiel.

„ „ der Wegweiser: die ersten 8 Takte samrnt Yorspiel.
u. s. *v.

Der Einzelton kann an sieli eine beliebige Lange oder Kurze der
Zeitdauer seines Erklingens haben; eine Grenze nach der einen Seite setzt
die Eorderung, dass die einzelnen Tonę die Bewegung des Ganzen nicht 
iibermafiig verlangsamen, wie anderseits die Kurze des Tones an der 
deutliclien Vernehmbarkeit ihr Mab gesetzt hat, V e r s c h i e d e n e  Zeit
dauer wird wohl das vorherrschende sein, da eine Tonfolge gleich langer 
Tono wohl den Charakter ruhiger, gleichmaBiger Bewegung darstellt, aber 
endlich sieli ais einformig und schleppend darstcllen miisste.

Die yerschiedene Zeitdauer darf aber nicht ohne Kegel und Gesetz 
scin; denn niclits liegt in der menschlichen Natur tiefer begrlindet, ais das 
unwillkurliche Verlangen, eine Tonfolge nach oinem bestimmten Zeitmab 
sich bewegen zu horen; selbst wo der musikalische Sinn nocli wenig ent-
wickelt ist, boi Kindcrn, bci Individuen und Volkern, die fur Melodie und
Harmonie unempfanglicli sind, ist der Takt das Einzige, was sio in der 
Musik horen, „weil’s einem da recht in die Beine fahrt“. Es geniigt, dass 
die kurzem einfach aliquote Tlioile der langorn sind.

Die Tonbewegung hatte forner keinen Fluss, sie wiire ohne Schwung 
und Kraft, wenn in ihr nicht der periodische Wechsel accentuierter und 
nicht accentuierter Takttheile zur Anwendung kamo. Er kann zwar auch 
ohne sie ais einfacher Tonfall, wie z. B. in der Rede, zur Erscheinung 
kommen, aber erst, wenn der Wechsel regelmabiger Taktschlage durcli eine 
ganze Tcnreihe liindurch wiederkehrt, kann auch der Accentwechsol sich 
geltend maclien.

Der Khytlimus ist kurz gesagt das architektonische Element der Ton- 
kunst, er ermoglicht feste gediegene Eormen, er liiilt die Bewegung in MaC 
und Sclsranke; aber er kann auch charakteristisch wirken, indem z. B. 
hiipfende tanzende Bewegung, ironisirender Ernst langsamen Tongangs, ferner 
plotzliche Pausen, Verscliiebung der Accente, heftige Tonschlage, die wie 
Stampfen und Poltern sich gebaren, Hauptmittel der Musik flir komische 
und yerwandte Effecte sind.

Ein fur den musikalischen Ausdruck wichtiges quantitatives Element 
ist die groferc oder geringere Intensitat des Tones — die T o n s t a r k e .  
Allein nirgends ist die Gefahr unmusikaliselier Musik griiber, ais gerade liier, 
indem die Yersuchung nahe liegt, durch iiuCern Scballeffect mangelnden inner- 
lichen Ausdruck ersetzen zu wollen.



Die erste Stufe der Vocalmusik, wenn man den Naturgesang ohne 
Worte, das zum Jodeln ausgebildete Jauelizen iibergeht, ist das „Li ed“, 
die einfaclie Melodie, welche die in ein lyrisches Gediclit niedergelegte 
Stiminung musikalisch wiedergibt, die aus dem poetischen Liede liervorwKchst. 
Das Lied lost den Duft der Empfindung, der im Gedichte liegt, ab.

Hier beginnt das eigentlich bildende Moment des Gesangsnnterrichtes 
und zugleicli eine der schwierigsten aber auch dankbarsten Aufgaben des 
Gesangslehrers. — Zunachst einige Bemerkungen iiber die Textesaussprache.

Richtigkeit in der Ausspraebe muss das erste Ziel des Strebens sein; 
die Schonheit folgt in zweiter Reihe, oder yielmehr: die Schonheit griindet 
sieli auf die Richtigkeit. Die Erage nach der Richtigkeit erstreckt sieli 
niclit allein auf das „Singen“, solidem auch auf das „Sprechen“, vor- 
nelimlich auf den declamatorischen Yortrag; doch maclit sieli beim Gesange 
die Ausspraebe des Textes boiweitem melir geltond; indessen konnen im 
Gesang keine andern Principien herrschen, ais in der gebildeten Spraehe 
und im Vortrage. ScbriftgemaCes Spreclien ist die erste Regel, denn die 
Schrift, welche den Lauten ihren bestimmten Ausdruck gibt, yertritt die 
gebildete Spraehe gegeniiber den Mundarten. Unter den Voealen ist nur e 
zu betracbten. Wir haben im Deutschen dreierlei e-Laute. Zuerst entstand 
e durch Brechung von *, spater durch Trilbung von a ; das erste ist also 
das urspriingliche oder typische e, das zweite ist gleichbedeutend mit unserm 
lieutigen «. Im Mittelalter bezeichnete man den Umlaut von a (u. z. des 
kurzeń a) immer durcli e; durch das neuere a wollte man an die Ah- 
stauimung von a erinnern. Wo diese dem Sprachbewusstsein entriickt ist, 
hat sich das alte e erhalten. Wir sclireiben: Mensch, Henne, obwohl die 
Worte von: Mann, und Halin (friiher tów) stammen; ferner: fertig =  fartig 
von fahrt, Geselle von Saal (sal) ; zwischen Eltern und Altern schwankt die 
Rechtschreibung. In fruherer Zeit wurden die beiden if-laute in der Aus- 
sprache streng gesehieden, denn in den mittelhochdeutschen Gediehten reimen 
sie nicht miteinander; dagegen tritt schon in den thiiringischen altern Dichter- 
werken die Gleichartigkeit der Ausspraebe der beiden Laute hervor, wie die 
Reime bekunden. Durch Einwirkung des mitteldeutschen Idioms sowie durch 
das geschichtlieh sich entwickelnde Sinken des feinen Sprachgefuhls wurden 
die beiden A’-laute mehr und melir vermisclit und verwechselt, so dass sich 
in unseren Tagen iiber die Richtigkeit der Ausspraebe des einen und des 
andern gar nichts bestimmen lasst. Das organisch lange E  wie in Ehre, 
lehren, kehren wird selir oft falschlich wie ae beliandelt, indem der. Sanger 
einen hellern Ton zu erzeugen gedenkt.

Der dritte i?-laut findet sich in den Enduiigen und Vorsatzsilben. 
Urspriinglich war dieses E, welehes die Grammatik das „toulose“ nennt, 
ein volltonender Yocal, der im Laufe der Zeiten abgesckwaclit wurde; Die



Schonheit der alten Sprache beruht vornehmlich auf den klangvollen En- 
dungen; das Gothische bietet: brothar, arbi, namó, sibun, dagegen findet. 
sieh in: bruder, erbe, name, sieben iiberall das abgeblasste Endungs-e. 
In der Etymologie ist dieses e, auch wenn es aus i oder a entstanden ist, 
durcbaus von den beiden frtiher besprochenen JŁTauten verschieden, die 
Aussprache wird daher eine andere sein. Dasselbe gilt von den Vorsetz- 
silben be, ge, er, ver u. s. w. In „entu, entstanden aus anti, ist e nicht 
tonlos sondern =  ae. Wie bekannt, ist in der Rede das Endungs-e in der 
Tliat tonlos, es klingt dunkel, tief, unbestimmt; die Stimme senkt sich, 
die Lippen treten naher zusammen und balten den hellen Klang des Lautes 
auf. Im Yerse bat manchmal die Endung den Ton; dann ist das Ver- 
haltnis ein anderes; das sonst tonlose e wird heli und vernehmlich ausge- 
sprochen. *

Die Musik, welche sich nicht um die Quantitat der Vocale kiinimert, 
bat das alte Versgesetz bewahrt, dass die Endung nacli langer Stammsilbe 
den Tiefton hat. Namentlich zeigt der Choralgesang in den Yers-Ausgangen, 
in welchen die Fermate steht, durcbaus einen mannlichen Reim, wenn auch 
im Verse ein weiblicher stehen sollte. So war das Verhaltnis frtiher in der 
Dichtung durcbaus; was wir weibliclie Reime nennen, konnte erst entstehen, 
nachdem die Endungen abgeschwacht waren. Hier also hat der Rhythmus 
im Cfesange ein anderes Princip, ais im gesprochenen Vers, und die Text- 
aussprache hat sich hier deshalb niclit nach der Sprache des gewohnlichen 
Lebens zu ricbten. Dr. Schwarz*) erklart daher mit Reclit die affectierte 
Singweise fur falsch, statt e ein a ertonen zu lassen. Ob aber in allen 
Fiillen es dem Sanger moglicli ist, ein reines e mit schwacherem Ton, ais 
der Stammvocal erhielt, auszusprechen, scheint mir fraglich. Wenn die 
Sanger zu tadeln sind, dass sie statt der zu betonenden Stammsilbe die 
Endung hervorheben, so sind es nocli mehr die Componisten, die den Accent 
auf die Endung fallen lassen. z. B.

V  7TT Y- f n -— - p . s  -,r-
/  h i, i J _i___.... Ł z y -  "  /TA; PI ^  J  1 1“  —'  ' Ł .

" W -  ^
DurcA dió Wal - (for c&t/r/tdie Au - en>

Unsere groCten alteren Componisten liefien sich Declamationsfehler zu 
Schulden kommen und in dieser Beziebung kann man nicht umhin, der 
neudeutschen Selmie die vollste Anerkennung auszusprechen, dass sie dahin 
strebt, Wort und Ton, Versaccent und Taktaccent eins sein zu lassen.

ITnter den Diphthongen verdieut eu und uu Berticksichtigung. ffber 
die Aussprache von ai und ei kann kein Zweifel sein und es steht fest,

*) System der Gesangskunst nach physiologischen Gesetzen. — Hannover, 1857.



dass et nicht anders, wie ai boliandelt wird; ebenso sind daher eu und du 
in der Ausspracbe vollkommen gleich. Wir schreiben du, ahnlich wie es bei 
d der Fali ist, um an die Abstammung von au zu erinnern; ist ein Wort 
niclit mehr im Sprachbewusstsein lebendig, so sclireiben wir eu z. B. in : 
Heu, Greuel, und docli stammen diese Worte von: liauen, und grauen. Es 
fragt sieli, welclie Ausspracbe diesen Diphthongen eu oder du zukiimmt. In 
ibm liaben wir ein hisforiscłies Element der Reehtschreibung; wenn wir ihn 
zergliedern, wird die scliriftgemafie Ausspracbe eine andere sein, ais die 
tibliebe. Keinem Zweifel ist es unterworfen, dass das zwcite Element ein 
u is t; der Umlaut von au miisste also au niclit du geschrieben werden. 
wenn wir pbonetiscb schreiben woli ten. Die beiden andern Diphthonge au 
und ai haben ais erstes Element ein a, in beiden wird u und i nachge- 
scblagen; es fragt sich, ob auch eu und du an erster Stelle ein a besitzen. 
Dr. Schwarz spriebt in dem weiter oben citierten Werke (pag. 17) die 
Ansicht aus, bei diesem Laute wurde der Siinger allzuschr von der Spraclie 
des gewohnlicben Lobens abweieben, wollte er wie bei den anderen Diph
thongen ein h e 11 e s a erklingen lassen; er rath daher, mit einem dunklen 
a zu beginnen. In dieser Ansicht gibt sich Dr. Schwarz sogleich ais Nord- 
deutscher zu eilcennen, denn nur in Norddeutscliland wird so, wie er vor- 
schreibt, gesprochen: Das erste Element von eu und du wird fast wie ein o 
behandelt, neu =  noii oft auch noi. Sonst abor ist in der Sprache der 
Gebildeten eu (au) —  au. Hier ist ein Fali, in welchem sich eine Bestim- 
mung iiber „richtig11 und „falsch“ auberst schwierig treffen lasst. Ftir au kann 
manches beigebracht werden. Erstlich stcht au ais Umlaut von au dem 
ursprunglichen Laute nahe; wenn in au ein reines a gewalilt wird, warum 
soli dies bei du nicht der Fali sein?

AuPer dem Umlaute gibt es noch ein organisches eu, welches aus dem 
mittelhohen iu entstanden ist. Die Ausspracbe von iu war in der altesten 
Zeit schriftgemaB =  iu spater muss die Aussprache iii geweseit sein. Neben 
iu begegnet man sebon frilhe, besonders in osterreichischen Quellen, eu, 
dessen Aussprache — eii gewesen sein muss. Dieser lctzte Laut, der 
sehr scharf und spitzig klingt, findet sich nur noch in Mundarten ; um ihn 
zu mildern, lag statt e im ersten Elemente a sehr nahe: au und dieses eher 
ais o, welches nur eine Verdunkelung von a ist. Es ist moglich, dass du 
und eu in hundert Jahren allgemein so gesprochen wird, wie heute in 
Norddeutscliland; fur jetzt, meine ich, mag man au au festhalten umsomehr, 
ais hiedurch eine Einheit mit den andern Diphthongen aa, ai (ei) erzielt und 
auch dem Laute ein edlerer Klang verliehen wird.

Bezuglich der Consouanten kann niclit genug, auf die ofters beliebte, 
aber durchaus verwei'fliche Gewohnheit der Siinger aufmerksain gemacht 
werden, tuj nicht ais e in  en Consouanten zu behandclu, sondern n und j



getreimt auszusprechen. ng ist heute ein einfaclier Laut, namlich der Nasal- 
laut, den die Franzosen mit dem einfaclien n bezeichneu. Friiher aber war 
ng allerdings eine Consonantenverbindung ganz so wie nk. Die Aussprache 
von ng muss der von nk ahnlich gewesen sein, nur dass statt des harten k 
ein weiches g gesproeben wurde. Das n in ng hatte walirscheinlich nasale-n 
Ton, wie wir noch heute nk behandeln; wir sprechen z. B. „winkon£! nicbt 
- win-ken, sondern —  wing-ken; „hingen“ wird also =  hing-gen gelautet 
haben. Der Beweis, dass ng nicht allein in der Scbrift ein Doppellaut war, 
ist einmal der, dass ng in den alten deutsclien Gedichten Position, d. b. die 
Silbe lang macht, wenn aucb der vorhergehende Yoeal kurz ist. Ferner 
tritt die Natur des Doppellautes im Auslaute hervor; denn hier verwandelt 
sieli ng in n k ; „lang“ z. B. wurde „lank“ gesprochen, es reimt mit Dank, 
in der Flexion aber kommt nie ng oder nk zusammen in den Reim; „langes^ 
gereimt mit „dankes“ ware unerhdrt. Dieses Verhaltnis ist ein anderes 
geworden; ng in der Scbrift nicbt einfacb, wurde zum e i nfac l i en  Lau t e ,  
den wir forttonen lassen konnen. In gleicher Weise wurde unser ach, dessen 
Einfacbheit aucb die Aussprache beweist, erst mit der Zeit zu dem jetzigen 
Laut; es entstand aus nsku. — Diese rein spraebliebe Erorterung ware 
nicbt nothig gewesen, wenn nicht noch heute in einzelnen Mundarten ng im 
Auslaute zu nk wurde (lang zu lauk) und manche Sanger und leider aucb 
Gesangslehrer diese mundartliche Aussprache nicht affectierten.

Der in der alteren Gesangskunst ublichcn und noch heute bisweilen 
befolgten Regel, inlautendes h ----- j  auszusprechen, muss mit Reclit entgegen 
gearbeitet werden. — Es mogen freilich vielc nicbt wissen, dass dieses j  in 
maneben Fallen sprachlicben, etymologischen Grund bat. Die deutsche Spracbe 
hat urspriinglicb drei Haucblaute, namlich : h, j  und w. Den ersten liaben wir 
noch in der beutigen Spracbe. j  dagegen, weiches sich z. B. im Mittelhoch- 
deutschen bliiejen, draejeii, mliejen findet, ist vollstandig aufgegeben.

In der Regel ist cs zu h geworden: bltthen, drehen, miilien.- Auch 
w ist in der heutigen Sprache yerscbwunden; entweder bat es vollig seine 
Stelle eingebiibt, wie in Treue, neu, bauen; frtiher: triuwe, niuwe, buwen, 
oder es hat sich zu b verdichtet, wio in Farbę, gerben, friiher varwe, gerwen. 
Da die gebildete Sprache wie auch die Scbrift die spirans-J im Inlaute nicbt 
mehr kennt, so darf sie aucb nicht im Gesange zur Anwendung kominen, 
zumal rie, wie eben in najer fiir niiher, jeglichen Grundes entbehrt. — Das 
feine Spracligefiihl, zwischen den weichen und harten Stimmlauten, zwisclien 
b und p, d und t in der Aussprache einen Unterschied zu machen, ver- 
schwindet bei nns immer mehr, wabrend sich g und k im allgemeinen nicbt 
auf diese Weise verwischt haben. In der Textaussprache wird os immer 
von Vortbeil sein, wenn der Sanger genau zwischen d und t unterscheidet- 
Im Gesange ist das aucb eher moglich, nainentlicb bei langsamem Tempo



ais im Gesprach und im Yortrage. — Es verdient ferner bemerkt zu werden, 
dass unser th nur in der Sclirift besteht und kein organischer Laut ist. Man 
bat also nur t  zu sprechen, und es ist entweder Ziererei oder Kenntnis- 
losigkeit, wenn der Sanger sich bemiiht, nach dem t nocli einen Hauchlaut 
lioren zu lassen.

In Mitteldeutsclilaud und aueli in violen Theilen von Suddeutschland 
tritt der Untersehied von b und p  dadurch hervor, dass b =  w gesproclien 
wird z. B. leben =  lewen; in Norddeutschland dagegen wird b genau nach 
der Sclirift gesprochen; man spricht: Farbę, Schwalbe, Milbe, wahrend die 
Aussprache: Farwe, Scłiwalwe, Milwe das Ursprungliche, Nichtverdichtete, 
sprachgemafi bewahrt hat. Wie aber soli die Textaussprache verfahren? 
Kann man denn dem Sanger soviel Spraelikenntnis zutrauen, dass er jedem 
b ansieht, ob es organisch (urspriinglich) oder durcli Yerdichtung des Hauch- 
lautes w entstanden ist? Der Norddeutsche fehlt ebenso, wenn er immer b 
zur Geltung bringt, ais der Silddeutsche, der jedes b wie w ausspricht. Man 
sieht, dass diese scheinbar einfachen Dinge ilire groben Schwierigkeiten haben 
und der Entscheidung harren.

Nicht minder schwierig ist es iiber j  sich zu entscheiden. Die Geschiclite 
dieses Lautes bedarf noch der eingehenden Beschiiftigung. Wahrend im 
gewohnlichen Leben g sehr verschieden behandelt wird, hat die Gesangs- 
kunst immer mit Eecht darauf gedrungen, dass g ais der weiche Kehllaut, 
nicht wie eh oder j  gesprochen werde. Im Anlaute wird g fast immer 
richtig gesprochen, in Norddeutschland erweicht es sich aber zu /; im Inlaute 
ist g beinahe durchgangig zu cli oder j  geworden. Im Gesange mogę man 
schriftgemaB verfahren: legen, Vogel; nicht: le-chen, Vo-chel.

Im Gegensatze zur frtiheren Schriftsprache, in welcher das auslautende 
g zu k wird: wek, aber weges, lank, aber langes; berk, aber berges, hat 
jetzt das auslautende g einen der Aspirata ch ahnlichen Laut erhalten. Diese 
Wandlung ist zum Theil gcschichtlich, zum Theil durch niederdeutschen 
Einfluss veranlasst, indem schon im 13. Jahrhundert niederdeutsche Schrift- 
ąuellen Eeime wie lag ( =  lach) und dach, burg ( =  burch) und durch auf- 
weisen, weiche in streng mittelhochdeutschen gar nicht zu finden sind. Wir 
wissen, dass im heutigen Ilochdeutschen derartige Eoimo fur ganz gewohn- 
lich und regelmaBig gelten. Was frtiher Sprachgesetz war, ist jetzt nur noch 
Mundart, und der Sanger hat: Węch, lank, berch, wohl aber weges, langes, 
berges zu sprechen.

Sehliefilich sei eines Lautes gedacht, tiber dessen richtige Aussprache 
fort und fort disputiert wird und in dessen Beurtheilung die seltsamsten und 
ungegrundetsten Ansichten hervortreten. Welches ist die einzig wahre Aus
sprache von s in sp und st im Anfange des Wortes ? Mehr ais es inj 
Gesprach geschieht, versuchen es manchmal die Sanger, dieses s rein und



schriftgem&fi auszusprechen nach der Hauptregel, sieh immer nacli der Schrift 
zu richten. Was schoner und weniger schon ist, kommt hier gar niclit iu 
Betracht. leli meines Theils halte die reine Aussprache von s im Anlaute 
fiir schoner, wohlklingender, edler; aber nichtsdestoweniger halte ich sie 
„in unseren Tagen“ fiir sprachwidrig, wenigstens niclit hochdeutsch und 
darum in der gebildeten Spraclio und im Gesange fiir verwerflich. Hier also 
ein Fali, in welchem es sich nur um Richtigkeit handelt; hier darf die 
Schrift nicht irre machen, indem man sie zur Richtschnur wahlt. — Ursprunglich 
gibt es sechs Consonantenverbindungen mit s, namlich: sl, sm, sn, sp, st 
und sw. Die Aussprache dieser Verbindungen muss in friiherer Zeit durch- 
giingig rein und schriftgemab gewesen sein. Das hochdeutsche Organ hat, 
jedenfalls durch klimatische und ortliche Yerhaltnisse bestimmt, eine Neigung 
zum Rauhen, Schwerfalligen und es mag in der Volksmundart schon friihe 
die Aspiration des reinen s-Lautes erfolgt sein. Ais die Sprache, die wir die 
mittelhochdeutsclie nennen, von ihrer Hohe herabsank, die Mundarten sich 
geltend machten, da drang die breite Aussprache von s weiter vor, und 
ais die Wandlung erfolgt war, suchte auch die Schrift, den Laut phonetisch 
zu bezeichnen. Das Zeichen fiir den Zischlaut war sćh■ man sclirieb und 
sprach nunmehr : schl, schm, schn und sćhw; nur st und sp blieben unyersehrt 
oder besser, sie widerstanden am litngsten der Vergroberung; aber in lautlicher 
Beziehung stehen sie lieute vollkommen den anderen glcich; d. li. wir sollten 
eigentlich auch scht und schp schreiben. Natiirlich gilt dies blofi im 
Anlaute eines Wortes; im Inlaute und im Auslaute muss die reine Aussprache 
aufrecht erhalten werden, und es witro ein arger Verstob, wollte ein Sanger: 
Fiirscht, Durscht, (wie es etwa in Schwaben geschieht) sprechen. Gegen die 
Eiuheit und Zusammengehiirigkeit der 6 Consonantenverbindungen lasst sich 
nichts anftihren. Wenn mancher glaubt, wer st und sp rein spricht, sei auf 
der Ilolie und Richtigkeit in der Aussprache angelangt, gibt sich einer 
Tauschung liin; denn der spricht nicht hochdeutsch sondern niederdeutsch, 
also mundartlich. Ubrigens verschwindet aiese specifisch norddeutsche Aus
sprache immer mehr. — Diese Erorterung wird iiber Wesen und Aussprache 
von sp und st klar gemacht haben; hier befindet sich die Sprachforsehung 
in dem gliicklichen Ealle, liber die Richtigkeit in der Behandlung eines 
Leutes entscheiden zu konuen.

Diese kurze Besprechung der Textaussprache hatto nur den Zweck, 
fiir einen hochwichtigen Gegenstand des Kunstgebietes vom wissenschaftliclien 
Standpunkte aus Grundlagen zu finden, auf welchen die ktinstlerische Aus- 
tibung weiter bauen kiinne; was geboten wurde, soli zunachst nur anregen.

Wir kehren zur eigentlichen Aufgabe, der musikalischen Behandlung 
eines „Liedes“ zurtick.



Die einfaclie Allgemeinheit zeigt sieli ais Grundcbarakter des Liedes 
namentlich darin, dass es nur eine,  in jeder Strophe wiederkehrende 
Melodie hat; es bleibt sieli wie das Metrum gleich, dessen starre Form es 
in den weichen Fluss die Melodie auflbst. Allein dieser Einfachlieit unge- 
achtet ist das Lied so mannigfaltig, wie die Unterschiede der Stimmungen 
selbst es sind. Beispiel.

1. Str.

Tanzlied im Mai,
G edicht v. H offm ann v. F allersleben.

Zum Reigen lierbei I II. Str. Zum Reigen herbei
Im  frohlichen M ai!
Mit BI ii t e n  und Zweigen 
Bekranzt Euch zum R e ig e n  
Im  frohlichen Mai 
Zum Reigen herbei!

Mit Jubelgeschrei 
Die Vbgel sich s c h w i n g e n ,  
Sie rufen und s i n g e n 
Mit Jubelgeschrei:
Zum Reigen h e rb e i!

III. Str. Jucliheissa, ju ch e i!
W ie schiin ist der Mai!
W ir baben’s vernommen. 
W ir kommen, wir kommen. 
W ie schiin ist der M ai! 
Jucliheissa, ju ch e i!

Das „ r i c h t i g e  Sprechen“ des Gedichtes wird liier nach dem friilier 
Bemerkten nur bei den gesperrt gebaltenen Stellen Yeranlassung zur Auf- 
merksamkeit geben. R. Franz bat diesem einfaclien Empfindungslied (Freude) 
eine musikalisclie Bearbeitung łiinzugefiigt, welche dem poetisehen, durch das 
Wort nicht ausdriickbaren Duft in ganz yorziiglicher und einfach ktinstlerisclier 
Weise erganzt.*)

In R. Franz bat das moderne Lied nacli der Seite poetiseber Dar- 
stellung seinen Gipfelpunkt -erreiclit. Wenn aucb schon bei F. Schubert 
(zum erstenmal) eine innigere Durcbdringung des Textes mit der Melodie 
zur Erscheinung gekommen ist, so ist es bei dessen Uberwiegen der Pbantasie 
mehr ein genialer Instinct, der ibn leitet; mit ausdriicklichen Bewusstsein, 
mit kritisclier Reflexion bat Schubert seinc Riclitung nicht ergriffen; daber 
begegnen uns bei ibm zablreiche Falle, wo die absolute Melodie auf Kosten 
des Textes sieli geltend macht, ja wo die rein musikalisclie SchSnbeit zu 
dem innern Gehalte des Gedichtes in Widerspruch tritt. Ein Beispiel 
fur die letztere Behauptung gibt sein yielgesungener und yielbewunderter 
„Erlkonig", dessen Studium wir vom Standpunkt des modernen Liedes keines- 
wegs empfehlen wttrden. Die Musik an sich ist yortrefflich, aber ais Com-, 
position dieses Gedichtes ist sie yerfehlt. Goetbe’s Gedicht bat etwas Phan- 
tastisches, Geisterhaftes, Scbauerlicb - Unheimliches aus dem nur die Worte 
des Yaters und Kindes ais befreundete menschliche Stimmen entgegentbnen.

*) Ausgewiihlte Lieder y. R. Franz. Band III. Nr. C.



Scli. liisst aber den ErlkOnig in einer menschliehen lieblichen Melodie singen, 
um dadurcli einen Coiitrast zu den Schmerzenslauten des Kindes zu gewinnen. 
Er liat aber damit gerade das Wesentliche des Gedichtes verkannt.

Denn ist „Erlkonig" eine so einschmeicbelnde Erscheinung, so sieht 
man ja gar nicht ein, warurn sieli das Kind entsetzt, diese angenehmen 
Tonę solltcn es wirklieh, wie Erlkonig beabsichtigt, locken und gewinnen. 
Das Unbeimliche der Lockung, das Unbeimliclie der ganzen Erscheinung, 
was Erlkonig nicht bezwingen kann,  yerschwindet, und somit ist der eigent- 
liche .Mittelpunkt gar nicht zur Darstellung gekommen; die Folgę, das Ent- 
setzen des Kindes, ist zur Hauptsache geworden. Schutnann und Mendelssohn 
sind auf dieser Balm weiter fortgeschritten, aber sie sind gerade nacli dieser 
Kichtung hin noch nicht zum Abschluss gekommen.

R. Franz ist der erste, der dies Ziel erreicht bat; er stelit den ge- 
nannten Yorgangern an Naturkraft, an iiberstromendem Reichthum der Phan- 
tasie und an Gewalt der Leidenschaft nacji, an ausdriicklichem Bewusstsein, 
an W a h r h e i t  d e r  M e l o d i e  uberragt er alle und darauf beruht der 
didaktisclio Wert seiner Lieder. Aber gerade die bezeiclmete Eigentumlichkeit 
erklart zugleich, warum R. Franz noch niclit den verdienten allgemeinen 
Eingang gewonnen hat.

Fur das Publicum und namentlich fur den Sanger ist die Prticision 
und Correctheit in der Auffassung des Textes noch eine viel zu fremdartige, 
ja fernliegende Forderung, und in den weitern Kreisen entsclieidet immer 
noch die absolut-musikalischc Melodie iiber den Erfolg, mag audi die Auf
fassung des Gedichtes dabei die albernste sein. Es wird noch langer Arbeit 
bedilrfen, bevor man zu der Eeife der Einsiclit gelangt ist, im Gesang 
ein k u n s t l c r i s c h o s  G a n z e s, nicht blob schone Musik auf Kosten 
der Poesie zu yerlangen; aber angeregt muss die Frage werden und der 
Keiin gelegt werden in das empfangliche Gemiit unseren humanistisch stu- 
dierenden Jugcnd. 3um Studium des einfaclien „Licdes" sei ferner ais von 
bohem didaktischen Wert empfohlen:
1. Schubert: Ausgewśihlte Lieder Nr. 7. Friihlingsglanbe, v. Uhland.
2. E. Franz: op. 5. Nr. 8. Ich lobo mir die Vogelein, v. W. Osterwald.
3. E. Franz: op. 23. Nr. 2. Frfihlingswonne, Yolkslied.
4. E. Franz: op. 6. Nr. 1. Wasserfahrt, v. Hoffmann v. Fallersleben.
5. Mendelssohn: op. 63. Nr. 9. Maiglocklein und die Blumen, v. Hoffmann

v. Fallersleben. (2 stimmig).
6. Mendelssohn: op. 77. Nr. 2. Das Aehrenfeld v. Hoffmann v. Fallersleben.

Lieder, die wesentlich auf Vielstimmigkeit angelegt sind, maclien eine 
eigene Gattung aus: das Cl i o r l i ed .  Es ist schon weniger auf Melodie



und Rliythmus und Textesaussprache allein angewieseu, es wirkt mehr durch 
Tonkraft und Tonfulle, es kann eben darum in die Melodie inniger speci- 
fische Bedeutsamkeit legen *und muss ihre Rhythmisierung yereinfachen, denn 
es soli allgemein singbares Volks- oder Gemeindelied werden. Davon gibt 
insbesondere das yolksgemake religiiise Cborlied, der C h o r a ł  ein Beispiel: 
Chorał ist das Lied in seiner eigentlichsten Gestalt. Die harmonische Grund- 
lage der Instrumentalbegleitung (Orgel) uberlassend stromt er im klaren 
Octavenzusammenklange aller Tonregister machtvoll und gemessen einher, 
das reinste Bild des Zusammengehens aller individuellen Empfindungen in 
e i n sie erfassendes Allgemeines, blok eine Gesammtstromung darstellend, 
indem die personlichen Gcfuhlc wie zu einem unauflosbaren Gusse ver- 
sehmolzen sind. Seit mail angefangen hat, dem hymnologischen Theil des 
Gottesdienstes eine erneute und verinchrte Aufmerksamkeit zuzrtwenden, sind 
auf diesem Gebiete schon manche und namhafte Erfolge erzielt worden. 
Man legt die aus der Zeit flaclier Verwasserung und kiihler Abschwacliung 
herriilirenden Gesangsbiicher in richtiger Erkenntnis ibres Unwertes nunmehr 
heiseite und sucht die alten glaubensstarken und darum iiberzeugungskraf- 
tigen Licder unserer Altvordern hervor. Es ist wohl keine vergebliche 
Hoffnung, dass binnen verh;tltnismabig kurzer Zeit man nur das singen 
wird, was ais e i g e l i s t e r  A u s d r u c k  eines durch Kampf und Verfolgung, 
Marter und Tod gekraftigten Glaubens auf uns vererbt worden ist.

Aber w ie wird man es singen?
Die Anhiingor des rhythmischen Chorals machen zwei Grtiude geltend :
1. Das geschichtliche Recht fordert den rhythmischen Chorał ais die 

Originalform desselben; die gegenwSrtige Gestalt ist nur eine aus Gleich- 
gultigkeit hervorgegangene Verunstaltung.

2. Der heutige Chorał entbehrt des ecliten zur Andaelit stimmenden 
Schwunges, er schleicht matt und tritge einher, ohne zu erhehen, zu ent- 
flammen.

lhnen wird von den Gcgnern erwidert:
ad 1. Es stelit nicht unbestritten fest, ob friiher ausschlieClich nur 

rhythmisch gesungen wurde; die rhythmische Form ware in ilirer Yerbindung 
mit manchen neuern Liedertesten durch Accentuation, Delinungen, Synkopen 
oft eine sehr unerquickliche und dem lieutigen musikalischen Standpunkt 
durchaus nicht entsprechende Ersclieinung.

ad 2. Bei dem blok taktischen Chorał ist doch immer weit mehr die 
Erbauung der Singenden moglich, ais bei dem angstlichen Achten auf die 
wechselnde Bewegung des rhythmischen Chorals, den unvermeidliehen oftern 
Verstoken der Einzelnen oder dem unmutigen Aufgeben alles Mitsingens von 
Seiten der meisten Gemeindemitglieder.



Thatsache ist, (lass alle Bestrebungen, den rhythmisclien Clioral wieder 
einzuftihren, bis heute keinen Erfolg gehabt haben. Gewiss ist die Scliwierig- 
keit desselben nicht oline hemiąenden Einfluss; aber was in Tagen nicht 
gefordert werden kann, muss docb in Jahren z u erreichen scin. Also un- 
moglicli erselieint die Einfiihrung des rbythmischen Cliorals nicht, wohl aber 
unangemessen, und wenn behauptet wird: „Der Chorał von heute ist etwas 
ganz Anderes ais der Chorał der alten Zeit“, so gebe icli dies nicht nur 
vollkommen zu, ich wagę sogar die Behauptung: „TJnser Chorał hat Recht 
daran, e r sol i  u n d  m u s s  e t wa s  g a n z  A n d e r e s  we r d e n .

Die Aufgabe unserer Zeit ist eine wesentlich andere. Heute gilt es 
den Głegensatz zwischcn „ k i r c h l i c h “ und „ p r o f a n 11 iiberalł, somit auch 
in der Musik so scharf ais moglich auszupragen. — Um aber den heutigen 
Chorał zu dcm zu machen, was er sein soli, stelit ihm ein anderes Element zu 
Geboto, worauf man bislier wenig Gewicht gelcgt hat— das ha r moni s cbe .  
Alle unsero alten Chorale sind ais M e l o d i e  einem andern harmonischen 
Boden entsprossen ais dem der heutigen Musik; cben darin liegt ihre be- 
sondere erhebende Kraft, ihr fremdartiger, Herz und Sinn bewegender 
Charakter. Jeno eigenthiimlichen Tonreihen mit ihren cigcnen harmonischen 
Gesetzen haben von altersher den Kamen der „Kirchentonarten11; Beweis 
gcnug, dass sie cben nur dem Dienst der Kirche unterstelll waren. In Be- 
zieliung auf diesc Seite des Chorals aber haben die letzten Jahrzehnte un- 
endlich viel verschuldet. Eine Wiedererweckung des alten harmonischen 
Elementes mit dem Aufgeben des rhythmisclien ist es nun, was unseren Chorał 
am eliesten und wirksamsten zu einer wiirdigen Stellung verhelfen kann.

Ereilichwolil hat dann die Instrumentalbegleitung, resp. der Organist 
melir denn je eine auCerordentlich wichtige Aufgabe. In seinen Handen 
liegt viel, ja er kann der gliłckliche Priedensstifter zwischen den iiber die 
Zuliissigkeit der jetzigen Choralform streitenden Parteien werden. Nimmt 
er dic Bewegung nicht gar zu langsam, beschrankt er die Zwisclienspiele, 
die selbstverstandlicli wtirdevoll und echt kirchlich sein miissen, auf das 
beschoidenstc Mali, so wird er sicherlich Monotonie und schleppenden Gang 
yerhtiten und dadurch e in  en  den Chorał von heute gemachten Yorwurf 
entkriiften. Liisst er in Liedern frohlichen und bewegten Inhaltes den 
Mittelstimmen etwas Freiheit in der Figuration, so gibt er einen nicht unbe- 
deutenden Ersatz fiir die verlorenc Rhythmik. Liisst er bei Liedern ernsten 
und buMortigcn Inhalts die Bewegung langsamer sein, die Stimmen ruhiger 
fortschreiten, wobei naturlich die Zwischenspiele sich noch melir vereinfachen 
miissen, ja macht er in solcher Weise sejbst zwischen den einzelnen Versen 
eines und desselben Liedes sachgemab Unterscheidungen, so wird er eine 
Yielseitigkeit, einen unerschopflichen Reichtum, der auch in unserem heutigen 
Chorale noch ruhenden gottlichen Kraft blob legen, die nicht anders denn 
erliebend und crbaulich wirken konnen.



Maclit er endlich mit Umsicht Gebrauch von den besonderen harmo- 
.lischen Wirkungen, wie wir sie aus den Bearbeitungen der alten Componisten 
lernen; weifi er zur recbten Zeit und am rechten Ort die gewaltigen Krafte 
und eigenthtimlichen Effecte seines Instrnmentes zu verwenden, das zu be- 
hefrschen er yersteht, dann wird er in manchen die Ahnung erwecken, dass 
es aucli eine Kunst des Orgelspiels gibt und ein Organist derjenige noch 
lange nicht ist, der etwa einen Chorał nach Noten zu spielen gelernt bat.

Das feste, gerade durch die gleicliformige Wiederholung des Ganzen 
umsomelir an’s Licbt gesetzte Yerweilen des Geftihls auf einer Grundstimmung 
beginnt sieli zu lockern, die plastische Gestalt des Liedes bekommt. Leben 
und Bewegung durch Yeranderuug der Instruinentalbegleitung in den einzelnen 
Strophen, und das in der Begleitung variierte Lied bildet den Ubergang zum 
d u rch co nap o n i e r  t en Lied, das einzelne Strophen mit eigenen melir oder 
weniger unter sieli verwandten, natiirlicli aber von e i n e  r Grundidee getra- 
genen Melodien ausstattet.

Ein instructiyes Beispiel geben zwei Stellen aus dem Lied: „ 1 m 
H e r b s t “ v. Wolfgang Miiller, in Musik gesetzt v. R. Franz: op. 17, Nro 6

Der 1. Vers von Stroplie I, lautet:



Das Moment <les chaaakterist.ischen Einzelnansdruckes verwirkliclit. sieli 
yollstiindig ini Recitativ; bei diesel- Gattung des Liedes bort die eigentliclie 
Melodie (Fluss der Rede) auf uud es tritt an ilire Stelle ein Mittelding 
zwischen ilu- und der blofien Rede. Die Musik tritt liier aus ihrer wesent- 
lichen Form, der eigentliclien Melodie heraus, aber docli in keiner anderen 
Absiclit, ais um einem Inhalte, dessen objectiver Charakter keinc melodische 
Composition erlaubt, eino musikalische Fassung- zu geben, d. i. eine der 
Melodie analoge Tonbewegung, die durcli ihre ganze Haltung, durch Tempo, 
Rhythmus, Tonfall, Accentuation und vor allem durch liarmonische Begleitung, 
einen specifiseli m u s i k a l i s c h e n  A u s d r u c k  erzielt; es ist Re d e ,  die eben 
anfiingt musikaliscli zu werden (vielleiclit ancli umgekelirt), die im Ganzen 
Idoli den musikalischen Ton uberhaupt anschlagt, im Einzehien aber bercits 
Ansatze wirklicher musikalischer Rliythmik und Melodik aus sich liervortreibt. 
Die reichere Begleitung kann so ziemlich alles, was dem Recitativ zum 
Musikalischen felilt, liinzuthun; sie stellt ncben die Worte, in denen das 
Gemtith sich Luft macht, das innere Wogen des Gemtites selbst: sie lasst 
die bewegte Seele schauen, die bis jetzt nur in gebrochenen Lauten ihre Ern- 
pfindungen auPert; denn g e h r o c l i o n  blcibt das Recitątiv immer; es ist 
immer eine nur angefangenc, stockende, vor der Refiexion nie in Gang 
kommendc Musik, cinc r l i y t h m i s i r t e  S p r a c h e ,  nocli nicht oder nicl i t  
mel i r  w i r k l i c h e  Musik.

Beispiel: Antigone des Sophokles nacli Donners Ubersetzung in Musik 
gesetzt von F. Mendelssohn-Bartholdy. — op. 55. Clayieranszug. (Leipzig, 
Breitkopf & HUrtel). — Seite 23.

Coro Jkcit. {.remer tem/wj

Der Hauptmangel des Recitativ’s, das Gebrochene liebt sich zunachst 
auf im d c c i  a m a t o r i s c li e n Ge s ang (Sprechgesang). Dieser ist nicht mehr 
gebrochene, Rede, sondom er liat wic die Melodie, Fluss und Biegsainkeit; 
aber er ist aucli nocli nicht Melodie, sondern bloh melodischer Vortrag des
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Ganzen und seiner einzelnen Worte. Dio altkirchliche Eitualmusik bildete 
vorzugsweise diesen „Spreckgesang11 aus. — Audi ćlie Oratorien- uncl drania- 
tische Musik wendet diese Gattung mit groker Wirkung an. So liat z. B. 
Mendelssokn iu seinen Ckoreri zu den Tragiidien von Sopkokles gezeigt, 
welek’ ein lebendigor drastiseker Eindruck mit diesem Spreckgesang zu er- 
zielen ist; es ist anzunekmen, dass er die Hauptform der grieekiseken Musik 
war, und okne Zweifel uberkaupt die alteste Form der Kunstmusik ist. — 
Wir verweisen auf das letztgenannte Kunstwerk von Mendelssokn, pag. 29 :

„Wer mag deine Gewalt o Zeus11 u. s. w. ais ein instructives Beispiel 
von declamatorischem oder Spreckgesang.

So kock der declamatoriscke Gesang in den soeben kervorgekobenen 
Beziehungen stcht, so falsck ware es, in ihin die liockste Form des iiber die 
Liedform kinausstrebenden Gesanges zu erblieken.

Es ist Musik in ihm, aber keine ganze Entfaltung der Musik; er lost 
die liede in Musik auf, aber er bindot die Musik an Silben, W'orte, Satze 
Metrum; er wirkt nur in  und m it dem Worte, es kommt in ikm kein 
Tongebilde zu eigener Consistenz, sondern das.Ganze schwebt und rausclit 
yorUker, wie das verhallende Wort selbst; es war musikalische Redo, aber 
nickt Musik. Die Tonkunst ist so reick an Formen, dass es in der That 
sonderkar witro, wenn gerade die concrete Darstcllung eines Empfindungs- 
gelialtes ikr versagt sein sollte 5 der Kunstgesang, der mit Recitativ und 
Declamation begann, sekritt daker mit Reckt zum walirkaft musikalisclien 
Empfindungsgesange —• zur A r i e ;  sie gerietk kiebei in cinseitigc Cultiyierung 
der Form auf Kosten des Ausdruckos, aber diese vorubergekenden Ver- 
irrungen beweisen nickts gogen die Wahrheit der Sache. — Die Arie vcr- 
einigt den ckarakteristiscken Ausdruck mit der strengen musikalisclien Form 
und dem lebendigen Fluss der Melodie, aber gerade deskalb kann bei ikr 
loicht das eine oder das andere Element einseitig gcltend gemackt werden^ 
iiberwiegt das Streben nack charakteristisckem Ausdruck, so nimmt sie leicht 
die kiikle Rccitativform an, iiberwiegt das rein musikaliselie Elepicnt, so 
wird sie weich, cliarakterlos, ja  am Ende ein leeres schnorkelhaftes Singstuck, 
das zu nickts anderem niitze ist, ais um die Keklenfertigkeit des SRngers zu 
zeigen. Wir erblieken diese Gegensatze leider auęk in den Metkoden des 
Gesangsuntcrricktes, und namentlick sind es die Yertreter des formellen 
Tkeiles (Italiener) welcke in borniertor Einseitigkeit untergeken. Unleugbar 
liat Italien das Grobte auf dem Gebiete der Gesangskunst geleistet und was 
Stimmbildung betrifft, ist auf die Grundsatze der alten Meister stets zuriick- 
zugeken. Jene Lehrer aber vergessen, dass die Kunst des „Singens11 nur 
Mittel, nicht Zweck ist, dass sie erlernt wird, um wakrliafte Kunstwerke, 
welcke das jetzige Italien nickt mekr kietet, zur Darstellung zu bringen. 
Auf der anderen Seite yernacklassigen die Anlianger des „Sprecliens" zu



kiiufig, die schulgemafie Ausbildung, sio betrachton dio Stimme ais Instrument 
und ruinieren dieselbe łn der Meinung, allgemein musikalische Bildung- be- 
fiihige aueli sclion Gesarfgsunterricht zu ertheilen. Ilier bleiben im gtinstigsten 
Balic dio Schiller nicht ohne Anregung fiir Geist und Horz, aber es sind 
ihnen die Mittel .entzogen, das, was sie bewegt, zur Darstellung zu bringen.

Die seit Gluck so vielfach besprocbene Frage, ob dio Arie dergestalt 
an das Wort gebunden soi, dass auf jedo Silbe auch nur e i n c  Noto fallen 
diirfe, erlcdigt sieli durcli die angefiihrten Unterschicdo zwischen ihr und dcm 
declamatórischen Gesąng von selbst. •— Die Musik ist nun einmal dio Kunst, 
wolche zur lledc tritt, um den der lotzteren nicht erreiehbaren Ausdruck der 
Warme und Tiefe der Empfindung liinzuzuthun, sie fiingt da an, wo die 
lledc' aufhort.

Wonn iiborhaupt das Studium der Arie Gegenstand des Unterrichtes an 
Gyintiasien sein ko nuto,  so waren nur wegeu ihrer classischen Form jene 
aus den Oratorien von Bach, Handel, und vor allen Haydn zu cmpfchlen.

Die Polyplionie, dereń Wesen im Zusammentonon selbstitudiger 
Einzelnstimmen besteht, gehort vorzugsweiso dom Gesange an und biklet das 
eingeliende Studium derselben einen wesentlichen Theil des gesanglichen 
Unterrichtes an Gymnasien. Denn nur der Gesang hat in a l l e n  L a g  en 
jene einfache Ilelligkeit und Klarheit, und vor allen dio dcutliche . Unter- 
schcidbarkcit der gleichzeitig erklingenden hoheren und tieferen Stimmen, 
die erforderlich ist, um die. polyphonc Musik recht durchsichtig zu macłien. 
Die Bcreclitigung aller Gattungon liarmonisch-melodischer Yocalmusik ais 
Lehrobject, muss festgehalten werden gegentlber den AnhSngern der modernen 
formzerstorenden Theorie, des „ S p r ccii  g e s a n g  es “. Musik ist eben nur 
„ S t i m m e 11, nicht „ K e d e “, die Stimme aber ist erstens biegsam (Melodie) 
oder oines Verlialtnisses zu anderen Stimmen fahig (Harmonie). Musik ist 
fernor aucli Gefiihlsausdruck, sie muss also Mittel haben, dio Geftihle ganzer 
Massen sowolil auscinander zu halten, ais aucli zu harmonischer Einheit 
zusammenklingen zu lassen. In letzterer Hinsicht werden die e i n f a c h e n  
Chi i r e  den erhabensten und soelenvollsten Eindruck gowaliren; in ihnen 
fasst die Musik alle Kraft, alle Freude, alle Wehmuth zu einem Gesammtbild 
zusammen: die erstere Form mit auseinandergehaltenen Stimmen (strenge 
Polyplionie) stollt den Gefiihlsausdruck einer Masse ais cine in ihren Giiedern, 
Personen, Altersunterschieden, Geschlechtern, von einer  Stimmungerregton dar.

Der Begriff der Allstimmigkeit kann aucli nach einem anderen Grund- 
satz verschieden aufgefasst werden. Die a b s o l u t e  A l l s t i m m i g k e i t  wird 
nur erreicht durcli Compositionen, welclie alle Stimmregionen vereinigen 
(gewohnlich nicht ganz zutreffond: „gemischter Chor" genannt). — Die 
relative Allstimmigkeit bcliauptet aucli noch den Charakter der groBartigen 
W irkung, wenn sie ais Ilalbchor auftritt und insbesondere ais vollkraftiger



Mft nnerchor .  Mit dem letzteren wird die Kunstmusik praktisch; sie tritt 
in’s Leben hinein; er zieht die Musik aus der engeren Sphare der Gelehr- 
samkeit heraus und fiihrt sie auf den Schauplatz der Offentlichkeit. Aus den 
genannten Grunden und weiter aus dem ganzlichen Fehlen vou niannliclier 
Klangkraft in den nocli jugendlichcn Stimmcn, diirftc die Behandlung des 
„Mannerchors11 an Gymnasien wolil am besten ganzlich aufgegeben werden, 
und nur das Studium des „vollcu Chorcs“ aber auch in weiser Einschrankung 
betrieben werden.

Die Gesangslehrer muss sclion in den ersten Lehrstundeń die gedanken- 
volle Musik und die geistige Ausbildung seiner Schiiler im Augo liabcn. In 
dieser Hinsiclit bleiben weltliche Lieder die sichersten Lehrmittel, aucli ist 
das Lied, da es auf der ersten Untorrichtsstufe nur oinstimmig auftreten 
darf, schon deshalb das zweckmiiKgste Bildungsmittel, weil in ilini nur e i n e 
bestimmte Bichtung des Geftihls sieli geltend rnacht und weil es das 
musikalische Gefiihl und den reflectierenden Verstand zu gleiclier Zeit und 
zu gleichen Theilen beschaftigt. Da der Sinn des einfachen Liedes leiclit, 
zu erfassen ist, so bestimmt sieli dadurch der Ausdruck sowolil im Einzelnen 
wie im Ganzen. Namentlich aber lasst sich das kunstgemafie At l i emholen ,  
ein wichtiges Element beim Gesange, an Liedern auf einfache und fasslicbe 
Woiso erlernen ; denn die Gesetze, nacb denen beim Gesang der Atliem 
in Anwendung kommt, berulien auf dem lulialtc des Gediclitos; ist derselbe 
leiclit fasslicli, so ergibt sieli das richtige Atliemholen von selbst.

Dom Gesange muss i mmor  das Lesen, eine Art von Redeiibung 
vorausgehen, so dass der Schiiler eine deutliche Anschauung von dem erhalte, 
was dureh die Musik ausgedrtickt wird. Der Wert, welchen der lieutige 
Elementarunterricht auf das Lesen legt, der Umstand, dass man die Schiller 
schon friih mit dem Lesen leiehter poetischer Stiicke beschaftigt, kann daher 
fiir den Gesang nur von den heilsamsten Eolgen sein.

Durchfiihrung der Mothode an einem Beispiel: 
fi. Frauz. op. 5. Nr. 2. Friihling ist da! (J. Schroer).

Die Stelle: „Bltimlein im Garten, schaut eucli doch um“ — wird:
1. jedes Wort abgesondert genau von allen Schillera ausgesprochen;
2. dieselbo Stelle wird vou allen Sehiilern rhythmisch ausgesprochen, 

nachdem sie vorher vom Lehrer auf die Tafel geschrieben wurde:
Bliżm-lein-im-Gar-ten | schaut-euch-doch-um

3. Der Stelle wird durcli die musikalische Melodie (Toubewegung) 
der richtige T o n f a l l  gegeben.
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und zwar zuerst wie in 1. jede Silbe abgesondert, dann in Yerbindung mit 
der rhythmisclien Bewegung.

4. Der rhythmiseh und melodiscli durchgefiihrten Stelle gebe man 
endlicli im Sinne des Oomponisten (Andantino =  mafiig bewegt) die richtige 
Bewegung und im Sinne des vorgezeichneten „ji“ die richtige Tonstarke. — 
Oder die weitere Stelle:

„Sie schuttelten sieli, sie saheu sich um.“
1. Das richtige Sprechen.
2. Das rhythmische Sprechen :

Sie -— schiit-tel-ten sich — sie sa-hen-sich-um
3. Tonfall und Rhythmus.
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endlich im Sinne des „Andantino1* und „ppu die richtige Tonbewegung und 
Tonstarke.

Nachdem aut diese Weise Stelle fiir Stelle durchgenommen wurde, 
verfahrt man solchergestalt mit dem ganzen Gedicht.

Es ist eine durchaus verkehrte Ansicht, wenn man den Schwerpunkt 
der gesammten Entwickclung ausschlieClich in die Yergangenheit zuriickverlegt.

Das Eesultat der neuesten Errungenschaften lelirt uns dagegen, dass zwar 
die alten MeisterSeiten unantastbarer Gro$e besitzen, dass aber auch die neueren 
und neuesten Meister errungen haben, \vovon jene keine Ahnung besaPen. Be- 
trachten wir dies Resultut noch etwas naher, namentlicli das, worauf es in der 
Gegenwart hauptsachlich ankommt, und schlieSen damit unsere Darstellnng ab.

Die Tonkunst war bisher eine Pflanze, mit der die leitende und ord- 
nende Hand des Gartners wenig zu thun hatte. Wir sehen ein frisches 
kraftiges Wachson ohue alle Einwirkung von Aufien, eine Entfaltung mit 
der Sicherheit des Instincts. Ein Eesultat dieses Standpunktes ist die bis- 
herige Gestalt der Tonkunst, beziehungsweise fiir unsere Zwecke, der Gesangs- 
kunst. Wir haben die reichste Entwicklung vor uns, aber wir sehen auch 
den Mangel eines hiihercn Bewusstseins. Die Musik fiihrt den Kamen einer 
freien Kunst; mit grofierem Eecht aber diirften Musik und Musiker „yogelfrei** 
genannt werden; und wir haben so die grofien Eesultate der hdchsten Bliite 
unserer Kraft, wir haben anderseits aber auch die Eesultate des durchaus 
Ungeordneten, Zufalligen, Zersplitterten; der jiingsteu der Kiinste fehlt eben 
die eigentliche Yert.retung durch den  S t a a t .

Bcsaben so rnanche unserer Gesangslehrer selbst kein hiilieres Bewusst- 
sein tiber die Kunst, so konnten sio auch ein solches nicht weiter mittheilen; 
dass der Gesangsuuterrieht von groPter Bedeutung auf die G e s a m m t-



entwicklung der Schiller sein kann, wurde wenig oder gar nicht erkannt, 
Die Aufgabe im sckonsten Sinne crfasst, muss der Gesangslehrer einen 
Einfluss ahnlich dem des Religionslehrers besitzon; auch ibm ist die edelste 
Herzensbildung anvertraut. Statt dessen sehen wir ,oft leere Spielereicn, 
Tand und AuCerlicbkeit. Ais Folgę davon eine traurige Geistesode und 
Leerbeit, in sittlicher Hinsicht aber eine beklagenswerte Charakterlosigkeit. 
Friiher konnten nocb die a 11 g e m e i n e n Zustande den Mangel bewusster 
Haltung ersetzen; jetzt sehen wir iiberall diese Unklarbeit, diese unauf- 
horlicben Schwankungen. Es bat sicb cben bis jetzt auf musikalischem 
Gebicte alles von selbst gestaltet, oline weiteres Hinzutliun, Dies yermocbto 
eine Zeitlang auszureichen, ais das Bestehonde noch eine nnbezweifelte und 
unaugefochtene Grundlage bot. Mit dcm Zusainmonbrechen dioser Stutzeu 
brachen auch die bisherigen Mangel entschiedener hervor. Der naturliche Halt 
war entzogen und ein bewusster, geistiger nocb niclit gewonnen. Die wabrbaft 
neue  B e l e b u n g  kann nur ans einem neuon Gciste beiworgeben, diesen neuen 
Geist atlimet die durch die neudeutsche Scbulo bervorgerufeno Bewegung.

Die Hauptpuukte dieses neugewonnenen, vorwiegend durcli R. Wagner 
vermittelten Bewusstseins zu charakterisiren ist noch die lotzte Aufgabe. 
Es sind folgende :

1. Fur gediegene musikalische Keniitnis ist heutzutage eine bobere 
allgemeine bumanistische Bildung unumganglich notwendig.

2. Nur ein neuer g e i s t i g e r  I n  h a l t  bereclitigt z urn musikalisehen 
Scbaffen.

. 3. Die Meisterwerke der Yergangenbeit bleibeu immer ein Gegenstand 
des Studiums, aber nicht Objccte knechtischcr Nachalimung und Bewunderung.

4. Die Musik (Gesang) ist aus der erniedrigenden Stellung eines Luxus- 
artikels emporzuheben zu einem wesentlieben Bildungsmoment und zwar durch 
die A u t o r i t a t  des  St aa t es .

5. Nicht mehr ein leeros „Spiel mit Tdncn“ ist die Aufgabe des 
Musikunterrichtes von hente; wir verlangen vielmebr einen innigen Ansehluss 
an die Poesie, ein Streben nacb geistigem Inhalt, nacb tieferer Bedeutung, 
nacb charakteristischem Ausdruck.

6. Wenn friilier die Tonkuust nur mit dem GefUhle betracbtet wurde,
so ist nunmehr ein Standpunkt gewonnen, auf welcbcm wir die' Tonkunst 
ais einen der groBten, wichtigsten Bestandtbeile des allgemeinen Geisteslebens 
erfassen lernen, durch den wir in den Stand gesetzt sind, den goistigen Inhalt 
der verschiedeuen Epochen in ibr zu erkennen und wiederzufinden. Soli aber 
nicht immer das „Errungene11 verloren gehen, sollen wir,zu einem sichern 
Fundament auch fur den Musik-, beziebungsweise fiir den Gesangunterricht 
gelangen, so muss der Staat unbedingt seinen Einfluss wetfer ais bisher auf 
dieselben ausdebnen. Selbstverstandlicb ist hier nicht der Ort, auf Beantwor- 
tung dahin gehbriger Fragen ausfuhrlicher einzugelien. j  S m i t a .



S e h u l n a e h r i e h t e n .

I. Lehrpersonale.

V e r ii n d
Es schied aus dcm Lehrkorper:

]. Professor W e n z e  1 P s e h e i d l  
Ende August 1883 infolge seiner 
Ernennung fur das Gymnasium im
IV. Bezirke Wiens. (H. Min. Erl. 
v. 18. Juli 1883, Z. 9201.)

2. Professor Dr. A n t o n  B a l c a r  
Mitte September 1883 infolge 
seiner Ernennung fiir das k. k. I. ! 
bohmische Staats-Reał- und Ober- j 
gymnasium in Prag. (H. Min. Erl. j 
v. 3. September 1883, Z. 16010.') i

3. Professor und Bezirksscliulinspector
R u d o l f  B a r t e l m u s  Ende Oc- 
tober 1883 infolge seiner Ernen
nung zum Director der k. k. Staats- 
realscliule in Troppau. (Allerh. 
Entschl. v. 9. October 1883.)

e r u n g e n.
Es trat ais Ersatzmann ein :

1. Emi l  H r i b a r ais wirklicher 
Lelirer Ende August 1883 (h 
Min. Erl. v. 18. Juli 1883, Z. 
9201.)

2. A n t o n  L a n d s f e l d  ais supplie- 
render Lebrer Mitte September 
1883 (best. m. li. 1. Erl. v. 18. 
September 1883, Z. 2754.)

3. Niemand.

Stand des Lehrpersonales am Schlusse des Scłmljahres.
1. Herr J o s e f  W e r b e r ,  k. k. Director, Curator der Probst Scherschnik’-

seben Bibliothekstiftung, lehrte Grieehiscli in VII.
2. Herr J o s e f  Smi ta ,  k. k. Professor, Curator der Dr. GabrieFsclien

Lehrmittelstiftung, lehrte Mathematik in II., Naturgeschichte in I. A,
I. B, II., III., V., VI.

3. Herr Go t t l i o b  F r i e d r i c h ,  k. k. Professor, lehrte Latein in VII.,
VIII., philos. Propadeutik in VII., VIII.

4. Herr Dr. J o h a n n  Od s t r e i l ,  k. k. Professor (VIII. Rangclasse), lehrte
Mathematik in I. A, III., V., VII., Physik in VII.
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5. Herr A r m a n d  K a r ę  11, k. k. Professor uud Bezirksschulinspector,
lehrte Latein in IV., Griechisch in IV.

6. Herr P. I g n a z  Świ eży ,  k. k. Professor, lehrte katliol. Eeligionslehre
in allen Classen.

7. H e r r F r a n z  Sc l nni e  d, k. k. Professor, lehrte Latein in V., VI., Griechisch
in VI.

8. Herr I)r. J o h a n n  W i t r z e n s ,  k. k. Professor, lehrte Latein in II I .,
Griechisch in III., VIII.

9. Herr R i c h a r d  F r i t s c h e ,  k. k. Professor, lehrte evangel. Religions-
lelire in allen Classen, Deutsch in IV.

10. Herr Mi ch ae l  P e t s c h a r ,  k. k. Professor, lehrte Latein in II., Grie
chisch in IV., Deutsch in II.

11. Herr K a r l  Or s z u l i k ,  k. k. Gymnasiallehrer, lehrte Latein in I. B.,
Deutsch in I. B., III,

12. Herr E m i l  H r i b a r ,  k. k. Gymnasiallehrer, lehrte Mathematik in I. A,
IV., VI., VIII., Physik in IV., VIII.

13. Herr J o s e f  P e d e r ,  k. k. Gymnasiallehrer, lehrte Geographie in I. A,
Geographie und Geschichte in V., VI., Deutsch in VI., VII., VIII.

14. Herr J o h a n n  T e u t s c h ,  Supplent, lehrte Latein in I. A, Deutsch in
I. A., V., Geographie und Geschichte in II.

15. Herr A n t o n  La n d s f e l d ,  Supplent, lehrte Geographie in I. B, Geo
graphie und Geschichte in III , IV., VII., VIII.

16. Herr S i mo n  F r i e d m a n u ,  Kreisrabbiner, lehrte israelitisehe Religions-
lehre.

17. Herr P. J o h a n n  S i kor a ,  Obercaplan, provisor. Exhortator, liielt die
Exhorte fur das Untergymnasium.

Die relativ obligaten Landessprachen lehrten:
1. Herr A n t o n  L a n d s f e l  d, Supplent, bohmisehe Sprache in der I., II.,

111. Abtheilung.
2. Herr P. I g n a z  Ś w i ó ż y ,  k. k. Professor, polnische Sprache in der

111., IV. Abtheilung.
3. Herr K a r l  O r s z u l i k ,  k. k. Gymnasiallehrer, polnische Sprache in der

I , II. Abtheilung.

Die freien Lehrgegenstande lełirten:
1. Herr F r a n a  H o 1 e £ e k, Professor an der Staatsrealschule, Freihand-

zeiclinen.
2. Herr K a r l  W i 1 k e, Turnlehrer an der Lełirerbildungsanstalt, Turnen.
3. Herr P e t e r  Wi l l i ,  Professor an der Staatsrealschule, fra^zosische Sprache.
4. Herr F r a n z  J o h n ,  Professor an der Staatsrealschule, Stenographie.



II. Lehrplan.

a) Obligate Lehrgegenstande.
i. Classe.

Ordinarius: Abth. A : Herr Johann Teutseh.
Abtli. B: Herr Karl Orszulik.

1. R e l i g i o n s l e h r e : a )  katholiscli: 2 St. w. Der christliche Glaube. Die
zeliii Gebote.. Die Gnadenmittel. Ig. Świeży.

j3) evangelisch: 2 St. w. Biblisclie Gcschiclite des alten Testa- 
mentes. Die einschlagige Geographie. Erklarung der zelin Gebote und 
des „Unser Yater“. Zu den Festzeiten des Kirclienjalires ein religibses 
Lied. R. Fritsche.

2. L a t  e i n :  8 St. w. BegelmaCige Formenlehre, eingeubt an den Ubungs-
beispielen des Lesebuches. Memorieren und Aufschreiben der Yoca- 
beln. Wocłicntlicli eine Composition. Abtli. A: J. Teutseh.

Abtli. B: K, Orszulik.
3. D e u t s c l i :  4 St. w. Der einfache erweiterte, zusammengezogene und

zusammengesetzte Satz in Verbindung init der Interpunctionslehre. 
Flexion der Verba. Miindliche und scbriftliche Einiibung durcli Bei- 
spiele. Lesen und Erklaren prosaischer uud poetischer Lesestticke. 
Vortrag memorierter Stiieko. —- Alle 8—-14 Tage ein Aufsatz ais 
hausliche Arbeit und eine orthographisehe Ubung.

Abtli. A : J . Teutscb.
Abth. B: K. Orszulik,

4. G e o g r a p h i e :  3 St. w. Grundbegriffe der mathcmatischen Geographie.
Beschreibung der Erdoberflache mit Bezug auf ihre naturliche Be- 
schaffeulieit und die allgemeinen Scheidungon nach Volkern und Staa- 
ten. — Kartenlesen und Kartenzeichnen. Abth. A : J. Fedor.

Abtli. B: A. Landsfeld.
5. M a t h e m a t i k :  3 St, w. Die vier Rechnungsarten mit unbenannten und

benannten Żabien. Dekadisches Zahlensystem. Decimalbriiche: lleeh- 
nen mit abgekurzten Decimalen, abgekiirzte Multiplication und Divi- 
sion. Primzahlen, Theilbarkeit der Żabien, gemeinschaftliches Mal.i und 
Vielfaches.. Gemeine Briiche. — Aus der Anschauungslehre: Gerade, 
Winkel, Dreiecke. Abtli. A: Dr. J. Odstrcil.

Abth. B : E. Hribar.
6. N a t u rg  es cli i c h te : 2 St. w. Zoologie der Sauge-, Gliodcr-, Weich-

und Strahlthiere mit erlauternden Demonstrationen.
Abtb. A und B : J. Smita.



II. Classe.
Ordinarius: Herr Micliael Petscliar.

1. E e l i g i o n s l e h r e :  a) katholiscli: 2 St. w. Erklarung der Gebrauche
und Ceremonien der katholischen Kirche. Ig. Świeży.

/?) evangeliscli: 2 St. w. Biblische Geschiclite des neuen Testa- 
mentes, vornehnilich die Eoden Jesu. Erklarung aller 6 Hauptstileke 
des (lutherischen) Katechismus. Zu den Festzciten des Kirchenjahres 
ein religioses Lied. li. Fritsche.

2. L a t e i n :  8 St. w. Wiederliohmg und Erganzung der regclmabigcn For-
menlehre. Unregelmiifiigkeiten in Declination und Conjugation. Die 
notwendigsten Leliren der Syntax. Ubungsbeispiele nacli dem Lese- 
buche. — Alle 8 Tage eiue Composition, alle 14 Tage ein Pensum.

M. Petscliar.
3. D e u t s c h :  4 St. w. Pormenlehre des Nomen. Der zusammengesetzte

Satz. Wiederbolung und Beendigung der Orthograpliie. — Lesen von 
Musterstiicken mit sprachlicber und sachlicher Erklarung. Vortrag 
memorierter Stlicke. — Alle 8 bis 14 Tage ein Aufsatz ais hausliclie 
Arbeit und eine orthographisehe Ubung. M. Petscliar.

4. Ge o g r a p  hi e und Ges  cli i eh te:  4 St. w. Physikalische und politische
Geographie von Asien, Afrika und Europa im allgemeinen, spociello 
Geographie von Siid- und West-Europa. Kartenzeiclmen — Gescliichte 
des Altertums. J. Teutsch.

5. M a t h e m a t i k :  3 St. w. Arithmetik: Verlialtnisse und Proportionen
und dereń Anwendung. Mabe, Gewichte, Miinzeń und darauf beziigliclio 
Eeclinungen. — Anschauungslehre: Messung, Tlieilung, Verwandlung 
und Ahnliclikeit geradliniger Eiguren. J . Smita.

6. N a t u r g e s c h i c h t o :  2 St. w. «) Zoologie der Vijgel, Ampliibien und
Pische mit erlauternden Demonstrationen. — b) Botanik: Beschreibung 
der Pflanzen nach aufieren Merkmalen mittelst Demonstrationen au 
lebenden Gewaclisen. Ubungen im Bestiinmen der bliilienden Gewachse 
nach Linne’s System. .J. Smita.

III. Classe.
Ordinarius: Herr Dr. Johann Witrzens.

1. E e li g i o ns 1 e h re  : a) katholiscli: 2 St. w. Die Geschiclite der Offen- 
barungen Gottes im alten Bundę. Ig. Świeży.

,0) evangelisch: 2 St. w. Die christliche Glaubonslehre. Lobens- 
bilder christlicher Helden aus der Zeit der Stiftung der Kirche bis zur 
Eeformation. Zu den Eestzeiten des Kirchenjahres ein religioses Lied.

E. Fritsche.



2. L a t e i n :  6 St. w. Casuslehre, eingeiibt an den Beispielen des Ubungs-
buches. — Cornelius Nepos nacli Auswalil. Alle 14 Tage eine Haus- 
und eine Schulaufgabe. Dr. J. Witrzens.

3. G r i e c h i s c b :  5 St. w. Regelmabige Eormenlehro bis zu den Passiv-
formen. Ubersetzung der entsprechenden Ubungsstticke, — Im II. 
Semester alle 14 Tage ein Pensum und alle 4 Wochen eine Compo- 
sition. Dr. J . Witrzens.

4. D e u t s e h :  3 St. w. Lesen prosaischer und poetischer Musterstiicke mit
sacblielier und sprachlicber Erklarung. Yortrag memorierter Lesestiicke 
— Alle 14 Tage ein Aufsatz ais hauslicbe Arbeit. K. Orszulik.

5. Ge og r a  pbi  o. und G e s c b i c h t e :  3 St. w. Oro-, Hydro und politisebe
Geograpbie von Europa (Osterreich ausgenommen). Geograpbie von 
Amerika und Australien. Kartenzeichnen. — Geschiclite des Mittel- 
alters mit besonderer Berileksichtigung der Hauptmomente aus der 
ostorreichisehen Gesehichte. A. Landsfeld.

6. M at bom  a t i k :  3 St. w. Grundoperationen mit Buchstabengroben, Po-
tencieren, Radicieren und Combinationslehre. — Anschauungslehre: Der 
Kreis mid die regclmabigen Polygone in Construction und Reclmung. 
Ellipse, Parabel, Ilyperbel. Dr. .T. Odstrcil.

7. N a t u r g e s c b i c h t e :  2 St. w. (im I. Sem.) Mineralogische Anschauungs-
lehre. .T. Smita.

8. P h y s i k :  2 St. w. (im IT. Sem.) Einleitung, Anfangsgriinde der Chemie
und Warmeiehre. J. Smita.

IV. Classe.
Ordinarius: Herr Armand Karell.

1. R e l i g i o  n s l e  li re:  7.) katboliscb: 2 St. w. Die Gescbichte der Offen-
barungen Gottos im neuen Bundę. Ig. Świeży.

P) ewangelisch; 2 St. w. Die ebristliebe Sittenlehre. Lebensbilder 
ebristlieber Helden aus der Reformation bis in die neueste Zeit. Zu den 
Festzeiten des Kirchenjabres ein religiiises Lied. R. Eritsclie.

2. L a t e i n :  6 St. w. Tempus- und Moduslehre, eingeiibt an den Aufgaben
des Ubungsbuches. Prosodie und Metrik. — Lectiire: Caesar de bello 
gali. 1. I., II., III. — Ovid nacb Auswalil. — Alle 14 Tage ein 
Pensum und eine Composition. A. Karell.

3. G r i e c h i s c b :  4 St. w. Abscliluss und Wiederholung der Formenlebre;
Ilauptpunktc aus der Syntax der Modi, eingeiibt an den Beispielen 
des Lesebuches. — Alle 14 Tage ein Pensum und alle 4 Wochen 
eine Composition. A. Karell.



4. De u t s c l i :  3 St. w. Lecture prosaischer und poetischer Lesestticke mit
sprachlicher und sachlicher Erklarung. Figuren und Tropen. Deutsche 
Prosodie und Metrik. Geschiiftsaufsatze. Vortrag memorierter Stucke. — 
Alle 14 Tage ein Aufsatz ais hausliche Arbeit. R. Fritsche.

5. G e o g r a p h i e  und Ges c h i c h  t e :  4 St. w. I. Sem.: Geschiclite der
Neuzeit mit Hervorhebung der Geschiclite des Habsburgischen Gesammt- 
staates. — II. Sem.: Geographie und Statistik der osterreicliisch-uiiga- 
rischen Monarchie. •— Kartenskizzen. A. Landsfeld.

(i. M at hem  a t i k :  3 St. w. Zusammengesetzte Yerhaltnisse und ihre An- 
wendung. Zinseszinsrechnungen. Gleichungen des I. Grades, — An- 
schauungslehre: Stereometrische Grundbegriffe. Inhalts- und Oberflachen- 
berechnung der Kiirper. E. Hribar.

7. P l i y s i k :  3 St. w. Die Lehre vom Gleichgewichte und der Bewegung 
fester, fliissiger und ausdehnsamer Kiirper. Akustik, Magnetismus und 
Elektricitat. Grundbegriffe der Optik. E. Hribar.

V. Classe.
Ordinarius: Herr Dr. Joliann Odstrcil.

1. R e l i g i o n s l e h r e :  a) katholisch: 2 St. w. Allgemeine Glaubenslehre.
Ig. Świeży.

evangeliscli: 2 St. w. Zusammenliangende Darstellung der 
Geschiclite der ehristlichen Kirche, von der Stiftung derselben bis zur 
lieformation. R. Fritsche.

2. La t e i n :  6 St. w. Lecture (5 St. w.): Livius 1. I., XXI. -— Ovid nacli
Auswalil.aus den Metamorphosen. — Grammatrsch-stilistisehe Ubungen 
(1. St. w.). Wiederliolung der Grammatik: Casuslehre, Tempora, Modi.
— Alle 14 Tage ein Pensum, allc 4 Woclien eine Composition.

Fr. Schmied.
3. G r i e c h i s c h :  5 St. w. Lecture (4 St. w.) Xenophon, Anab. I., II.,

III., IV., V., VI. nacli Schenkl’s Chrestomathie. Homer, II. I., II. — 
Grammatik (1 St. w.) Syntax des Nomens mit entsprechenden Bei- 
spielen. — Alle 4 Woclien eine Composition. M. Petschar.

4. D e u t s c l i :  2 St. w. Lecture von Musterstiicken der neueren Literatur
mit sprachlicher und sachlicher Erklarung. Vortrag memorierter Stucke.
— Alle 14 Tage ein Aufsatz ais hausliche Arbeit. J .  Teutsch.

5. G e o g r a p h i e  und Ges  ch i ch  te:  4 St. w. Geographie Vorderasiens
und der Mittelmeerlander. — Cultur der asiatischen und afrikanischen 
Viilker. Geschiclite der Perser, Griechen, Makedonief, Karfliager und 
Romer bis zu Octavianus’ Alleinherrschaft. J . Feder.



6. Ma t l i e ma t i k :  4 St. w. Algebra: Die Zahlensysteme. Algebraische
Grundoperationen. Theilbarkeit der Zalilea und ilire Anwendung. Voll- 
standige Lelirei von den Brilchen. Proportionen — Geometrie : Planimetrie

Dr. J. Odstrcil.
7. N a t u r  g esc li i e l i t ę :  2 St. w. I. Sem. Mineralogie in Verbindung mit

Geognosie. i i .  Sem. Botanik mit besonderer Beriicksichtigung der 
Orgauograpłiie und des natiirlichen Systems. J. Smita.

VI. Classe.

O rdinarius: H err Branż Schmied.

1. E e l i g i o n s l e l i r e :  a) katholisch: 2 St, w. Die ckristliche Lehre. Beson-
dere Glaubenslelire. Ig. Świeży.

(5) evangeliscli: 2 St. w. Zusammenliiingendc Darstellung der 
Gesehichte der cliristlichen Kirclie yon der Reformation bis in die 
neneste Zeit. Gescliichte des evangelisclien Kirchenliedes.

R. Britsche.
2. L a t e i n :  6 St. w. Lectilre (5 St. w.) Cicero, orat. in Catil, I., II. Sallust,

helium Jugurthinum. Yergil, Aen. 1. I., II. — Grammatisch-stilistische 
Ubungen (1 St. w.). — Alle 14 Tage ein Pensum, allo 4 Wochen 
eine Composition. F r . . Schmied,

3. G r i e c h i s c h :  5 St. w. Lectiire (4 St. w.). Homer, II. V., VI., XVIII.,
XXIII, — Herodot 1. VII. — Grammatik (1 St. w.): Syntax des 
Verbums. — Alle 4 Wochen eine Composition. Fr. Schmied.

4. D e u t s c h : 3 St. w. Lectiire einer Auswahl von Musterstlicken aus der
mhd. Periode und aus der Zeit von Seb. Brant bis Herder nebst den 
notigen literarhistorischen Notizeu. — Alle 14 Tage ein Aufsatz,

J . Feder.
5. G e o g r a p h i e  und G e s e h i c h t e :  3 St. w. Gesehichte des romischen

Kaiserreiches und des Mittelalters mit besonderer Beriicksichtigung der 
Gesehichte der osterreichischen Lander. — Entsprechende politische 
Geographie. J .  Feder.

6. M a t l i e m a t i k :  3 St. w. Algebra: Potenz- und Wurzelgrofien • Loga-
rithmen. Gleichungen des I. Grades mit einer und mehreren Unbekannten. 
Aufgaben aus Ileis. — Geometrie: Stereometrie und Trigonometrie.

F, Hribar.
7. N a t u r g e s c h i c h t e :  2 St. w. Zoologie mit erlauternden Demonstra-

tionen und besonderer Beriicksichtigung des anatomischen Baues der 
Haupttypen. J. Smita.



VII. Classe.
Ordinarius : Herr Gottlieb Friedrich.

1. R e l i g i o n s l e h r e :  «) katholisch: 2 St. w. Cliristliche Sittenlehre,
Ig. Świóży.

p) evangelisch: 2 St. w. I. Sem.: Einfiirung in die Schriften 
des alten Testamentes. — II. Sem.: Einfiihrung in die Schriften des neuen 
Testamentes. — Religionsgeschichte. — Das Leben und die Lehre 
Jesu im Urtexte gelesen und erklart. R. Eritsche.

2. L a  t ein:  5 St. w. Lectiire (4 St. w.); Cicero, orat. pro Milone. Yergil,
Aen. 1. II., V., VIII. Gramrnatisch-stilistische Ubungen (1 St. w.) — 
Alle 14 Tage eine Pensum, alle 4 Wochen eine Compósition.

G. Friedrich.
3. Gr i e c h i s c h :  4 St. w. Demosthenes, orat. Phil. I.,II., III. und rcspt Eipijwję

sammt Einleitung. — Sophokles, Antigone mit Einleitung in die griechisehe 
Tragodie : — Alle 14 Tage eine grammatische Stunde (Wiederholung nach 
Bedarf). — Alle 4 Wochen eine Composition. J . Werhet.

4. D e u t s c h :  3 St. w. Lecttire von Musterstiicken aus der Zeit nach Herder
mit begleitenden literarhistorischen Notizen. — Alle 14 Tage ein 
Aufsatz. J . Feder.

5. G e o g r a p h i e  und G e s c h i c h t e :  3 St. w. Geschichte der-Neuzeit mit
Hervorliebung der cliarakteristischen Momente aus der osterreichischen 
Geschichte. Entsprechende politische Geographie. A. Landsfeld.

6. M a t h e m a t i k :  3 St. w. Algebra: Unbestimmte Gleicliungen. Quadra-
tische Gleichungen mit einer oder melireren TJnbekannten. Exponential- 
Gleichungen. Progressionen. Combinationslehre. Wahrscheinlichkeits-. 
rechnungen. Binomischer Lehrsatz. Aufgaben aus Heis. — G e o m e t r i e :  
Anwendung der Algebra auf die Geometrie. Analytisehe Geometrie 
in der Ebene. Dr. J .  Odstrcil.

7. P h y s i k :  3 St. w. Allgemeine Eigensehaften der Korper. Mechanik fester
und tropfbarfltlssiger Korper. Warrne. Theorie der Gasc. Chemie.

Dr. .1. Odstrcil.
8. P h i l o s o p h i s c h e  P r o p a o d e u t i k :  2 St. w. Logik. G. Friedrich.

VIII. Classe.
Ordinarius: Herr Emil Hribar.

1. R e l i g i o n s l e h r e :  a) katholisch: 2 St. w. Geschichte der Kirche Christi.
Ig. Swićży.

/?) evangelisch: 2 St. w. Die cliristliche Glaubenslehre. — II. Sem.: 
Die cliristliche Sittenlehre. — Das Leben und die Lehre der Apostel 
im Urtexte gelesen und erklart. R. Fritsclie.



2. L a t e i n :  5 St. w. Lectiire. (4 St. w.) Tacitus Hist. I. Soratius, Carlu.
Epod. Satir. Epist. nacli Auswalil. — Grammatiscli stilistische Ubungen 
nebst Wiederholung der wichtigsten Partien der Grammatik (1 St. w.)
— Alle 14 Tage ein Pensum, alle 4 Woclien eine Composition.

G. Friedrich.
3. G r i e c h i s c l i .  5 St. w. Lectiire: Platons Apologie und Crito (I. Sem.)

— Sophokles, Antigone (II. Sem.). — Wiederholung der Syntax nach
Bedarf. — Alle 4 Woclien cine Composition Dr. Witrzens.

4. D e u t s c h :  3 St. w. Analytisehe Aesthetik an der Hand der Lectiire von
Lessing’s Laokoon. Die Lehre von der Poesie auf Grund der im Gymna- 
sium gelesenen griechischen, lateinischen und deutschen Classiker. — 
ScliilleFs Wilhelm Tell. — Alle 3 Woclien ein Aufsatz ais hauslicbo 
Arbeit. J. Feder.

5. G e o g r a p h i e  und G e s c h i c h t e :  3 St. w. I. Sem.: Hauptmomente
aus der Geschichte der Gegenwart. Geschichte der osterreichisch-unga- 
rischen Monarchie mit Hervorhebung ihrer Beziehungen zur Geschichte 
der Naclibarlander. — II. Sem.: Vaterlandskunde der Ssterreichisch- 
ungarischen Monarchie. A. Landsfeld.

6. M a t h e m a t i k :  2 St. w. Wiederholung des Lehrstoffes und Ubung im
Auflosen algebraiseher und geometriscber Aufgaben. E. Hribar.

7. P h y s i k :  3 St. w. Magnetismus, Elcktricitat, Akustik und Optik.
E. Hribar.

8. P h i l o s o p h i s c h e  P r o p a e d e.u t i k : 2 St. w. Empirische Psychologie,
G. Friedrich.

Israelitischer Religionsunterrickt.
I. A b t h e i l u n g :  (I., II. Cl.) 2 St. w. — 1 St. Biblische Geschichte: 

Von der Theilung des Reiches bis zum babyl. Exile. — 1 St. Lesestiicke 
aus dem Pentateuch.

II. Abtheilung: (III., IV. Cl.) 2 St. w. — 1 St. Die Glaubens- und 
Sittenlehre. —■ 1 St. Lesestiicke aus dem Pentateuch.

II I .  A b t h e i l u n g :  (V., VI. CI.) 2 St. w. —■ 1 St. Geschichte der Juden 
vom babyl. Exile bis Titus. — 1 St. Lesestiicke aus dem III. Buche 
Moses saclilicli und sprachlicli erklart.

IV. A b t h e i l u n g :  (VII., VIII. Cl.) 2 St. w. — 1 St. Geschichte und
Literatur der Juden bis auf die talmudische Zeit. — 1 St. Psalmen 
erklart. S. Friedmann.



b) Landessprachen.
I. Polnisch.

I, A b t h e i l u n g :  2 St. w. Das Notwendigste aus der Lautlehre. Begel- 
mabige Formenlehre des Nomens, eingelibt bei der Lecture gewahlter 
Lesestttcke aus Wypisy polskie I. — Memorieren kurzer Gedicbte. 
Alle 3 Wochen eine schriftliche Aufgabe. K. Orszulik.

II. A b t h e i l u n g :  2 St. w. Wiederholung und Erganzung der wichtigsten 
Eegeln der Lautlehre. Formenlehre des Verbums. Lebre von den 
Partikeln — alles eingelibt bei der Lecture aus Wypisy polskie I. -  
Memorieren kurzer Gedichte. — Alle 3 Wochen eine schriftliche 
Aufgabe. K. Orszulik.

III. A b t h e i l u n g :  2 St. w. Wiederholung der regelmafiigen und unregel- 
miibigen Formenlehre, die Syntax, an Beispielen der Lecture oingeiibt. 
Memorieren kurzer Gedichte. Alle 14 Tage eine schriftliche Arbeit.

Ig. Świeży.
IV . A b t h e i l u n g .  2 St. w. Grammatisch-stilistische und saeliliche Erkla- 

rung ausgewahlter Lesestttcke aus Wypisy polskie II., 2. f. O.-G. mit 
einem kurzeń Abrisse der Literaturgeschichte. — Vortrag freigewahlter 
Gedichte. — Alle 4 Wochen eine schriftliche Aufgabe. Ig, Świeży.

II. Bolimiscli.
I, A b t h e i l u n g :  2 St. w. Anfangsgrttnde des Unterrichtes; Formen

lehre des Nomens. Einttbung der Formen an praktischen Beispielen. 
Ubersetzungen aus dem Deutschen ins Bohmische und umgekehrt. Er- 
klarung bolimiseher Lesestttcke. — Alle 2 Wochen eine schriftliche 
Arbeit. A. Landsfeld.

II. A b t h e i l u n g :  2 St. w. Wiederholung der gesammten Formenlehre. 
Ubersetzungen aus dem Bohmischen ins Deutsche und umgekehrt. Er- 
klarung der Lesestttcke unter Gebrauch der bohmischen Sprache. — 
Alle 2 Wochen eine schriftliche Aufgabe- A. Landsfeld.

III. A b t h e i l u n g :  2 St. w. Lectttre von Musterstttcken aus Mała Sloves- 
nost’ von Kosina-Bartos mit grammatisch-stilistischer und sachlicher 
Erklarung und literar-historischen Notizen. Vortrag freigewahlter Ge
dichte. — Alle 3 Wochen eine schriftliche Aufgabe. A. Landsfeld.

c) Freie Lehrgegenstande.
I. Freiliandzeichuen.

I. A b t h e i l u n g :  2 St. w. Zeichneu ebener geom. Gebilde aus freier 
Hand nach Vorzeiclmungen auf der Tafel. Gerade und krumme Linicn, 
Winkel, Dreiecke, Yielecke, Kreis, Ellipse und Spirale Auschliebend



an die geom. Grundformen Ubungen von gerad- und krummlinigen 
Piguren.

II. A b t h e i l u n g :  2 St. w. Zeiclmen nacli Vorlagen, nach flaclien und 
plastischen- Modellen, und z war im Umrisse, wie auch schattiert. Das 
Ornament und das menschliche Gesicht verbunden mit Erklarung der 
beiui freien Naclibilden der Objeete zu beaclitenden Begeln.

Fr. Holecek,

II. Turnen.
I. A b t h e i l u n g :  2 St. w. a) Ordnungs- und Freiiibungen: Aufstellung. 

Grundstellung. Bichtung. Vorwartsgehen, Yorwartslaufen. Gehen an 
Ort. Umkehren im Gehen und Laufen. Seitwartsgehen In Flanken- 
reihen. Biickwartsgelien in Stirnreihen. Gehen mit Trittwechsel. Neben-, 
Yor- und Ilinterreihen in Paaren. Winkel und Gegenzug im Gehen 
und Laufen. Drehungen im Stehen. Armlialtungen und Bewegungen 
der gestreckten Arme. Fersenheben in die Zelienstellung mit Armheben. 
Schreiten in die Schrittstellungen mit Armheben. Armbeugen und Streeken 
der Arme. Gehen mit Armhaltungen. Halbe Beugung der Kniee mit Arm
beugen undStrecken. Eumpfbeugen mit Armhaltungen. Iliipfen mit geschlos- 
senen FiiBen. — Hantelubungen und Stabiibungen mit holzernen Staben. 
b) G eriitubungen : Klettertibungen an schragen und senkrechten Stangen. 
Hang- und Hangeltibungen an den wagrechten Leitern. Liegestiitz, 
und Liegehangubungen am Barren und Eeck. Gemischte Sprunge am 
Bock und Pferd. Freispringen tiber Schnur. Sturmspringen. Schwebe- 
tibungen an den Schwebestangen. Schaukeliibungen an den Eingeu, am 
Schwebereck und Eundlauf.

II. A b t h e i l u n g :  2 St. w. a) Ordnungs- und Freiiibungen: Neben-, Vor- 
und Ilinterreihen in den Vierreihen im Gehen und Laufen. Schwenken 
der Vierreilien. Offnen und Schliefien der Flankenreihen. Verbindungen 
von Zielien, Eeilien und Schwenken zur Doppclsaule, im Gehen und 
Laufen. Zusammengesetzte Fub-, Knie-, Bein-, Eumpf- und Htipf- 
iibungsfolgen mit Armbeugen verbunden. — b) GeratUbungcn: Ilangel-, 
Kletter- und Steigiibungen an schragen und senkrechten Stangen, 
schragen, senkrechten und wagrechten Leitern. Hangubungen am Eeck, 
Wellen-Aufschwung, Felge-Aufschwung. Stiitzubungen am Barren: 
Schwingen verbunden mit Sitz, Stutzeln. Gemischte Sprunge am Pferd: 
Auf- und Absitzen, Ilocke, Flankę. Bockspringen ais Iloclisprung. Frei
springen tiber Schnur ais Weit- und Ilochsprung. Ubungen am Eund
lauf, Schwebereck und an den Bingen.

III. A b t h e i l u n g :  2. St. w. Geratiibungen: Die yerschiedensten Auf-, 
Um-, Ali- und Durchschwiinge am Eeck. Ein- und Aussprunge am Ende



cles Barrens; Schwingen im Unterarm- und Streckstutz mit Stiitz- 
httpfen: Uberschlagen von Sitz. Sturm- und Freispringen ais Hocli- 
und Weitsprung.; Bockspringen ais Hoch- und Weitsprung. Langen- 
spriinge am Pferd, sowie Hocke, Flankę und Gratsche. Hangiibnngen 
an schriigen Leitern, Tauen und Ringen. Ktirturnen. K. Wilke.

III. Pranziisisclie Spraclie.
I. A b t li e i 1 u n g : 2 St. w. Orthoepie und Orthographie. Formenlehre 

des Substantivums, Adjectivums, Pronomens, Verbums und der Hilfszeit- 
worter avoir und etre mit Zugrundelung der lateinischen Formen.

II. A b t h e i l u n g :  1 St. w. Die Pronomina, Adverbia, die regelmafiigen
und die wichtigsten unregelmaPigcn Yerba. P. Willi.

IV. Stenograplue.
I. A b t h e i l u n g :  2 St. w. Wortbildungs- und Wortkiirzungslehre mit 

fortgesetzten Ubungen im stenographischen Sclireiben und Lesen. 
Kurze Theorie der Satzkiirzungslehre.

II. A b t h e i l u n g :  1 St. w. Vollstiindige Theorie der Satzkiirzungslehre 
sowolil Klang- ais auch Formkiirzung ; Ubungen im Naclischreiben von 
Uictateu mit steigender Geschwindigkeit. Fr. John.

III. Verzeichnis
der im Schuljahre 1883/84 verwendeten Lełirbucher nach Gegen- 

standen und Classen.
I. E e l i g i o n s l e h r e :  a) katholisch: Fischer, Katholische Religionslehre, 

in I. —- Liturgik oder Erklarung der gottesdienstlichen Handlungen 
(Bellmann), in II. — Geschichte der Offenbarung des alten Testamentes 
(Bellmann), in III. — Geschichte der Offenbarung des nouen Testa
mentes (Bellmann), in IV. — Martin, Allgemeine Glaubenslehre, in V. 
— Martin, Besondere Glaubenslehre, in VI. — Martin, Sittenlehre 
in VII. — Fessler, Geschichte der Kirche Christi, in V III.;

P) evangelisch: Berthelt, Biblische Geschichte, in I., II. — Palmer, 
Der cliristl. Glaube und das christi. Leben, in III., IV. — Palmer, 
Lelirbuch der Beligion fiir die oberen Classen, II  Tlicil, in V., VI:, 
I. Theil, in VII., VIII.

II. L a t e i n i s c h e  S p r a c h e :  Goldbacher, Sclmlgrammatik, in I. —- 
Schmidt, Sclmlgrammatik, in II. — VIII. — Nahrhaft, Ubungsbuch, 
I. Theil, in I. — Bożek, Ubungsbuch II. Th. in II. — Cornelius Nepos 
ed. Siebelis, in III. — Bożek, Beispiel- und Aufgabensammluug zur



Einubung der lat. Syntax 1. Theil, in III., II. Theil in IV. — Caesar, 
bellum gallicum cd. Hoffmann, in IV. — Ovidii carmina selecta, ed. 
Grysar, in IV., V. —• Livius, ed Grysar, in V. — Stipfle, Aufgaben 
z u lateinisclien Stilubungen, II. Tlicil in V., VI., III. Theil in VII., 
VIII. — Caesar, bellum civilc, ed, Hoffmann, in VI. — Sallast, Ju- 
gurtha, ed. Linker, in VI. — Cicero, orat. in Catilinam, ed. Klotz, in 
VI. — Vergil, Aeneis, ed. Eibbek, in VI., VII. — Cicero, orat. pro 
Milonc; orat. pro Ligario ed. Klotz, in VII, — Tacitus, ed. Halm, 
in VIII. — — Horatii carmina, ed Muller, in VIII.

III. G r i o c h i s c h e  S p r a c h e :  Curtius, Schulgrammatik, in III. — VIII.— 
Schenkl, Elementarbuch, in III., IV. —■ Sclienkl. Chrestomathie aus 
Xenophon, in V. •— Homer, Ilias, ed. Hindorf, in V., VI., — Herodot, 
ed. Wilhelm, in VI. —- Demosthenes, ed. Panly, in VII. — Homer, 
Odyssee, ed. Hindorf, in VII. — Sopholdes, Antigone ed. Hindorf, 
in VII. — Sopholdes, Antigone ed. Hindorf, in VIII. — Platonis dialogi 
(Apologie, Cirto), ed. Hermann, in VIII.

IV. D e u t s c h e  S p r a c h e :  Gurke, Schulgrammatik, in I., II. — Neu- 
mann und Gelilen, Beutsches Lesebuch, I. in I., II. in II., III. in III.,
IV. in IV. — Egger, Heutsches Lehr- und Lesebuch fur libhere Lehr 
austalten, I. 13. in V., II., 1. Theil in VI., II.,.ii. Theil in VII. 
Keichel, Mittclhochdeutsches Lesebuch, in VI. Mozart, Lesebuch 
fur dic oberen Classcn. III. 13., in VIII.

V. G e o g r a p h i e  und Ge s c h  ich t e : Herr, Grundziige der Geographie,
I. in I., II. in II., III. — Stieler, Schulatlas, in I.—IV. — Hannak, 
Geschichte des Altertums, in II. —- Kiepert, Atlas antiąuus, in II.,
V. — Hannak, Geschichte des Mittelalters, in III. — Hannak, Ge
schichte der Neuzeit, in IV. — Hannak, Ost. Vaterlandskunde, in
IV. — Jausz, histor. geograph. Schulatlas, II. in III., III. in IV. —
Hannak, Lehrbuch der Geschichte des Altertums f. O.-G. in V. —
Hannak, Lehrbuch der Geschichte des Mittelalters f. O.-G. in VI. —
Hannak, Lehrbuch der Geschichte der Neuzeit fur O.-G., in VII. —
Hannak, Osterr. Vaterlandskunde fur die hoheren Classen, in VIII.

VI. M a t h e m a t i k :  Mocnik, Lehrbuch der Arithmetik f. U.-G. I., in I .,H .;
II. in I I I , IV. — Mocnik, Geom. Anscliauungslehre, 1. in I., II., II. in
III. , IV. — Mocnik, Lehrbuch der Arithmetik und Algebra f. O.-G. in
V. —VIII. — Mocnik, Lehrbuch, der Geometrie fur die oberen Classen, 
in V., VI., VII ,  VIII. — Ileis, Boispielsammlung, in V. — VIII.

VII. N a t u r g e s c h i c h t e :  Pokorny, Illustrierte Naturgeschiclite, I. in I ,  
II., II. in II., 111. in III. — Kenngott, Lehrbuch der Mineralogie, 
in V. — Bill, Grundriss der Botanik, in V. — Schmidt, Leitfaden 
der Zoologie, in VI.



VIII. P h y s i k :  Krist, Anfangsgriinde der Naturlehrc, in III., IV. — Mtincłi, 
Lehrbuch der Physik, in VII., VIII.

IX. Pl i i l os .  P r o p a e d e u t i k :  Drbal, Logik, in VII, — Lindner, Empi- 
rische Psychologie, in VIII.

X . . I s r a e l i t i s c h e  R e l i g i o n s l e h r e :  Wessely, Bihlisclier Kato-
chismus. — Pentateuch (Ilebraischer Text).—Philippson, Religionslehre.

XI. P o l u i s c h e  S p r a c h e :  Małecki, Gramatyka mniejsza. — Wypisy 
polskie, I., II., f. O.-G. II. 2.

XII. B 6 hm i s che  S p r a c h e :  Kunz, Ceska mluvnice, — Jirecek, Citanka I. 
— Jirecek, Obrazy z raltouskych zemi. — Kosina-Barto.ś, Mała 
Slovesnost.

XIII. F r a n z o s i s c h e  S p r a c h e :  Pliitz, Elementargrammatik. — Plotz, 
Schulgrammatik,

XIV. S t e n o g r a p h i e :  Faulmarin, Stcnograpliisches Lehrgebaude. •— Faul- 
mann, Schule der stenograph. Praxis.

IV. Deutsche Aufgaben im Obergymnasium.
V. Classe.

1. Welchc Statte der Hcimat wird mir mein Lebenlang unvergesslich 
bleiben und warum ?

2. Die Grundung Roms (frei nach Livius).
3. Warum fiihlen wir uns in der freien Natur gewohniich so frisch u. frohlich ?
4. Wiege und Sarg — ein Vergleich.
5. Vaterlandsliebe ist die Mutter grofier Thaten.
6. Warum erfreut sich der Ackerbau bei allen Volkern aller Zeiten eines 

so groPen Ansehens?
7. An welchen Llbeln ist das Perserreicli zugrunde gegangen ?
8. Der Einzug der Burgunden in Pechlarn.
9. Hagen und Siegfried; Charakterschilderung nach dem Nibelungenliede.

10. Ein ritterlicher Zweikampf (nach Wiel. Oberon, I. 42—50).
11. Die Uberschwemmung in der Tiefebene (Schilderg. an der Hand des 

Gediehtes „Johanna Sebusu.)
12. Eiscubalinen und Dampfschiffe — nach ihren Lichtseiteri betrachtet.
13. Dei-en Schattenseiten.
14. Die Folgen der Eroberungen Alexanders des Grollen.
15. Sonntagsruhe.
16. Die GroPe Osterreichs —■ nach A, Griius Hymne an Osterreich.
17. Ungerechtes Gut ist ein Funke im Kleiderkasten.
18. Riickblick eines studierenden JUnglings auf das abgelaufene Schuljahr.

J. Teutsch.



VI. Classe.
1. Jugendreichtum.
2. Die Feinde geograpliischer Eroberungen,
3. 4. Liebe dein Vatorland und voracbte nicbt das Fremde.
5. Siegesfest der Burgonder. zu Worms.
6. Die Friłhlingsboten aus dem Reiche der Thiere,
7. Siegfrieds Tod.
8. Das Bessere ist ein Feind des Guten.
9. Kudrun und Penelope.

10. Wirkungen der Kreuzzilge auf das literarische Leben des Abendlandes.
11. Welclie Bestimmung haben die Singvogel?
12. Afrikas natiirliche Gegensatze zu Europa.
13. Die Freuden des Mai.
14. Merkmale wahrer-Freundschaft.
15. Welche Ziige machen Kaiser. Max zutn letzten Ritter? J. Feder.

VII. Classe.
1. Die Mutter im siebzigsten Geburtstag von Yoss ist zu charakterisieren.
2. Schicksale einer Goldmiinze.
3. Der 17. Literaturbrief Lessings soli disponiert werden.
4. Winterlandschaft in Abendbeleucbtung.
5. 6. Schillers „Spaziergang“ vergliclien mit dem „Lied von der Glocke.“
7. Beweise Ciceros fur die Existenz eines gottlichen Wesens in „pro Mi- 

lone“ cap. 30 ff.
8. Coelum, non animum mutant, qui trans marę currunt. (Horaz).
9. Disposition von Goethcs „Euphrosyne.“

10. Der Stammtisch im Gasthof zum goldenen Lowen. •
11. Ackerbau war der Anfang aller Cultur.
12. Der Wald im Fruhling.
13. Die Vorztige der gemafiigten Zonę. (Holderlins „Wanderer".)
14. Wohl dem, dessen Vaterland ein geordneter Staat ist.
15. Auf wclclien Wegen wurden die Nibelungen dem deutschen Volke

wiedergegeben ? (Zur Bentitzung: Aug. W. Schlegel „Bisherige Auf- 
nalimo der Nibelungen,“) J . Feder.

VIII. Classe.
1. Wiiste und Meer.
2. Disposition der Scene Grillparzers „Hannibal und Scipio.“
3. Wer nicht der Menschheit ganzes Wobl und Wehe erlebt bat, ist kein

Dichter. (Vischer.)
4. 5. Land und Yolk in Schillers „Tell“.



6. Des Menschen Seele gleicht dem Wasser (Goethe.)
7. Ist in Schillers „Tell“ die Einheit der Handlung beobachtet?
8. Die Technik eines beliobigen Dramas.
9. Ans Schillera „Handschuh11 ist nach den Gesetzen das „Laokoon‘£ ein 

Gemalde zu skizzieren.
10. Die Plastik im Yerhaltnis zur Ecligion.
11. Worin bestanden die Stiitzen des hellenischen Nationalbewusstseins?
(Maturitats-Aufsatz.) J. Feder.



V. Statistische Ubersiclit der Schiiler.

a) nach Zahl. b) Fortgang.
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*) D aru n te r 1 P riv a tis t.

Ricłitigstellung
der Daten des vorjahrigen Programmes hinsichtlich des Fortganges der 

Schiller auf Grund der Wiederholungs-Prufungen.
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VI. Vermehrung der Lehrmittelsammlungen.

A. Bibliothek.

a) L e h r e r b i b l i o t h e k .

D u r c h  A n k a  uf:  1. Poggendorf, Annalen filr Physik und Chemie. 
1884. — 2. Neue Jahrbiicher fiir Pbilologie und Piidagogik. 1884. —
3. Zeitschrift fur osterr. Gymnasien. 1884. — 4. Das Ausland. 1884. —
5. Petermann, Geograph. Mittheilungen 1884; dazu Ergauzungsheft 72 bis 
74. —• 6. Mittheilungen der geogr. Gesellschaft in Wien. 1884. -r- 7. Ver- 
ordnungsblatt. 1884. — 8. Schlomilcli, Zeitschrift fiir Mathematik und Pby
sik. 1884. — 9. Sybl, Historische Zeitschrift. 1884. — 10. Literarisches 
Centralblatt. 1884. — 11. Zeitschrift fiir das Eealschulwcsen. 1884. —
12. Maxwell, Eloklricitat und Magnetismus. I. Bd. — 13. Kroman, Unsere 
Naturkenntnis. — 14. Buchliolz, Homerische Realien. II. 2. — 15. Kiepert- 
Lehrbuch der alten Geographie. — 16. 'Tschermak, Lehrbuch der Mineralogie. 
— 17. Herzog, Kirchengeschichte. — 18. Lazarus, Das Leben der Secie. — 
19..Duncker, Geschichte des Altertums. I—IV. — 20. Flaxmann, Umrisse 
zur Ilias und Odyssee. — 21. Striimpell, Grundriss der Phychologie. —- 
22. Weiss, Weltgeschichte, VII. Bd. 1/2. — 23. Wtillner, Experimental- 
Pliysik. II. Bd. — 24. Hagen, Das Mikroskop. — 25. Nahlovsky, 
Ethik. — 26. Bursian, Geschichte der class. Philologie, — 27. Fischer, 
Lessing. — 28. Biblioteka pisarzy polskich 69—71. — 29. Kott, Slovnik,
I. — 30. Horaz, erklart von Schtitz. — 31. Grimm, Worterbuch. VI, 
12 Lief. —

D u r c h  S c h e n k u n g :
Vom h. k, k. Min. f. C. u. U.: 1. Vierteljahrsschrift fiir deutsche

Altertumskunde 1883, 3, 4; 1884, 1, 2. — 2. Botanische Zeitschrift. 1884.
Von der kais. Akademie der Wissenschaften in Wien: 1. Sitzungs- 

berichte der philos. hist. Classe, 102. Bd. (1—2), 103. Bd. (1—2), 104. Bd. 
(1—2); 105. Bd. 1. — Register zu 91. —100. Bd.; der math.-naturw. Classe 
I. Abth. 86. Bd. (3— 5), 87. Bd. (1 -5 ) ,  88. Bd. 1.; II. Abth. 86. Bd. 
(3 -5 ) ,  87. Bd. (1 — 5), 88. Bd. 1.; III. Abth. 86. Bd. (3 -5 ) ,  87. Bd. 
(1 — 5), 88. Bd. (1—2). — 2. Archiv fiir osterr. Geschichte, 65. Bd. 1.
3. Almanach pro 1883. — 4. Fontes rer. austr. II. Abth. 43. Band.

Von der k. k. mahr. Gesellschaft zur Befórderung des Ackerbaues, der 
Natur- und Landeskunde: 1. Mittheilungen 1883.

Vom Vereine fiir siebenbtirgische Landeskunde: 1. Archiy des Vereines. 
Neue Folgę, 17. Bd. (1—3), 18. Bd. (1—2). — 2. Jahresbericht 1882, 1883.



b) S e h u l e r b i b l i o t h e k .

D a r c h  A n k a u f :  1. Rothaug, Jugendbibliothek 7 Bandchen.
2. Bosegger, Aus dem Walde, — B. Campe, Robinson. — 4. Wagner, Wald 
und Haidc. — 5. Schmidt, Deutsches Flottenbuch. -— 6. Simrock, Das 
Nibelungenlied. — 7. Roth, Griechisclife Geschiclite. — 8. Narodni biblioteka. 
5 Bandchen. — 9. Emsmann, Experimeutierbuch. — 10. Freitag, Technik 
des Drama. — 11. Westermann, Monatshefte. 1884. — 12. Die Heimat. 1884. 
— 13. Die Kinderlaube. 1884. — 14. Umlauft, Die Lander Osterreichs 
in Wort und Bild. 5 Bandę.

B. Geographisch-historische Lehrmittel.
D u r c h  A n k a u f :  1. Langl, Bilder zur Geschiclite. III. Supplement. 

2. Chavannc, Physikalische Wandkarte von Afrika.

a) F i i r  N a t u r g e s c l i i c h t e : 10 zoologische, 7 mineralogische Objecte 
und 22 mikroskopische Praparate.

b) Pl i r  P h y s i k  u n d  Ch e mi e :  1. Diffcrentialflaschcnzug. — 2. Dia- 
spason mit Glaskugelpendel. -3. Verticalgalvanomcter. — 4. Modeli der Dynamo- 
Maschine. 5. Zwei Spulen auf Stativ mit Ringmagnet. — 6. Leidner- 
Flasche. - -  7. Lane’s Mallflaschc. — 8. Franklin’s Zerlogtafel, —- 9. Glas- 
Gerathscliaften und Utensilien fur physikalische und chemische Versuche.

D. Mathematische Lehrmittel.
1. Holz-Wurfel. — 2. Kreis mit S.ehnen (Drahtmodell). — 3. Ein 

Zirkel mit Knie.

Am 29. Septembcr legte der Abiturient Johanu Drobny, der sich wegen 
andauernder Krankheit zur Ablegung der Priifung im Juli-Termine 1883 
niclit melden konnte, die Maturitatsprufung ab und wurde fiir reif erklart.

Zur diesjiihrigen Maturitatsprufung meldeten sich sammtliche 17 bffent- 
liche Schiller der VIII. Classe.

Die scliriftliche Priifung, der sich sammtliche angemeldete Examinanden 
unterzogen, wurde vom 26. bis 30. Mai abgehalten.

Themen zu den schriftlichen Priifungen:
1. D e u t s c h :  Worin bestanden - die Stiitzen des hellenischcn National- 

bewusstseins ? /  -

C. Naturwissenschaftliche Lehrmittel.

VII. Maturitatspriifungen.



2. La t e i n :
a) Ubersetzung ans dem Deutscben in’s Latein: Uber Inhalt und Tendenz

der Aeneide von Yergil.
b) Ubersetzung aus dem Lateinischen in’s Deutsche: Yergil, Aen. XII,

v. 175— 213.
3. G r i e cli i s c l i : Plato, Protagoras, 313 A — 314 C.
4. M a t h e m a t i k :

a) Ein Universalerbe ist verpfliclitet, einem 30 jRhrigen Miterben bis zu 
dessen Tode am Ende eines jeden Jalires 1000 fl. zu zahlen. Letzterer 
erklart sieli bereit, statt der Eente eine Baarzahlung anzunebmen. Wie 
grób ist diese, wenn ais mittlere Lebensdauer einer 30jahrigen Person 
29 Jahre angenommen werden und 4°/0 Zinseszinsen in Rechnung 
kommen ?

b) Ein Dampfscliiff verliisst mit der Gescbwindigkeit von 20 leni per Stunde 
den Hafen A, um in gerader Linie den Hafen B zu erreieben. Nacli 
einer 5 stiindigen Eahrt wird das Fahrzeug um den Winkel vcn 46° 
34' von der eingeschlagenen Riclitung abgedrangt und legt in der neuen 
Richtung 200 lem zuriick, um nacli weiteren 15 Stunden auf kiirzestem 
Wege in B einzutreffen. Wie weit ist B von A entfernt und welclie 
Yerspatung liattc das Scbiff?

c) Wie grofi ist der Inhalt eines Bechers von der Form eines gleich- 
seitigen Cylinders, dessen Hohe 1 dm betragt und dessen erhabener 
Boden ein 1 cm liohes Kugelsegment ist ?

5. P o l n i s c h :  Umiejętności są ńajlepszem bogactwem. (Kenntnisse sind der
beste Reichtum).

6. B o b m i s c b :  Nemo antę mortem beatus praedicandus est.
Die miindlicbe Prtifimg wurde am 10., 11. und 12. Juli unter dem 

Yorsitze des k. k. Landessclmlinspectors Herrn Heinrich Scbreier abgebalten.



Siimmtliche 17 Examinanden wurden fiir reif erklart, darunter sieben 
fur reif mit Auszeicłmung.

Es verliefien daher die Anstalt mit dem Zeugnisse der Ideife:

Po
st

- 
N

ro
. 

!

N a m e

A
lte

rs
-

ja
hr

e Dauer der 
Studien Berufsstudium

1 Chrobok Engelbert 21 8 Jahre Theologie
2 v. Demel Bruno *) 17 8 n Jus
3 Kałuża Andreas *) 20 9 ;; Philos. Studien
4 Koczwara Joliann 21 8 r> Theologie
5 Kohn Arthur 17 8 » Jus
6 Koniakowsky Ottokar *) 17 8 » Mediciu
7 Kotschy Hermann 19 8 ev. Theologie
8 Legersky Johann 19 8 r Theologie
9 Lichtenstern Heinrich 18 8 5) Medicin

10 Molnar Emil 20 8 55 ev. Theologie
11 Pinkas Karl 17 8 „ Theologie
12 Reichert Samuel *) 20 8 Medicin
13 Rychetzky Gottlieb 20 9 55 Medicin
14 Schmidt A rthur *) 18 8 » ev. Theologie
15 Strauch Edwin 18 9 55 Jus
IG Wrzecionko Rudolf *) 19 8 ł» ev. Theologie
17 Zastera Robert *) 19 8 55 Philos. Studieu

*) reif m it Auszeicłmung-.

VIII. Wichtigere Erlasse.

1. H. 1. Erl. v. 26. Sept. 1883, Z. 2506: Verordnung hinsichtlich der 
Hinanthaltung der Yerbreitung- contagioser Krankheiten.

2. H. Min, Erl. v. 27. Mai 1884, Z. 8019 (intim. m. li. 1, Erl. vom
4. Juni 1884, Z. 1415): Einige abiindernde Bestimmungen iiber die Vor- 
nahme der Aufnahmspriifung fiir die I. Classe.

IX. Chronik.

Am 16. September wurde das Schuljahr vorscbriftsmaCig eroffnet.
Am 4. October war aus Anlass des allerhUchsten Namensfestes Sr. 

Majestat des Kaisers ein Ferialtag mit Eestgottesdienst. Desgleichen fand 
am 19. November aus Anlass des allerhochsten Namensfestes llirer Majestat 
der Kaiserin ein Festgottesdieust statt.



Das I. Semester wurde am 9. Februar geschlossen, das II. Semester 
ani 13. Februar begonuen.

Yom 20.— 24. Marz wurde die Anstalt von dem k. k. Landesschul- 
inspector Herrn Heinrich Schreier einer eingehendeii Inspection unterzogen-

Am 14. Mai fand fur weiland Ihre Majestat die Kaiserin Maria Anna 
ein Trauergottesdienst statt.

Am 15. Juli wurde das Schuljahr geschlossen.

X. Stand der Dr. Phil. GabriePschen Lehrmittelstiftung flir 

arme und fleiHige Schiiler.

Stand des Fondes am Schlusse des Schuljahres 1882/3 5185 tl. 18 kr.
Zuwachs im Schuljahr 1883/4 ............................................ 222 „ 4 „
Stand des Fondes am Schlusse des Schuljahres 1883/4 . 5407 fl. 22 kr.

Im Schuljahr 1883/4 wurde fur Lehrbttcher 488 fl. 53 kr. verausgabt 
und 137 Schiller mit Biichem hetheilt.

XI. Voranzeige fiir das kommende Schuljahr.

Has Schuljahr 1884/85 wfrd am 16. September 1. J . eroffnet.
Die Aufnahme der Schiller fiir die e r s t e  Classe findet am 13. und 

14. September von 9— 12 Uhr, fiir die i i b r i g e n  C l a s s e n  a u c h  n o c h  
am 15. September von 9— 12 und von 3—4 Uhr in der Directionskanzlei 
statt.

Neu eiutretende Schiller haben den Greburts-(Tauf-)Schein beziehungs- 
weise auch ihre sonstigen Zeugnisse beizubringen und eine Aufnahnistaxe 
von 2 fl. 10 kr. 6. W. zu entrichten.

Schiiler, welche in die e r s t e  C l a s s e  eiutrcten, miissen, wenn sie aus 
einer Sffentlichen Yolksschule kommen, im Sinne der li, Ministerial-Verord- 
nung vom 7. April 1878, Z. 5416 ein ausdriicklich zutn Zwecke der Auf
nahme in die Mittelschule ausgefertigtes F r e ą u e n t a t i o n s - Z e u g n i s ,  
welclies die Noten aus der Religionslehre, der Unterrichtssprache und dem 
Rechnen zu enthalten liat, yorweisen und haben sieli ferner einer A u f- 
n a h m s p r i i f u n g  zu unterziehen, bei welcher im Sinne des h. Ministerial- 
Erlasses voin 14. Marz 1870, Z. 5370 und voin 27. Mai 1884, Z. 8019 
jenes Mab von Wissen in der Religion, welclies in den vier Jahrescursen 
der Yolksschule erworbon werden kann, Fertigkeit im Lesen und Schreiben 
der Unterrichtssprache und der lateinischen Schrift, Kenntnis der Elemente



aus cler 1'ormenlełire, der Unterrichtssprache, Fertigkeit im Analysieren ein- 
facher bekleideter Satze, Bekanntschaft mit den Regeln der Ortliographie 
und richtige Anwendung derselben beim Dictandoschreiben, Ubung in den 
vier Grundrechnungsarten mit ganzen Żabien gefordert wird.

Schtiler, welcbe in eine l i ohe re  C l a s s e  eintreten wollen, miissen sieli 
mit staatsgiltigen, mit der A b g a n g s - C l a u s e l  versehenen Zeugnissen iiber 
das Sehuljahr 1883/84 ausweisen, oder falls sie solclie niebt besitzen, gegen 
Erlag der rl'axe von 12 fi. o. W. die vorgeschriebene Aufnalimsprtifung 
ablegen.

J e d e r  Sch i l l e r  bat einen Lebrmittelbeitrag von 1 fl. 5 kr. ii. W. 
zu entrichten.

Josef Werlber,
k. k . G y m n a s i a l - D i r e c t o r .


