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I  i i  l i  a  11:

1. Wissenschaftlicher Aufsatz: „Die Musik in iliren Beziehungen zu den iibri- 
gen Kiinsten und zur Wissenschaft“. Vom Gymnasiallehrer J o s e f  Sin i ta.

2. Schulnachrichten vom Director.



I)ie Musik in ilireu Bezielnmgen zu den 
iibrigen Kunsten und zur Wissenscliaft,

Y o r b e  m e r k  u n g e  n.

D er ruliige Niedersehlag aus einer geistigen Bewegung, die 
Yermittelung zwischen den Extremen ist in gewisser Hinsicht das 
hiichste Resultat, das fur die Menscblieit aus jedeni Kampfe ge- 
wonnen wird. Um aber,.umgekehrt, zu dem Resultate einer „neuen  
g e k l a r t e n  W a h r h e i t 11 zu gelangen, ist ein geistiges Ringen, 
Parteikampfe unbedingte Notwendigkeit. Unzweifelhaft ist unsere 
Gegenwart wieder eine der weltumwalzenden Epochen, wo nacb 
allen Geistesricbtungen bin das „Altbergewohnte11, in der Hand das 
Panier der starren Ziihigkeit, umhttllt von dem verklarenden Pa- 
thos der Autoritiit, dem jugendfrischen, mit der Aligewalt des immer 
neu gebiirenden Geistes ausgeriisteten „Neuen11 sieli entgegenstellt.

Ist nun unsere Zeit ais die der extremsten Gegensatze aner- 
kannt, so darf es niebt Wunder nebmen, dass das Gebiet der Kunst 
davon niebt unberubrt blieb; und in der Tbat spiegelt sieli auch 
liier dieselbe Erscheinung in deutlichen Farben ab. Auf der einen 
Seite ein gewaltiges Ringen nacb .dem Hdcbsten, geboben von der 
Weibe der Unsterblicbkeit; daneben ein ziilies Bebarren arn Her- 
gebracbten.

Wir yerlassen das unermesslicbe Kampfgebiet, wo die Menscb- 
lieit ibre staatsbiirgerlicben Recbte, dem angebornen Gefuble fiir 
Freiheit folgend, mit Gut und Blut erkampft; auch jene Wahlstatt 
mbge uns ferne liegen, wo die Wissenscbaft im Sturmesdrange alb 
die Fesseln und Schranken durchbricbt, die dem freien Forscher- 
geiste hemmend entgegentreten, und lenken unsern Blick aufjenen 
Kampf, den die jiingste der Ktinste, die Musik, fiir Vergangenheit 
und Zukunft auskiimpft. Wobl liegt das Streitfeld seitabwarts, 
sebeinbar abgesondert, doch wesentlieb zusammenhangend mit dem 
allgemeinen Kampfe, weil aus demselben heryorgegangen.
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Zweck des vorliegeiulen Aufsatzes soli keineswegs eine Schil- 
derung sein jenes unliebsamcn, jedoch notwendigen Kampfes, wel- 
cher seit dem Zusatnmentreffen beider feindlichen Heere mit einer 
Erbitterung gefiibrt wird, von welcher die Kunstgeschichte kein 
zweites Beispiel nachzuweisen vermag; es soli yielmehr nachge- 
wiesen werden, dass es a uf musikaliscbem Kunstgebiet so weit 
kommen musstc, dass die jetzige Entwicklunglungsphase, weil ans 
dem innersten Wesen der Musik, aus dem innersten Wescn der 
Kunst, ja  aus dem ureigensten Wesen des menscblicben Geistes 
entsprossen, eiuc naturgemiisse, daber eine berecbtigte ist.

Im Verlaufe dieses Naeliweises werden sieli aber Conseąuen- 
zen ergeben, welche ich ais eigentliebes Tbema dieses Aufsatzes 
oben angesetzt liabe, es siud dies d ie  B e z i e b u n g e n  d e r  
Mu s i k  z u de n  lib r i g e n  K u n s t  en:  A r c h i t e c t u r ,  P l a 
s t i k ,  M al er  e i u n d z ur  Po e s i e ;  e n d l i c b  i lir V e r h a l t -  
n i s s  z u r  W i s s e n s c h a f t .  Doch mdcli te ich die besagten Be- 
ziehungen nur in Hinsicnt auf die F o r t e n t wi c k e l u n g  der 
Kiinste gedeutet wissen und demnach mebr den Standpunkt des 
Raisonnements, denn jenen des vom Gefiiblsmoment gepackten 
Kunstjlingers einnehmen.

Die spezifiseb musikalische Scite wird auf diese Weise mebr 
in den Hintergrund treten, und so dltrfte das Ganze auch fur die 
Laien „in musicis“ weil an Verstiindlicbkeit, auch an Interesse 
gewinnen.

Wird es sieli aber herausgestellt haben, welche Stellung die 
Musik prinzipiell fortan einzunehmen bat, so mogę mir noch ein 
Blick von dem idealen Standpunkt ab zu jener Wirklichkeit gestattet 
werden, welche unsere jetzigen sozialen musikalischen Zustande 
in so unliebsamer Weise kennzeichnet.

Ich meine damit die Stellung, welche der Musik ais Bildungs- 
moment in Staat und Schnie eingeranmt w ird; denn mit erhohten 
Kunstbestrebungen gehtauch ein erhbbtes Kunstverstandniss Hand 
in Hand, und dieses erst yermittelt den waliren Kunstgenuss. —

Ich liabe mit diesen wenigen Worten den Ilauptgedanken 
vorliegender Arbeit angedeutet. — Ausser den beiden Hauptrjuel- 
len: „Harmonik von Hauptmann“ und „Aesthetik von Vischer“ wur- 
den auch nocli einige hierauf beziigliche Aufsatze aus der „Neuen 
Zeitschrift fiir Musik“ (Leipzig bei Kahut, redig. v. Fr. Brendl) 
benUtzt.

T e s c h e n  im Juni 1862. Der Yerfasscr.



Mot to:
„W ie Alles sioh zum G anzen w ebt,

Ein3 in dem A ndern w irk t und lebt,
Vvie Iiim m elskrUfte au f und niedersteigen, 
U nd sieli die golducii E im er reiehen 
Mit segendufteuden Sehw ingen 
lla rm on isch  a ll’ das Ali durchklingen.

(GUthe’a Faust).

I.

Ais R. S c h u m a n n  in einem Schreiben die Bemerkung 
machte: „Wi r  s i n d  ni el i t  wie di e  a l t e n  Me i s t  er ,  w i r  
f a n g e n  w i e d e r  v o n  v o r n  a n “, moclite er gar nicht an die 
machtige Bedeutung, an all den ausgreifenden Siun derselben ge- 
daclit haben, noch weniger seine Zeitgenossen. — Allein, so wie 
stets das Genie seiner Zeit yoraneilt, voin gbttlichen Funken 
entziindet, ahnungsvoIl in fliiclitigen Conturen Balinen yorschreibt, 
die erst vou der Zukunft begriffen, erkannt uud befolgt werden, 
so war es auch liier der Fali. Was Schumann unsern Vorfahren 
gesagt, um nicht verstandcn zu werden, das hat unsere Zeit voll- 
kommen erfasst. — Wir erkennen in den wenigen Worten einen 
iiberaus reiehen Schatz von Wahrheiten und Schliissen in Bezug 
auf das gesamnite geistige Leben des Menschen.

Die Worte Schumanns, in die Sprache der Wissenschaft iiber- 
setzt, stellen sich etwa also heraus:

„Die j e d e s ma l i g ę  l e t z t e  St uf e  der  Ge i s t e s e n t wi c k-  
l ung i st  die Rt i ckkehr  zur  ers t en.  Sie ist  di es  a be r  nur  
im Si nne hbhe r e r  Ve r k l a r u n g  und D u r c h g e i s t i g u n g . — 

Dieser Entwicklungsgang ist aber nicht ein willktihrlicher, 
zufalliger, sondern ein von Natur ans begriindeter, ja  ich mbchte 
sagen, von ihr bezeichneter. — Wird es doch keinem Naturforscher 
der auf die Grundideen zuriickgeht, nach denen die Natur orga- 
nische Grundstoffe zu individuellen Formen gestaltet, entgangen sein, 
dass sie nicht jener Theorie huldigt, nach welcher man die ganze 
Reihe der Organismen in eine fortlaufende Kette bringen wollte,
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so, dass das organische Reich, mit dem Zellenleben beginnend, in 
der hartnackigen Verfolgung und Ausbeutung Eines Prinzips zu 
immer kbheren Gebilden fortschreitend, in der Krone der Schbpfung 
— dem Menschen, den hochsten Gipfelpunkt erreiche.

Vielmehr bemerken wir, dass die schaffende Allkraft bei der 
Fortentwickelung aller organischen Formen (wir wollen zunachst 
nur das animale Leben ins Auge fassen) verschiedene oft entge- 
gengesetzte Pliine zu Grunde legte und j e d e dieser Grundideen 
von der typischen Einfachheit zur immer grbsseren Complicirtheit 
der Formen, also zum Indiriduellen, fortschreitend endiich zu einem 
nach dieser Entwicklungssphiire denkbar hochsten Organismus ge- 
langt, iiber welchen hinaus, wollte man noch immer einen und den- 
selben Plan im Aufbau befolgen, ein animales Monstrum zum Vor- 
schein kommen miisste.

Es ist daher diesem Gruudgesetz zufolge leicht begreiflich, 
dass der erste Beginn einer hbheren neuen Entwicklungsphase 
relatiy unvollkommener ausgebildet erscheint, ais der Ausgangspunkt 
eines niichst niederen Kreises.

Sollten denn nun die geistigen Producte des Menschen, die man 
sieli, ais von Organismus vollkommen getrennt, nichtwolil deuten kann, 
sollten diese ein anderes Gesetz befolgen, ais jenes, das die Natur 
in eben so eonsequenter ais schoner Weise durchflihrt? Ist ja  doch 
der Geist wesentlich nur Einer, und mbgen uns dessen Werke in 
was immer fur einer Form auftreten, ob ais Produkte des re- 
flektierenden Verstandes, ob ais Gebilde der unbegrenzten Fantasie, 
der Entwieklungsgang bleibt immer derselbe, — der oben be- 
zeichnete.

Das gesammte geistige Leben durchlauft also in seiner Fort- 
entwicklung deutlich abgesonderte Pliasen, jede durch den Impuls 
des Genies angebalint, und in jeder dieser Phase, in all dem neuen 
Leben und Wirken bemerkt man ein Streben vom Allgemeineu zum 
Besondern, zum Individuellen. —

Wir sind nach dieser kurzeń Abschweifung unserem eigent- 
liclien Thema naher geriickt, indem wir von der Entwicklung der 
Wissenschaft absehend, unseren Blick nur auf die Entfaltung der 
Kiinste im Allgemeineu und unter den Einzelkiinsten auf die „jiingste“ 
derselben -  die Musik, im Besondereu wenden wollen. Wenn ich 
„Musik" die jiingste der Kiinste nenne, so thue ich dies mit Riick- 
siclit auf den eigentlichen Begriff „Kunst". Den Namen „Kunst" 
yerdient eine Fertigkeit erst dann, wenn sie durch die Phantasie 
erzeugt und beherrscht, sieli iiber das Handwerk erhebt. Wenngleich
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geschicbtlich nachgewiesen ist, dass Juden, Aegyptier u. s. w. Musik 
getrieben haben und J u b a l  ais derVater der Musik bezeicbnet ward, 
so kann sic doch ninnner vom klinstleriscben Standpunkte betrach- 
tet werden, noeb weniger aber von einer Bliithe derselben die Rede 
sein, was erst dann eintritt, wenn die Kunst zum normgebenden 
Ideał einer ganzen Epocbe wird. So war das Ideał der Juden und 
Aegyptier, die Baukunst; und sie war mit dem ganzen Beben dieser 
Volker so innig verbunden, dass die bistoriscben IJeberlieferungen, 
dem guten Teile nacb, eine Gescbichte der damaligen arcbitekto- 
niscben Bauten sind.

Die agyptische Gescbichte ist die Geschichte der pharaoni- 
scben Riesenbauten und das Epos der Juden, die Bibel, besingt 
den Pracbtbau des Tempels und der Stiftshiitte; Griechenland sucbte 
sein Ideał in der Plastik, das Mittelalter in der Malerei, und das 
gelauterte Christentbum in der Musik. —

Und dringen wir etwas tiefer in die Gescbichte der bildenden 
Kiinste, so seheu wir sie wieder nacb dem ewigen Gesetze der 
Natur fortschreiten. Vom Ałlgemeinen zum Besonderen, vom Mate- 
rielłen zum Geistigen; denn: „aus der Er de  war d d e r Me n s c h  
ges cbaf f en  und  zum Hi i u me l  s c bwi ng t  sieli d e r G e is t“.

Wir begegnen daber in der Geschichte der Kiinste zuerst der 
aus rohen Stoffen unzertrennliehe Massen yerarbeitenden Baukunst, 
spiiter bei den Griecbeu und Romera, welcbe beide Alles in ide
ale Korperformen einkleideten, entfaltet sicb die Bliithe der Plastik.

Ais das Christentbum das menschliche Gefiihl von dem Aeus- 
serlicben ab zu der Erkeuntnis fiihrte, dass Gott in uns selber lebe, 
land aueb der Kiinstler sein Ideał nicbt mehr in den nackten For- 
mcn des Korpers, sondern in den Gesichtsziigen, dem Spiegel des 
Innern, und ais man sali, dass das Innere sieli ungleicb feiner in 
der Farbę des Korpers abspiegle, so war der Scbritt gethan, mit wel- 
cliem die Kunst von der Plastik zur Malerei biniiberschritt.

Ais auf diesem Gebiete kein weiterer Fortscbritt moglich war, 
wurde wieder ein gewaltiger Scbritt gewagt, es wyar dies der Scbritt 
von der Raumwelt zur Zeitwelt, den die Musik that, die Kunst der 
„tonenden E mp f i n d u n g e n “. Mit ilirem Auftreten war die Mbg- 
licbkeit, rein Objektives darzustellen, aufgegeben, urn dafur das reine 
eigene „Ich“, das innerste Seelenleben, Anderen zur Mitempfin- 
dung zu bringen. —

Sowie nuu nach dem Gesagten die gesammte bildende Kunst 
vom Ałlgemeinen (Architectur) durcli das typisebe (Plastik) zum
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Ureigeusten (Musik) heranwuchs, so tibte auch jeder in irgend einer 
Eiuzelkunst gemachte Fortschritt stets sciue eigentiimliche Rilck- 
wirkung auf die ttbrigen vorangegangenen aus.

Die Entwicklung der Malerei z. B. tibte insofern auf die Ar- 
cliitectur und Plastik eiue Riickwirkung aus, ais man alsbald an 
beiden eiu eigenthilmliches Streben nach Verinnerlichung wahrnahtn ; 
die Spitzbergen des gothischen Domes und sein zum Himmel an- 
strebender Bau driicken diesen Aufschwung ebenso beredt aus, ais 
die Fracht der Portale gleichsam sprechend, żuru Eintritt in das In- 
nere einladet.

Nicht miuder blieb die Plastik von dem Einfluss der Malcr- 
kunst unberiihrt. Man denke an ihre architektonisehe Kiudheit, 
wie sie uns in den Sphinxalleen der Aegyptier entgegentritt, man 
denke ferner an die typischen Prasiteles, an Peter Vischers indivi- 
dualisireuden Meissel, und endlich an Canovas plastische Portrats.

Es wtirde zu weit fiihren, diese besagteu Riickwirkungeu, 
weiter zu verfolgen, fitr meinen Zweck geniigt es, darauf hinzuwei- 
sen, dass, sowie jede der bildenden Kfinste nach dem Gesetze der 
fortschreitenden Subjektiyitat, nach und nach gleichsam eine archi - 
tektonische, eiue plastische und eine malerische Epoehe durchlaufen 
musste, auch die Musik in ihrer Entwickelung eineu ahnlichen Gang 
befolgte, und soweit man die Geschichte der Musik ais Kunst tiber- 
blicken kann, ist diese Yoraussetzung richtig eingetroffen.

Auch in der Musik bemerken wir denselben Fortschritt vom 
Allgemeinen zum Individuellen, vom Materiellen zum Geistig- 
Sittlichen der Form nach: dem Inhalte nach aber denselben logisch 
notwendigen Fortschritt; vom Allgemeinen (Epos) durch das Ty- 
pische (antikes Drama) sodanu zum Individuellen (modernes Drama) 
bis zum Subjektivsten (Lyrik.)

Wir siud somit an cinem der Ilaupttheile rorliegender Arbeit 
angelangt. — Eine ersckopfende, ins Detail gehende Erorterung 
des letzt ausgesprochenen Problems lasst sieli bei dem geringeu 
Umfang eiues Programmaufsatzes wohl nicht voraussetzen; es sollen 
daher nur stets die Bahnbrecher der einzclneu Epochen in ihrem 
eigenthtimlichen Schaffen betrachtet und nur darauf hingewiesen 
werden, dass das Thatenfeld des Geistes auch auf musikalischem 
Gebiete ein dem jedesmaligen Geschichtsleben genau entsprechen- 
des Wesen war, ist und sein wird, und in alle Ewigkeit seinen 
llalt in dem selbstbegriindeten „ W o l l e n “ der jedesmaligen Zeit 
fand, findet und fiuden wird; denu „f r e i  i s t  d e r  Mens  cli, u n d  
wa r ’ er  a u c h  in K e t t e u  g e b o r e n . “
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Dass die Musik ais Sprache des Gefiihlsleben erst aus deru 
gelauterteu Christenthum bervorgegangen, ist weiter obeu bemerkt 
worden; es ist somit mit P al a s t r i n a und dessen Anbiingern in Ita- 
lien uud Niedcrlande die Musik zur Kunst erlioben worden. Man 
konnte daber diese Musik durck den Ausdruek: „religios cbrist- 
licbe Stimrnungsmusik“ oder auch noch ckarakteristischer: „das  
i n T o n ę  li b e r t r a g e n e r e i n e U r c h r i s t e n t  b u m“ nennen. 
Dieser lediglicli gottbescbaulicbe, die gottlicken Wunder anstaunende 
Sinn driickt sicb auch in den einfacksten Accordfonnen und in 
einer sehr durchsicbtigen Coutrapunctik, ferner in der bios auf 
Immitation oder den Canon fussendeu Durcbfiibrung eines gegebe- 
nen oder erfundenen Themas (Cantus firmus) klar aus. —

Der Palastrinastil gibt uns ein Bild der Kircbe, welcbe auf 
Petri Fels gebaut, in dem Prachtbau der musikaliscben Dome, auf- 
gebaut durcb die italicniscken Meister, nacbdem die grossen nie- 
derliindiscbcn Steinmetzen die musikaliscben Bausteiue aus dem 
Robesten berausgearbeitet baben; die Palastrina-Musik stellt uns 
die Kircbe ais jenen wunderbaren Organismus dar, in welcbem 
Eines dem Auderen dient uud alle Diener Eines Gottes sind. Dic- 
sen Mittelpunkt, urn den sicb Alles bewundernd scbaart, bildet in 
den musikaliscben Werken Palastriuas und seiner Zeitgenossen der 
„Gregorianiscbe Kirebengesang;11 er bleibt stets das Urbild fur alle 
weiteren Schopfungen. Yon Natur aus strcng melodiscb, bezeich- 
net er daber die weiter obeu bezeicknete einzig entsprecbende 
Harmoniebildung in absoluten Consonanzen (Dreiklangsfortscbrei- 
tungen) und einer bartnackig durcbgefiibrten Contrapunetik. Da 
man auf diese Wcise stels nur der grbsstmbglicksten Symmetrie 
buldigte, so entstanden Gebilde von architektoniscker Schonheit, 
jene ernsten machtigen Klange, vor denen alle irdiseben Lciden- 
scbaften scbweigeu und die uns iiberall die Botscbaft entgegentra- 
geu: „Meiu Reich ist nicbt von dieser Welt.“

leli kann nicbt uuterlassen, kier zwei Bemerkungen von Pa- 
lastrina’s Zeitgenossen anzufiibren, welcbe die Bedeutung der da- 
maligen Musik in trefienden Worten scbildern. Bekańnt sind die 
Worte des Papstes Pius IV., der bei Gelegenbcit der Auffiibrung 
der Marcello-Messe ausrief: „llier gibt ein Joliauues in dem irdi
seben Jerusalem uus eiue Empfinduug von jenem Gcsange, den 
der heilige Apostel Johannes in dem hiromliscben Jerusalem einst

2

I.
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in prophetischer Verztickung vernahnj.“ Und Baini, der Biograph 
Palastrina’s schreibt: „Ais diese Tonę zum ersten Małe in der
Sixtiniscben Kapelle erklangen, in jenem Heiligtnm, welcbes nicht 
lange vorber die Baukunst, Plastik und Malerei yerberrlicht hatten, 
sprangen diese Kunste von ibren Sitzen und umarmten die Ton- 
kunst ais ihre ebenbtlrtige Schwester."

Wegen der nahen auf gemeinsamer Allgcmeinbeit beruben- 
den inneren Yerwandtscbaft der arcbitectoniscben Form mit dem epi- 
scben Inhalt, lag es dalier in der Natur der Sache, dass in der er
sten, acbitektoniscben Epoche der Musik etwas Klassisches, d. b. 
fur ewige Zeiten Wertyolles, Mustergiltiges, nur im Episcben er- 
reicbt worden ist und zwar in den Uranfangen des Episcben „im 
Kircbengesange, im rbytmiscben Chorał,“ — im Oratorium; denn 
das jeder episcben Dicbtung zu Orunde liegende Gefiibl der nai- 
ven und kindlicben Bewunderung alP des Himmlischen, was uns 
umgibt, aussert sich zuerst in dem Lob des Scbopfers und der 
Scbopfung.

So sind aus dieser Epocbe nur die grossen italienischen Epi- 
ker: Palaestrina,(1524-49), Nanini und Allegri und ilire deutscben 
Zeitgenossen Senfl, Eccard und Sclnitz von bleibender Bedeutung 
in der Kunstgescbicbte der Musik.

Obzwar Schiitz und spaterhin Keiser, Matbisson u. A. Ver- 
suche macbten, vom Oratorium zur Oper, also zur dramatischen 
Musik zu schreiten, so musste diese Oper der arcbitektoniscben 
Epoche, nacb den yon der Natur gestatteten Granzen eine sebr hbl- 
zerne, ungelenkige bleiben. Die Versucbe in der Lyrik, beginnend 
mit den auch in Deutschland cultiyirten „Madrigalen“ und schlies- 
send mit den rhytmisch abgewagten, dureb den Steiligen Takt sebr 
einformigen Schuorkelarien des italienischen Meisters Alessandro 
Scarlatti bliebcn ohne den geringsten Erfolg.

Zudem wurden die Deutscben in ibrer Culturentwicklung durch 
den grossen-Religionskrieg und die ihm yorangegangenen und nach- 
folgenden Wirren, wenigstens um Ein Jabrbuudert zurttckgebalten 
und namentlieb von den Italienern in der Musik bedeutend' tiber- 
fltlgelt, so dass die spater (1700) aufgetaucbten Vertreter der ar- 
cbitektoniscben Ricbtung H assę , Gr aun  u. A. m. in dem Be- 
streben, das Versaumte nackzukolen, fruchtlos blieben; denn die 
arehitektonisehe Epoche war voriiber und die Italiener waren be- 
reits in die plastische Periode getreten. Dieses Fortschrittes be- 
macbtigten sicb spater Bach und Handel, ais eines neuen Ausgangs- 
puuktes, und von da an bis auf die heutigen Tage nimmt der deut-
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sche Genius in der Kulturgeschiehte der Musik den ersten, ja  
nahezu den einzigen Platz eiu. Ich kann mieli dalier in dieser und 
der folgenden Epoche ausschliesslich auf d e u t s c h e M u s i k  
beschranken.

Blicken wir endlicli auf das Verbaltniss der Musik zu dem 
damaligen Zustand der Wissenschaft und iiberhaupt mit dem dama- 
ligen Sinnen und Tracbten des mensehlichen Geistes, so linden wir, 
dass, tibereinstimmend mit der, allen kiibnen Ausscbreitungen des 
Geistes wie eineruie geabnten Welt gegeniiberstehenden Anscliauung 
der Musiker, Dicbter u. A. aucli die besorgliclie Trennungssucbt, 
der jeda Lebenserscbeinung vereinzelt ins Auge fassende Drang, 
das gemeinsame Merkmal der damaligen Wissenschaft war.

So liatte die Naturforschung fast dicht bis an unsere Tage, 
es sieb zur Aufgabe gesteltt, alle Stoffe und Erscbeinungen ais 
vereinzelt zu bćtrachten, erkennen und zu erklaren , alinte aber 
niclit, dass diese abgesonderten Erscbeinungen Eiu gemeinsam gei- 
stiges Band umschlinge.

Nicht anders thaten es die Gescliichtsforscher damaliger Zeit. 
Mit rastlosem Eifer bekummerten sie sieli urn die einzelnen Ereig- 
nisse im menscliliclien Leben. Gleich Bausteinen ordneten sie diese 
der Reilienfolge nacli und so entstanden jene gewiclitigen, mit Żab
ien, Scklachtsckilderungen und Bildern angefiillten Geschicktswerke 
friiherer Zeiten.

Urn den Zusainmenkang der einzelnen Begebenlieiten mit dem 
Sinnen und Tracbten des mensehlichen Geistes, um den die ein
zelnen Vorkommnisse bindenden geistigen Kitt, kitmmerte man sich 
gar wenig.

Und wie sali es denn mit der Wissenschaft der Wissen- 
schaften, der Philosophie, etwa bis zu Hegels Zeiten aus?

Alle die Kampen auf diesem Geistesfelde salien die ein
zelnen Erscbeinungen des Geisteslebens, nie aber den wesentlich 
Einen, untheilbaren Geist.

Mit einem Worte, wir begegnen in der damaligen Zeit auf 
jeglichem Gebiete des Wissens einem Forschergeiste, der sich von 
dem Einzelnen, objektiven also Gegebenen (Stofflichen) nicht zu 
trennen rermochte. Durch dieses Atomisiren, hauften sie wol Bau- 
steine flir die Wissenschaft der Zukunft, da sie aber nie an ein 
allgemeines Bindungsmittel dachteu , so war es den ehrwiirdigen 
Gelehrten der grauen Vcrgangenheit nicht vergbnnt, ein in sich ab- 
geschlossenes Bauwerk im Bereiche der Wissenschaft herzustellen.

2*
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Um die Wissenschaft der Tonkunst endlich, den eigentlicken 
Gegenstand unserer Betrachtung, mochte es w o Id auch niclit an- 
ders stehn. Ist doch die Theorie stets der treue Abglanz der vor- 
angelienden Praxis, nnd yerhalt sich jene zu dieser, wie das Echo 
zum Schalle. So wnssten denn jene damaligen-Kiimpen fiir die 
Wissenschaft der Musik, dass eine Theorie nieht primitiy ans sich 
selbst erstehen; sondern lediglich auf Grundlage mustergil- 
tiger Meisterwerke gebaut werden konne und miisse; was blieb 
ilinen denn anderes wol ttbrig, ais die Werke der damaligen Zeit 
zur Hand zu nehmen. Bei sorgfaltiger Durchsicht und Vergleichung 
fanden sie unschwer viele gemeinschaftliche Normeu, nach denen 
alle schopferischen Geister zu Werke gingen.

Sie fanden z. B. bei Palastrina und den Niederlaudern das 
unerbittliche Fortschreiten in reinen Dreiklangen, das Vermeiden 
jeder Fortschreitung nach Quinten .und Octaven, die selbstandige 
Fiihrung jeder einzeluen Stimme u. s. w. Und bald darauf wurden 
jene eroberten Conseąuenzen zum Gesetz erhoben, und der kurze 
Inlialt der damaligen Harmonielehre war etwa in Folgendem be- 
standen:

1) Man gebrauche keine andern ais Dreiklangs-ilarmonien.
2) Man vermeide jede gerade Stimmenbewegung, sehe stets 

darauf, dass, wenn eine Stimme nach abwiirts sich bewegt, die andere 
redlich aufwarts arbeite.

3) Jede Stimme ist selbststandig einzuflihren, und jede der 
eingefiihrten Stimmen bilde die Nachahmung der Grundstimmen 
(Canon);

4) Man erfinde nur solche Themen, die derartige Wendungen 
zulassen u. s. w.

Man sieht aus diesen liier nur fluchtig angedeuteten Skizzen, 
dass auch die musikalische Wissenschaft sich s e l b s t  jene starren 
unbeugsatnen Normen in dem Schaffen des Geistes geschaflen hat, 
die sich mit dem ganzen „WolIen“ der Vergangenheit innig ver- 
schmelzeu lassen.

Obzwar spatere italienische Meister (Gabrielli, Lotti) u. s. w. 
durch eine freiere Stimmbewegung ihr tiberstromendes innerstes 
Gefiihl ergossen, und so den Weg zur plastischen Periode anbahn- 
ten, obzwar gleichzeitig mit den unsterblichen Meisterwerken eines 
Dante, Petrarca, Ariosto und den Malerschulen Italiens neues Leben, 
neue Bewegung in die berannaliende Stagnation der Kiinste ge- 
bracht wurde, so koncentriit sich doch das ganze Streben der
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zweiten plastischen Periode, zu der wir nun iibergehen, in den 
Werken des unerschopflichen Urmelodikers J. S e  has t .  Bach.

War schon das Drama der architektonischen Epoclie ein un- 
gelenkes, ein hblzernes, so war das Bestreben, lyrische Situationen 
durcli architektonische Musik zur Darstellung zu bringen, geradezu 
unmbglich. — Ba c h  nimmt in seinen Erstlingswerken jedenfalls 
noch die Stelle' des letzten Lyrikers ans der architektonischen 
Epoclie ein, wie die Reste vou Schnorkelarien und Tanzen (die alte 
lyrische Suite-Form) beweisen.

Sein erstes Schaffen schloss’ sieli der Form nach sehr enge 
an die rorangegangene Zeit an, wie aus der iiberwiegenden An- 
wendung der architektonischen Eormen des Chorals, des Canons 
und der Fugę in seinen OratoHen und Motetten hervorleuchtet.

Allein sein Genius Hess ihn nur zu bald merken, dass das 
frtthere Schaffen sieli wolil mit der beengten Anschauuug seiner 
Yorgiiuger vereinigen konnte, dass aber die herangereifte Geistes- 
entwicklung auch erweiterter freier Formen bediirfe.

Ba c h  hatte zu einer Zeit gewirkt und geschaffen, wo sich 
der deutsche Geist ais ein nacli allen Richtungen ureigenstes Wesen 
bethiitigt hatte. Der reformatorische Geist zu jener Zeit hatte schon 
viele Bliithen und Frtichte zur Reife gebracht; den Kirchenvatern 
zuniichst hatten bereits die Denkerfriichte eines Sp i noz a ,  Le i b-  
ni t z,  festen Boden im Geistesreiche gefasst. Auch war Baclis 
Epoclie eine gleichsam von Ahnungen des spatern Giithe- und 
Schillergenius durchtrankte und geliiuterte Zeit, dass der melodische 
und rollends der Harmoniereichthum der Italiener zur musikalischen 
Darstellung solcher Seeleninhaltsfiille niclit mehr ausreichte.

Indem also Ba c h  den anfangs betretenen Pfad der architek
tonischen Lyrik verliess, mit der friiheren Foim vollkommen brach, 
und seine neuen Formen wieder mit epischem Inhalte erfiillte, hat 
er die Aufgabe seiner Zeit ebenso vollkommeD erfasst ais glanzend 
gelost.

In allen seinen spiiteren Werken, namentlich in den kirch- 
lichen, mackt sich das Streben nach Subjectivitat (ein Element, 
welches die Werke eines Paliistrina notwendig ausschiessen) in 
auffalliger Weise bemerkbar. Ba c h  fiihrt in seinen kirchlichen 
Werken keinen Bau auf, in welchem das Einzelne in sich unselbst- 
stiiudig, nur zur Verherrlichung des Ganzcn diente und nur in und 
mit dem Ganzen zur Darstellung karne; im Gegentheil konnte 
man vielmehr sagen, dass das Ganze zurticktritt, um dem Einzel- 
nen Geltung zu rerschaffen; dass bei einer solehen Auffassung
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arckitektonische Mittel nicht mehr ausreichten, sondern dass zum 
Ausdrucke individueller Geftihle auck nur plastische Formen zur 
Hand genommen werden mussten, ist leickt einzusehen.

Und selien wir nach der Stimmenfilkrung Baeks, so kfinnen 
wir beobachten, wie jeae einzelne Stimme eine so in sick gesiit- 
tigte Melodie singt, dass sie jeglicker Unterstlitzung durck harmo- 
niscke Grundlagcn entkekren kann. Freilicli war eken nur Baeks  
Genius im Stande, das vielstimmige Gewebe der ldiknsten und 
freiesten Melodien-Folgen mit Hilfe einer bis jetzt unerreickten 
contrapunktiscken Durckfiirung zum Eindruck einer einkeitlicken 
Stimmung zu bringen. Gestaltet sieli also bei Paliistrina die Kircke 
der makrokosmischen Idee gemiiss, ais ein organisch gegliederter, 
in den reinsten Formverhaltnissen aufgeflikrter Bau, so bei Back 
ais ein aus gliiubigen Individueu zusammengetretener Verein selbst 
stiindiger Stimmen, die in riikriger Tkeilnakme urn denselben In- 
kalt sick schaaren, bald das durcli denselben hervorgerufene Ge- 
meingeftikl aussprecken, bald aber auck dem Einzelnen gestatten, 
seine Stimmung kund zu geben. Mit einem Worte: Back liisst 
die Musik aus den Banden des Cultus zum Dienste eiues spezifi 
scken (subjectiven) Glauben fortsckreiten.

Wir begegnen in der Kunstgesckickte nock 2 Epikern aus 
der plastiscken Epocke, dem gewaltigen, zum Dramatiscken hin- 
driingenden Han dl (1G84—1759), einem Kiinstler, welcker die 
Gegensiitze Paliistrina’s und Back’s entsckieden in sick vereinigte, 
indem er sick z. B. in den kirckliehen Compositionen liber den 
confessionellen Standpunkt erkebt und selbst bei rein lyriscken 
Stoffen (Psalmen, Tedeum) dramatiscke Tendenzen yerfolgt; dann 
dem al t enVater  Haydn,  der durck seine Neigung zum Lyriscken 
das Epos in das Idyll umwandelt, andererseits aber die alte lyriscke 
Form (Suitę) mit episcliem Inkalt erfiillt und zur Sonatę (Quartett, 
Sympkonie) ausbildet, worin auck dessen kauptsacklicker Fortsckritt 
zu finden ist.

Unterdessen war aber die grosse dramatische Periode ange- 
brochen, ais dereń Vertreter ich kier bios die 3 Meister: Gl uck,  
Mozar t  und Bee t hoven anfiihre.

Ersterer vermockte wol nur erst in sęinen Dramen typiscbe 
Ckaraktere nach Vorgang der antiken Dramen musikalisck zu 
zeichnen, wakrend Mozart in der uneudlicken Mannigfaltigkeit der 
Darstellung tragischer und komischer Charaktere (etwa nach Sheake- 
speare’s Vorgange) seinen unsterblichen Ruf begriindet kat, und 
endlich Be e t koven ,  der zwar nur Eine Oper geschrieben, aber
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in ihr einc hohere Einheit des Indiriduellen schuf, und zugleich 
alle damals vorhandenen Musikfonnen mit dramatischem Inhalt er- 
fllllte. Ais grosster und letzter Dramatiker der plastischen Epoche 
hemachtigt er sieli aucli spater der Lyrik, ja  er niikert sieli sogar 
der letzten Epoclie (malerischen), nickt wie die letzten Epiker bios 
rorahnend, sondern mit Erkenntnis hindrangend. Dessenungeack- 
tet kann Beethoren wohl ais der Gipfelpunkt der plastischen Pe- 
riode, nimrner aber ais Anfangspunkt der maleriscben Epocbe an- 
gesehen werden, weil derselbe zu seinen Bildern ausscbliesslicb 
das plastiscbe Materiał yerwendete. Trotzdem aber ist Beethoren 
in der gauzen Kunstgeschicbte der gewmltigste Reformator, und es 
ersebeint daber notwendig, seine kulturhistorische Bedeutnng etwas 
naher ins Auge zu fassen, und ais Reprasentanten der ganzen dra- 
matiseben Bliitenperiode aufzustellen.

Ich erwiibne hier wieder nur ais Beispiel des bdchsten 
dramatischen Strebens mit plastischen Mitteln, seine unsterbliebe, 
ewig sclione „Missa solemnis“, um hier die Verscbiedenbeit in der 
Auffassung und Ausfiibrung im Vergleicbe mit den Vorgitngern Pa- 
lastrina und Bach, darzulegen.

Muss man die Richtung B a c h s  ais subjektiren Theismus 
bezeichnen (war er docb selbst der urchristlichen Seelen eine), so 
war Bee t hoven seinen kirchlichen Werken nach Pantlieist in eng- 
ster Bedeutnng des Wortes. Rim war Gott die Weltseele, das ron 
aller Aeusserlicbkeit Iosgeliiste Welt- und Lebensprinzip. Ein Be- 
spreeben aller Teile der „missa solernnis“, namentlieb zur liolien 
Messe Bachs,  wiirde die rorgesteckten Grenzen vorliegender Ar- 
beit weitaus iiberschreiten. Nur eines fiir den Standpunkt beider 
Meister selir bezeiclmenden Zuges mag hier gedacht werden. Es 
istdies die astketisckeZergliederung des „Dona nobis“ beider Wefke, 
indem ich die Worte .eines der tiefsten Kenner beider Werke, F. 
Laurencin hier folgen lasse (Beefkovens „Missa solemnis“ und dereń 
Stellung zur Gegenwart und Vergangenheit; N. Ztg. f. M. Bd. 55 
pag. 11):

„Bachs Bitte um den Frieden ist, musikaliscb genommen, 
eine Steigerung contrapunktiscber Durchfiibrungen. Ruhiges pla- 
stiscb abgegrenztes Gottbescliauen und Beten waltet im Tkema, 
wie in der urspriinglicben Gestaltungsweise desselben. Innerer 
Friede, um dessen Spendung zuerst der einzelne Christmensch 
(Therna) und dann von seinem Rufę angefeuert die ganze Gemeinde 
in allmitlig an Fiille wachsendem Chore (Durcbftibrung) wolint — 
B ack ’scher Auifassung gemiiss — sebon thatsacklich dem Glau-
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bigen inne. Es ist kein Drangen nacli Kubę, das hier musikalisch 
gezeicbnet ist, es liegt yielniehr in solchen Tbnen sclion ein welt- 
und geistesrersohnter Zustand des Mensclien-Iclis.

Es sind Aknungen des Erdenpilgers von ewiger Seligkeit, die 
in Bachs „Dona“ durch Tonę spreehen. Wunsch und Erfiillung 
fallen hier, dem theistischen Grundsatze zufolge, in Eins zusammen.

Was scbon der Dicbterprophet aus grauem Heidentbum, der 
bellsebeude und feinfilblige I l oraz gesagt:

„Aeąuam memento rebus in arduis,
Seryare mentem non secus im bonis“, 

yollbringt sicb bei Bach nacli christlich gottbeschaulichem Sinne.
Ganz verscbieden ist die Denk- und Fiihlart und — ihnen 

entsprecbend — die musikaliscbe Tbat des Pantlieisten Beetboven: 
diesem ist Gott, wie scbon oben bemerkt wurde die Weltseele; die 
Welt selbst, ais die mit dem rein geistigen notwendig verwachsene 
korperlicbe Erscbeinungsform bat sie fitr den Pantlieisten nur die 
Geltung ais „Statte rastlosen Strebens“. Aber „es irrt der Geist, 
so lang er strebt;“ daber der scheue Anfang des Beethoven’sciien 
„Dona“, das scblicbterne Sicbablieben der einzelnen Stimmen, der 
bebende Scbritt des Streichorchesters, die unsicbere Bewegung 
der Bliiser, es ist unlaugbar ein Beten, das uns offenbar wird, allein 
es ist das Beten jener eigentbUnilicb besaiteten Skepsis, die einen 
geistigen Mittelpunkt all ihrer Bestrebungen wol abnt und wunscht, 
doch trotz sorglicber Umsckau in allen Bereieben des Lebens nir- 
gends zu finden im Stande ist.

Eben dahin gehort aucli das rastlos Wechselude des Zeitmasses, 
der Tonart, der melodischen Tbematik, das Durclikreuzen der unge- 
bundensten Satzform, mit dem eigensinnigsten Staarsinne in cano- 
niscber und fugenartiger Entwicklung“ u. s. w.

Dies die Kluft beider Glaubensbekenntnisse im Liclite der 
Kunst beseben.

Solcb ein dramatisirendes Schaffen, das strenge sieli Abson- 
dern deslndividuums dem Ganzen gegeniiber war kein zufiilliges, son- 
dern in der damaligen Zeit fest begriindetes, daber nothwendiges.

Wir nannten weiter oben Beethoven einen vollbiirtigen Erben 
Sliakespeare’s und Gotbe’s. Er ist dies, und nocli viel mehr. Er 
ist ein Seber in weite Geistesfernen. Man fasse nur seiue gei- 
stige Umgebung reeht ins Auge. Beethoven ist der Solin einer 
reicli bewegten Zeit gewesen. Ich will hier nur andeutungsweise 
des Umschwunges erwahnen, den wabrend und unmittelbar nacli 
Beethoven der menschlicko Geist im Allgemeinen geuommen. —
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Zunachst war es Kegel, der da lehrte: „Der Geist ist wesent- 
lich Einer, und Alles, was an dieser Einen Grossmacht gemakelt 
wurde, sind Ausstralungen jener Sonne, er war es, der iins alle 
„ Naturstoffe 11, nur ais Zustande der Einen Wesenkeit deutet, 
welche sich im Mcnsehen abspiegelt; und fast gleickzeitigals Hegels 
Monismus des Gcistes machtig und alleinherrschend ins Feld riickte, 
schuf Goethe in seinem „Faust11 das allumfassende Lebensbild des 
menschlicben Geistes, dessen innerste Charakteristik treffend iu 
Mephistopheles Worten liegt:

„Greift nur hinein ins volle Menscbenleben 
„jeder lebt’s, nicht Vielen ist’s bekannt,
„Doch wo ihr’s packt, da ist’s interessant.11

So batte der Drang nach Zerkliiftung, die geistige Haarspal- 
terei mit einem Małe den Todesstoss erlialten. — An die Stelle 
desfriiheren „Atomisiren11 trat der Grundsatz allgeistiger Yersohnung 
und Harmonie. Und so war es den ausscklicsslich Aufgabe der Musik- 
theorie keine andere, ais die, sieli auch vom Zeitstrome hinreissen 
z u lassem Es war die Pflicht der aus dem Schaffen Beethovens
heiworgegangenen Musiklehre, das eben neugeborene Tonleben in 
seinem eigensten Lichte ais reife That, des frei aus sich geba- 
renden Geistes anzusckauen und fest zu stellen.

So kam es denu auch bald dahin, dass die meisten ais un- 
verbrtichlich hingestellten Tongesetze der „Alten11 nim mit Einem 
Schlage yollstandig zu niehte gemacht wurden und durch das Ueber- 
gehen von architektonischen zu plastischen und dramatischen For- 
men dem Kiinstler auf musikalischcm Gebiete eiue nie geahnte 
Freiheit iu der Beweguug und harmonischen Grundlage eingeraumt 
wurde. — Die nach Beethoven’sche Musiktheorie war etwa auf fol- 
gende Grundsatze basirt:

1. Der Wesenkeit nach giebt es nur Eiue Tonart; die friiher 
getrennten Touarten sind Formen und Ausserungsweisen dieses 
Einen Wesens, und, gleichwie alles Einzelne zu dem festkaltenden 
Mittelpunkt „Geist11 unablassig zuriickstrebt, ebenso die friilier auf- 
gestellten besonderen Tonarten zu der allgemeinen in sich selbst 
unteilbaren Tonart.

2. Es giebt nur Eine Touleiter; das modulatorische Gebiet ist 
hiemit freigegeben und fortan nur unter das Scepter des fiir Schdn- 
heit und Ebenmass empfanglichen Geistes gestellt.

3. Alle Accorde stammen von Einem und demselben Vater 
ab, und verbrtidern sich iu seinem Schosse; und jeder Accord ist

3
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zulassig, der auf der Grundfeste des Dreiklaugs (trias harmonica) 
aufgebaut ist.

Mit B e e t h o v e n  war aueh zugleieh der Gipfelpunkt der 
plastischen Epoche erreicht; denn sowie mit architektonischen Mit- 
teln (wegen dervollkommenen Ubereinstimmung von Iulialt und Form) 
nur im Epischen walirhaft Schdnes geleistet werden konnte, konnte 
mau mit plastischen Mitteln das Hdchste nur aut’ dramatischern Ge- 
biete erreiclien.

In der auf Be e t h o v e n  folgenden lyrischen Periode begeg- 
nen wir zuerst Fr. Sc h u b e r t ,  ais Yertreter der Lyrik des Auf- 
schwungs (Hymnen, Dithyramben, Ode.) Es gelingt ihm zwar diese 
Formen mit lyrischem Inlialt zu erfiillen, am liosten stelit 
er aber unbestritten in seiuen Liedern und Clavierwerken da.

Im Ganzen genominen war S c h u b e r t  der begabteste Geis- 
teserbe Be e t h o v e n s  und seine Art der Harmonik ruht volIkommen 
aut dem von Be e t h o v e n  urbar gemachten Grunde. Ja, seiner 
lyrischen Natur zufolge, musste er zum Ausdrucke der versehieden- 
artigen Stimmungsbilder weiter greifen ais sein Yorbild. —

Sein Zeitgcnosse C. M. v. W e b e r  vertritt sclion die rein ly- 
rische Seite, sodasses ihm nicbtrechtthunlich war, Sonaten und Sym- 
phonien zu schreiben, dagegen gelang ihm vollkommen die Lyri- 
sirung der Oper, gesttitzt auf das Volkslied. Wo er aber rein 
dramatisches austrebte, reichte seine Kraft, seine Mitteln nicht aus. 
Nur die lyrischen Stiicke in seinen Opern, seine Ein und vier stirn- 
migen Lieder siud es, die ihm eiue bleibende Stelle in der Musik- 
geschichte sichern. —

Nachdem durch die beiden besagten grossten Lyriker mit plas
tischen Mitteln auch das Grosstmoglichste geleistet wurde, trat eine 
Periode der Urnwalzutig, des Schwankens ein; die Kiinstler, die 
nun auftreten, waren biosse Talente oder Genies nur in gewissen 
Momenten und wurden durch die unheilvolle Auctoritat der letzten 
epischen und dramatischen Heroen so sehr gelahmt und befangen, 
dass ihneu ein wirklicher Fortschritt in der Musik geradezu unmog- 
lich wurde. Die Einen irrten in der Wahl der Stoffe, die Anderen 
in den Mitteln. L. Sp o h r  (dessen eigentliches Feld die Elegie 
oder die Lyrik der Betrachtuug war) hatte wohl cine Ahnung, dass 
die Musik eiue andere werden miisse und seine besondere 
Yorliebein der Anwendung chromatischer und enharmonischer (viel- 
deutigen) Giinge und Accordfuhrungen beweiset, dass er die richti- 
ge Ahnung hatte. Es blieb ihm aber verborgeu, dass die maleri- 
sche Musik, wieder mit dem Epos, und zwar mit dem modernen
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Epos, welches mit Beiseitesetzung des Religiosen sieli desRomantischen 
bemacktigt, anzufangen liabe. Wegen des hłiufigen Widerstreites der 
malerischen Mittel mit dem alten nur plastisch bildsamen Inhalt, er- 
scheinen seine Werke, die in der teclmischer Hinsicht iiusserst 
musterbaft sind, dennoch yerschwommen uud unfahig einer hinreis- 
senden Wirkung. S p h o r  fithlte sich zwar vom Genius einer neu 
heranbrechenden Zeit befruchtet und angeregt, sein elegisebes Na- 
turell gebot ihm, nur in der cliromatisclien Farbenwelt zu leben, 
allein binter diesemlauert stets der nrwiichsige diatonische Gesang, 
der den allzukuhnen Seher in die Zukunfł mit starkern Arm nach 
jener Vergangenheit zuriickdrangt, dereń eigentlicher Sprosse er 
gewesen. —

Im eigentlichen Trach ten ahnlich war auch F. M e n d e l s 
sohn,  gleichfalls schwankend zwischen dem dahingewelkten reli
giosen Epos, dem er durcli Lyrisirung ein Scheinleben zu verlei- 
lien sich bemtihte und zwischen Landschaftszeichnungen, die aber, 
weil er den alten plastischen Griffel beibehielt und nicht zum rei- 
chen.Farbentopf des Malers griff, nur zu Bleistiftszeicbnungen fiihren 
nmssten. Nur da, wo er mit plastischen Mitteln r e i n  l y r i s c h  
ist  steht er auf der Hiike der Zeit (yierstimmige Lieder, Sommer- 
nachtstraum u. s. w.).

So war denn auch M e n d e l s s o h n s  Harmonik das Ergeb- 
nis einer reifen und feinen Durchbildung und zeigte stets von 
einer edlen Sinnigkeit, die ihres gleichen suchte, allein: „Eigen- 
tiimlich Neues“ bat M e n d e l s s o h n  in keiner Richtung geschaffen. 
Seiner Muse war eine gewisse Scheu vor allem Neuen eigen. Er 
war eine altconservative Ktinstlernatur.

Wir sind mit dieser Betrachtung der Nachbeethoven’schen 
Zeit, in welcher wir ein „decrescendo“ der Kunst beobachten 
mussten dicht an unsere Tage angelangt. — Ein neues Licht ver- 
breitet sich am Horizont. Nie gekaunte, nie gealinte Pulsschlage, 
durchzucken mit Einem Małe das Innerste der Zeitseele nach al- 
len Richtungen. Auf den Zinnen jenes Tempels, den „Hegels Philo- 
sophie“ mit dem Dickterworte Gothes schuf, erbaut sich eine neue 
Geisterburg,sie keisst: das „neue,  j ungę  Deu t s ch l a nd“. D a v i d ,  
S t r a u s s ,  L. F e u e r b a c h  u. A. m. stehen auf der einen, I mme r -  
mann,  Grabbe,  Bo r n e  und Hei ne  auf der anderen Seite. 
Alle beiruchten die Welt mit eigenthtimlichen Gedanken, und Bil- 
dern. „Unbedingte Geistesfreiheit, Losung aller Bandę, die lange 
genug den ausseren nnd inneren Menschen zwangteD, ist das Lo- 
sungswort aller dieser mit frischen Segeln auf dem Geistesmeere

3 *
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dahinsteuernden Jlinger der Altraeister Gi i the und H eg e l.“ Die 
Juli und Novembertage 1830 werfen aus frankischen Boden und 
slavischen Norden ihre Strahlen schleunigst nach Deutschland zu- 
riick. Die Gesammtheit regt sich fur den Einzelnen, der Einzelne 
mit der Gesammtheit. — Sah etwa die Kunst und unter dieser 
die nach He ge l  „seelich’ste aller Kiinste11 diesem merkwiirdigen 
Drama zu, oder begntigte sie sich damit, bios den Schacht der ihr 
liingst eingebiirgerten wolgekannten Weisen noch weiter auszubeuten.

Schlagender ais jede philosophische Untersuchung beantwor- 
tet uns diese Fragen ein Blick auf das eigenste Schaffen der Mei- 
ster unserer Tage: „Chopin,  Schumann ,  Wa g n e r  und L i s s t “.

Chopin war es, der zuerst, wenn auch in der bescheidenen, knap- 
pen Form seiner Mazurka's,Notturnos u. s. w. dennoch die ganze ge- 
waltige Gedankenwelt niederzulegen wusste, die sich im wortlich 
verkbrperten Genius des teils denkenden, teils poetisirenden Jung- 
Deutschland im raschen und unmittelbaren Zauber der Regung des 
Gefiihls geoffenbart hat. Und so kam es denn, dass Freund und Feind 
des musikalischen Fortschritts bekennen mussten: „ Chop i n  h a t  
w e s e n t l i c h  Ne  u e s  g e b o t e  n“.

Durch seine moglichst weit abgemarkte Chromatik und En- 
harmonik, zeigte er nur zu deutlich an, dass die Musik, soli darin 
noch Grosses und Neues gesebaffen werden, m a 1 e r i s c h werden miisse. 
Er brach also mit der alten Form yollstandig. — Ehe wir nun 
iiber das Schaffen der andern Meister der Gegenwart spreehen; 
miige man mir erlauben, episodisch die Begriffe „Chromatisch“ und 
„Enharmonisch“ ais fur die malerische Epoche der Musik notwen- 
dig in Kiirze auseinander zu setzen und zugleich ihre asthetische 
Bedeutung ais musikalische Ausdrucksmittel klarer ans Lieht zu 
stellen. —•

Das System der Tonarten und ihrer gegenseitigen Yerflech- . 
tung ist das Thatenfeld fiir die musikalische Fantasie. Vor Zeiten 
war es geboten, moglichst nahe verwandte Tonarten und Accorde 
auf einander folgen zu lassen oder doch die Modulation von einer 
Tonart zur andern so einzurichten, dass man dahin gelangt, ohne 
es zu merken; und gewiss wurde nur jenem Componisten reichlich 
Lob gespendet, der es verstand, u n r a e r k l i c h  zu moduliren. Die- 
ses Prinzip war damals berechtigt, wo das Musiksystem noch nicht 
so tief eingelebt und noch nicht so nach allen Seiten durcbfurcht 
war. Jetzt finden wir das entgegengesetzte Prinzip in volier Be- 
rechtigung: Die Modulation ais solchemuss „ m e r k l i c h “ ausgedriickt 
werden, um mit ihr und durch sie etwas ausdriicken zu konnen,
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selbstverstandlich mit Rcht ktlnstlerischem Gesehick. — Nach der 
Kubę folgt Bewegung (modulation), darin liegt ein naturgemasser 
Wechsel. Frtlher waren also die weit entfernten und unvermittelten 
Modulationen verbannt, machten sich aber bald bemerkbar und dies 
mit scldagender Wirkung. Und siebe, man wurde vertrauter mit 
den Tongeflechten, die Musiker in der Praxis, die Laien im Gefiihl, 
so dass man sie derselben Wirkung halber bfter anwandte, bis 
endlicli die Gewohnheit zur Natur ward.

Der Sinn des Publikums macbte auf dem Gebiete des har- 
moniscben Verstandnisses merkwiirdige Fortsehritte, d ie . Theorie 
nicht minder. Was die Zukorer zuerst ais unrerstandlich verdam- 
men, das verwirft die Tlieorie ais „unsystematisch“, die Kritik 
wieder ais „untheoretisch“. Allein mit dem bfteren Hbren der an- 
gefocbtenen Werke kommt nach und nacli das Verstehen, sogar 
die Kritiker finden spiiter einen systematiscben Zusammenhang. 
Die Sache ist „erlaubt“, und was kurz vorber verdammt, wird 
sanktionirt.

Die brennende Frage unserer Zeit ist „Cbromatik und En- 
barmonik“. Das Wesen der Cbromatik liegt in einer Art Abdiim- 
pfung der naturlicb matbematiscb berechneten Tonę. Es witre 
namlicb scbwierig eine chromatiscbe Leiter nach den bekanuten 
mathematischen Verbaltnissen herzustellen; wiire es aber moglicb, 
so wtirde sie unser Obr kaum befriedigen. Man betracbte nur die 
schnelle Aufeinanderfolge von Halbtbnen unbefangen und man wird 
zugeben miissen, dass hiebei das Bediirfnis nacb gleickgemessenen 
festgegebenen Stufen (temperirte System) unabweislicb wird. Dies 
scheint aucb Vischer in seiner Aestbetik bebauptcn zu wollen; in
dem er sagt:

„Die chromatiscbe Tonleiter ist das in seine kleinsten Theile 
zerlegte Tousystem, das Tonsystem ais eine abstrakte unterschied- 
lose aber doeb stiitig in sich zusammengebalteue, ihre Glieder wie 
an eine Perlenscbnur enge aneinanderreihende ri'onfolge; darin liegt 
sowohl ihre Einseitigkeit ais ihre Eigentbumlicbkeit1*.

Wir konnen deu Gegenstand dieser Bespreckung nicht ver- 
lassen, olme noch auf eine Bemerkung desselben Aestbetikers zur 
Malerei, aufmerksam gemacbt zu haben, dereń Anwendung auf un- 
seren Gegenstand, den letzteren rielleicht aucb „astbetiscb“ ins 
rechte Licht zu rilcken geeignet ist:

„Das chromatiscbe bat mit der Farbę nicht nur den Namen, 
sondern aucb das Wesen des Fliissigen, an sich Gestaltlosen, un- 
endlich Yermittelnden gemein. Es giesst wie die Farbę erst den
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yollen Zauber warrner lebensvoIler Empfindung ilber die Gestalten- 
welt aus; es theilt auch mit dieser die Gefahr bei einseitiger Fest- 
haltung dem Vorwurfe des „Characterlosen, Verschwommenen“ zu 
verfallen“. — Und weiter heisst es:

„Alle Naturfarbe zeigt in ihrer unmittelbaren Naturfriscbe eine 
GreJlheit und daneben wieder eine Unreinlieit, Stumpfheit, Uncnt- 
schiedenheit, welche von der Kunst, selbst wenn sie es vermochte, 
nicht nachgeahmt werden darf, denn allem Kunstwerke muss man 
es ansehen, dass der rohe Naturstoff im Geist untergangen und neu 
erstanden ist“. . . . Die Farbę des Natur-Schdnen muss mit einem 
anderen Materiał gebildet werden; auch dieses hat imrner etwas 
„Grelies“ und doch „Stumpfes".

Es muss daher stets in der Belausclmng des Naturvorbildes 
—• den natiirlichen Tdnen ais Farbenmaterial — auch das Grelle 
(Quint) durch einen leisen Feilstich gemildert, das Stumpfe (na- 
tiirliche Terz) durch merkliche Scharfung bezwungen werden.

So wird durch die ausgegliechene chromatische Tonleiter zu 
der unerscliiitterlichen Grundlage der diatonischen Klanggesetze 
ein Materiał schopferich hinzugeftlgt, aus welcber die unverg:ing- 
licben Werke uuserer Kunstheroen des 19. Jahrhunderts heryor- 
gegangen sind.

Enharmonik oder Vieideutigkeit E in  es Tones beruht ebenfalls 
auf dem fortgesetzten Tonartensystem, indem ein jeder Ton (bis- 
weilen mit anderen Narnen) in einer hdheren oder tieferen Klang- 
generation auftritt; so z. B. der Ton „Es“ ais Grundton und dann 
wieder ais Terzton innerhalb verscbiedener Tonartensysteme. Wenn 
auch sclion diese Tdne eine verhaltnismassige, wenn auch nicht 
merkliche Klangyerschiedenheit in sieli begreifen, so ist dies noch 
weit mehr bei den enharmonischen Tdnen Ces und H,Fes und E u.s.w.

In der Enharmonie liegt. also entweder eine Tauschung, oder 
ein sehr weiter modulatoriseher Sprung. Aber blosse Tauschung 
konnen wir doch nicht die Enharmonik nennen, oline unsere grdss- 
ten Meister bart zu beleidigen; und so bleibt nichts anderes iibrig 
ais die Theorie der Harmonik dahin zu erweitern, „dass wir die 
Enharmonik ais „ d e n k b a r  w e i t e s t e n  S c h r i t t  d e r  Modu-  
l a t i on  von N a t u r  und  K u n s t  we ge n  g e s t  a tt en,  das 
Tonsystem aber folgerichtig ais einen Complex von Tdnen begrei
fen, desseu Verhaltnisse zwar eine bestimmte mathematische Norm, 
dabei aber nichts matbematisch Starres baben, yielmehr dehnbar 
sind“. — Das Tonsystem gleicbt den Gliedern eines lebendigen 
Kdrpers, dessen Muskeln zunaclist ibre natiirliche Lagę, zugleicb
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aber auch die Fahigkeit haben, sieli ans der Lagę beraus in eine 
anders gewendete uud gespanntere zu begeben, docli eben der Nei- 
gung wegen immer wieder in dereń normalen Zustand zuriickzukebren.

Die enharmouische Modulation ist also im i de e l e n  Sinne 
zu betrachten, ahnlich einer Yerwandlung auf der Blibne, wo zwar 
der namliche Punkt bleibt, die Bedeutung des Ortes aber sieli an- 
dert. Nicbt also, urn bios eine modulatorische Ktthnbeit auszufiihren 
soli man enbarmonisiren, sondern weuu die Fantasie an dem gol- 
denen Faden ilires inneren Singens aus reinem scbbpferischen Znge 
(nicht aus Tendenz) durck das Gebiet der Filharmonie schwebt, 
soli man dem Znge Folgę geben; nur so wird der logiseke Ge- 
danke (dessen Walten man besser fiiblt ais in Noten beweisen 
kann) das a u s s e r l i c h  Entlegeue geistig organisch verbinden.

Nacb dieser kurzeń Abschweifung keliren wir nun zu unserem 
eigentlieben Tbenia, zur Betracbtung der malerischen Epoclie zuriick.

Die „Allgemeine Musikalisclie Zeitung“ (Jbg. 1848 Nr. 52) 
enthalt folgende Mittheilung:

„Es wird erzablt, dass Rober t  Schumann sebon ais Knabe 
eine besondere Neigung und Gabc besessen babę , Gefiihle und 
ebarakteristisebe Ziige mit Tiiiien zu malen; ja  er soli das ver- 
sebiedene Wesen urn ibu berumstebender Spielkameraden durch 
gewisse Figuren und Giinge auf dem Clavier so pracis und deut- 
lich baben bezeiebnen konnen, dass jene in lautes Laclien tiber die 
Aebnlicbkeit ilires Portrats ausgebrocben seien“.

Wie also S. Bacli, der letzte Lyriker der architektouiseheu 
und zugleicb der erste Epiker der plastiscben Epoclie war, so 
erscbcint R. S c h u m a n n  zugleicb gross ais Lyriker, im Anscbluss 
an S c h u b e r t  die plastisclie Lyrik mit Romantik erftillend, grosser 
aber nocb und ein wahrer Reformator ais er s t e r  E p i k e r  der 
malerischen Musik.

Sclion seiue ersten Werke sind in jeder Ilinsicht „carrfiina 
inaudita prius“. In der idealen Wabrbeit, in der Farbenfriscbe sei- 
ner Bilder, in der Neuheit der Ideen ist der Grund zu finden, wes- 
lialb Sc buma nns  Genius in Seiner ganzen Grosse von so wenigen 
erkannt worden ist.

Nicbt die Form, denn diese ist im Wesentlicken die alte mit 
solckeu Erweiterungen, wie sie aus dem erweiterten StotFe von 
selbst folgen, sondern der neue Inbalt ist es, der diesen Toudicliter 
Vielen ein verscblosscnes Buch bleiben bess.

So viel Neues bringt er, dass man anfanglieb dadurch ver- 
wirrt wird und den Grund dieser Yerwirrnng im Tondichter uud
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nicht in der eigenen Unzulanglichkeit findet; man hole aber nach 
einiger Zeit die missmutig bei Seite gelegtcn Stiicke wieder her- 
vor, und wenn wir dann neue Seelen- und Lebenserfabrungen in 
der Zwiscbenzeit gemacht haben, so werden wir finden, dass das 
friiher unverstanden Gebliebene gerade unsere neuesten Erfahrun- 
gen im treffensten Ausdrucke darstellt.
So bedeutend nun S c h u m a n n  in seinen mit romantischen Zau 
bera durch dufteten lyrischen Werkcn ist, so ist doch sein Gipfel- 
punkt imEpischen zu finden und z war im modernen Epos, welches 
in der Romanze, Balladę, Legende, Noyelle u. s. w. die cntsprechen- 

’de Form gefunden bat.
Hier bat er sein Innerstes, sein Herzblut ergossen.
Ais Sc huma nn  im reiferen Mannesalter an die Compositionen 

bedeutenderer Dichtungen gieng, war dessen hochstesZiel: „Eine 
Ve r e i n i g u n g  hdchs t e r  Poes i e  m it dur  chaus  en t s pr ech  en - 
der  Mus i k in der  Art, da s s  b e s t i mmt e  s ee l i s che  Vorgl in
gę,  t i ef  a ng l e g t e  Emp f i n d u n g e n  und S t i mmu n g e n  dur ch 
Hi l fe d e r T o n k u n s t  bis zur  i i usser s t en I n t e ns i t a t  z u r Er -  
s c b e i n u n g  ge l angen .  Wir verdanken ihm auf solche Weise 
einen Cyclus von musikalischen Seelengemiilden, denen sich in Be- 
zug auf Eigenthumliehkeit des Ausdruckes, in Iiinsicbt auf das Ver- 
biiltnis zwischen poetischer Grundlage und musikalischer lllustra- 
tion und namentlich auch, was die Scharfe der musikalischen Cha- 
rakteristik betrifft, wenig anders zur Seite stellen darf, eine Spe- 
cialitat der Kunst, die eine Perspective, einen grossen Wirkungs- 
kreis fiir nachfolgende Componisten erbffuet. S c h u m a n n  deutet 
nur allzudeutlich auf das Bediirfnis hin, aus den Schranken der 
formellen Schonheit (Plastik) sich zur Hohe der charakteristischen 
Schonheit (Malerei) zu befreien. —

Ein Beispiel fur das eigenste Streben S c h u ma n n s  liefern 
dessen Balladen (das Gltick von Edenhall — Konigssohn — Slin- 
gerflueh — Vom Pagen und der Kbnigstochter u. s. w.)

Da kiinnen wir in der That von einer Verschmelzung beider 
Schwesterkiinste zu Einem unzertrennlichen, in der Wirkung ganz 
zusammenstromenden Ganzen sprechen.

Kein Widersprucb zwischen dem Walten und Wesen der Dich- 
tung und dem Zieleń der Musik spaltet irgendwo in diesen Balla
den das Interesse, den harmonischen Eindruck. Bis ins Einzelne 
rcrfolgt die Musik den Inhalt des Textes und schmiegt sich ihm 
dienstbar an, in Bezug auf Farbung der Empfindung und Stim- 
muugswechsel; sie kann es, weil fast nirgends im Texte das
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Dcscriptive, Reflektirende, nucbtern Erwagende oder Ueberlegende 
Raurn gewinnt, weil iiberall, wie in der gehobenen Stimmuog des 
Ganzen, so in allen Finzelnheiten der lyrisebe Ton festgehalten ist, 
die Leidenschaft oder doch die gefiiblstiefe Betracbtung fessellos 
und im scblicliten Gewande einhersclircitet. Kein falsches Pathos 
legt der Musik Zwang auf oder verkttrzt sie in ihren Rechten; kein 
Ungeschick in der scenischen Anordnung henimt den klaren Strom 
musikalischer Empfindung und in allen Dichtungen culminirt der 
Affect an jenen Stellen, wo auch die Musik ilire besten Krafte zur 
Verwendung bringen kann.

So ist in S c h u ma n  11’s Balladen angedeutet, worauf die 
ganze neue Musik fortun ais ein hSchstes Ziel der malerischen 
Epocbe hinarbciten soli. — Er bat im Fluge ein neues Gebiet 
erobert und die Grenzen im Umrisse bczeichnet, also angedeutet, 
was Spatere zu vollenden haben. Der geistige Inhalt ist, wie wir 
bis jezt erortert, gegeben; es kommt nur darauf an, dem geistig 
Erstrebten immer mehr und mebr die Form unterthanig zu machen.

Wollen wir nun scbliisslich Schumann’s Harmonik etwas naber 
in’s Auge fassen, so finden wir diese durch ein zweifacb „Icb“ be- 
fruchtet und beherrschet.

S c b u m a n n ’ s erste Schopferepoehe, wir wollen sie seine 
Sturm- und Drangperiode nennen, ist durch und dureb von Cbopin- 
schem Einfluss befruchtet, und kennzeiebnet sicii durch das rastlose 
sieli Hinneigen zum Ewig-Trugartigen, zur buuten Cbromatik und 
Enbarmonik. Das zweite „Ich“ aber lebrt den primitiven S c h u 
mann,  mit milder Hand, zugleich aber mit strengem Erzieher- 
geiste, den seelenvol!en ewig jungen Ba c h ,  den allgcwaltigeu 
Be c t bove n  und den im Gedankenreichthum unerscbbpflichen 
S c h u b e r t  kennen; ja  bisweilen stieg seine vom glaubigen Ge- 
niUth durchtrankte Seele sogar zu den allen Italienern berab. Alle 
diese Stadien zeigteu dem drangvoll nacb Yorwarts strebenden 
Junglinge, dass aucb im Riickwarts ein bobes Anrecbt auf bleibend 
ktinstlerische Geltnng liege.

Wir finden daher in sciuen spateren Werkeu neben der fort- 
ąuellenden Enbarmonik und den tausendlaltig erneuerten Trug- 
gangen auch die Cbromatik, ja  sogar die Diatonik ais bewegende 
modulatorisebe Kraft auftreten. Daraus erklart sieb aucb seine 
mitten im Trugartigen und Enbarmoniscben stets durcbsicbtige 
Themaffibruug, aus derselben Quelle entspringt jeno wahrhaft rtth- 
reude Einfacbheit, jene Kindlichkeit mitten im bliihendsten Ton- 
leben, endlieh jener feste .Organismus, umgarnt von eiuer Schaar

4
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lyrischer Sprlinge, mit Einem Wort:' die der wahren Meister be- 
kundende Einfachheit in bunter Mannigfaltigkeit.

Durch diese Behauptung will ich koineswegs S c li u m a n n’s 
so hochstehende Wtirde verkleinern, sondern vielmebr die erst in 
unserer Zeit so recbt klar erscblossene Allseitigkeit seines Genius 
betonen. Ich wollte damit zugleicb gesagt wissen, durch wie viele 
Elemente der Kunst, dereń jedes eine ganz individuelle Scite des 
Tonlebens vertritt, der eigenthiimliche Geist des Tondichters be- 
fruchtet gewesen ist.

Wir konnen daher das Grundwesen der S c h u m a n n ’schen 
Harmonik kurz in Folgendem zusammenfasseu:

1) Jede Art von Truggangen bat Allberechtigung;
2) Die Enharmonik hat von nun an eine entscheidende Stimme 

im Reichstage der Tdne;
3) Jeder Accord, ob consonirend, ob dissonirend, ist berech- 

tigt. Es kommt nur auf das Verhaltniss an, in welchem sowohl 
das Fundament des dissonirenden Accordes, andererseits dessen 
einzelne Stufen zu jenen des consonirenden Accordes stehen.

Ans dem Gesagten erhellt, dass bei S c h u m a n n  zwischen 
dem geistig erstrebten Inhalte und der dazu verwendcten Form 
gewisse Widersprtlche bestehen. Wir finden in Schumann einen 
Wendepunkt von der formellen zur characteristischen Schonheit.

Erst R i c h a r d  W a g n e r ’s miichtige lndividualitat war es, 
die jene Schranken im D r a m a  mit kraftiger Hand zertriimmerte.

W a g n e r  hat nemlich mit seinem weit reichenden Genius 
ungescheut ausgefiihrt, was seit Jahren aus dem Munde anerkannt 
geistiger Grossen der gebildetsten Yolker vernommen, die dem 
hochwichtigen Gegenstande ihr Nachdenken gewidmet haben. —

Wie lange Zeit aber sind alle diese Stimmen iiberhort und 
missacbtet worden. Waren sie doch in der That nichts anderes 
ais Prediger in der Wiiste gegenliber eiuer entarteten Kunstrlch- 
tung, bis der urkraftige Geist erschien, der Alles, was jene Geister 
gedacht und theoretisch construirt hatten, ja  noch Grosseres, ais 
ihrem Geiste vorschwebte, praktisch gestaltete und in das Leben 
der Erscheinung rief.

Von diesen vielen Mannern wollen wir nur Einen bier spre- 
chen lassen; es ist H e r d e r  in einigen seiner goldenen Worte, die 
uns F. Mu l l e r  aus dessen Werken („Zur schouen Literatur und 
Kunst“, 1850, Th. 17 pag. 162) in Eriunerung gebraeht hat.

„Wo die Oper jetzt stehe, wissen wir; auf dem Kunstgipfel
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der Tonkunst und Decoration, fast mit giinzlicher Yernacklassigung 
des Inhaltes und der Fabel. Den O p e r n d i c l i t e r  nennt man 
jetzt kaum; seine Worte, die man selten verstelit und die noch 
seltener des Verstehens wertb sind, geben dem Tonkiinstler nur 
Anlass zu seinen musikalischen Gedanken, dem Decorateur zu sei- 
nen Decorationen. Musikalische Gedanken oliue Worte, Decora- 
tionen ohne eine anstilndige Fabel sind freilich sonderbare Dinge; 
wir denken aber in der Oper r e i n  m u s i k a l i s c h .  Wie bedauern 
wir, zauberiscber Mozart, doch in deinem „Con fan tutti, Figaro1', 
„Don Juan" u. s. w. Die Tbne setzen uns in den Himmel, der 
Anblick der Scene in’s Fegefeuer, wo nicbt nocb tiefer. Lasst der 
Tonkiinstler gar sieli hinreissen, seiner musikalischen Drebbank zu 
Gefallen die Empfindungen zu zerstticken, zu kauen, wieder zu 
kauen, zu cadenziren: Unmutli erregt er statt Dank und Ent- 
ziicken in unserer Seele. Der Fortgang des Jahrbundertes wird 
uns auf den Mann fiihren, der, den Trbdelkram wortloser Tbne 
yerachtend, die Notbwendigkeit einer inneren V e r k n i i p f u n g  
rein m e n s c l i l i c h e r E m p f i n d u n g  und d e r  F a b e l  s e l b s t  
mi t  s e i n e n  T o n e n  einsah.

Von jener Herrscberhbhe, auf welcher sich der gemeine Mu- 
sikus brlitet, dass die Poesie seiner Kunst diene, stieg er hinab 
und liess, soweit es der Geschmack der Nation, fiir die er in Tbnen 
dichtete, zuliess, den Worten der Empfindung der Handlung selbst 
seine Tbne dienen. Er bat Naclieiferer, und yielleicht eifert ilim 
audi Jemand vor, dass er namlich die ganze Budę des zerschnit- 
tenen und zerfetzten Operklingklangs umwerfe und ein Odeum auf- 
richte, ein zusammenhangend lyriscbes Gebiiude, in welchem Poe
sie, Musik, Action, Decoration E i n s sind. “

Wie bat H e r d e r  in dieser Rede zugleicb von unserer Zeit, 
wie aueb ais yorausschauender Propbet so kostlich wahr gesproeben; 
denn auf dem letzten einfacb grossen Satze berubt das eigenste 
Schaffen und Wollen R i c h a r d  W a gn e r ’ s.

Wir Alle kennen den alten Opernstandpunkt, und dennocb 
wie Viele wlirden willig und ohne Riickhalt die von Herder gealin- 
ten und gewiinschten, von Wagner aber zur Erscheinung gelang- 
ten Bedingungen der Oper unterschreiben, die Bedingung, dass ibre 
Regeln auf alle Falle bis in die geringsten Nebendinge diejenigen 
des r ec i t i r ende- n  Dr  a m a’ s seien, dass aber die Eigenartigkeit 
der Musik ein ihr yerwandtes Terrain der Dichtung bedinge; 
statt psychologischer Vertiefung der Charactere eine Ausbreitung 
in gewaltige Empfindungen, in lyrisch gedachte Situationen,

4*
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sonst aber sieli ganz der poetischen Grundlage anbecjuemeu, ja 
selbst unterordnen mtisse.

Auf der Biihne nniss sieli Alles unvermittelt plastisch in sinn- 
licher Friscbe dem Auge und Obr zugleich darbieten; alles Be- 
schreibende, alles Erzahlende, alles die einzelnen Momente Yermit- 
telnde ist auf der lebendigen Biihne vom Uebel. Scblagfertig nmss 
die Handlung ihre Conliicte aufbauen, jeder ausgefiibrte Satz wider- 
spriebt ihrem inuersten Wesen, jede „Arie:‘ ist eine Travestie aut' 
die asthetiscb begriindeten Recbte der Oper.

Dramatisclie Belebtheit und Anschaulichkeit, Wahrheit der 
Empfindung, Leidenschaft und Characteristik des Ausdruckes tre- 
ten uns seit Wagner ais die nothwendigsfen Erfordernisse jeder 
Musik, insonderheit der dramatiseken, hervor. Yon dieser Stufe des 
modernen Kunstbewusstseins ist nur eine Weiterbildung der Ton- 
kunst mbglicb, falls sie nicht im Zustande der Stagnation oder in 
blosser Nachbeterei des Ueberkommenen beharren will.

Die hewiiltigende Wirkung, welche W ag n e r ’s Musik auf 
jeden unbefangenen Zuhbrer machen muss, ist aber durchaus nicht 
durcli iiusserliclie Effecthascherei erzeugt; sie berubt einerseits auf 
den asthetisch begriindeten Tongestalten, die der Meister zur Dar- 
stellung seiner poetischen Gruudidee anwendet, andererseits auf 
der unendlich gesteigerteu Farbenfrisehe und Farbenwechsel seiner 
Harmonik.

Zum deutlicheren Verstandnis des ersteren Punktes, der eigen- 
thiimlichen Tongebilde Waguers, will ich auf F. B r e n d e l  s „Vor- 
studien zur Aesthetik" eerweisen, und ans dieser trefflichen Schrift 
Einiges in zusammengefasster Kiirze erwiihnen.

„Die Frage nacli dem Grunde eiuer bestimmten Wirkung 
eines Musikstiickes auf das Gefiihl ist eine ebenso berechtigte, ais 
ihre Beantwortung in den friiheren Untersuchuugen giinzlieb ver- 
fehlte, denen zufolge behauptet wurde, ais ob ein gewisser unrnerk- 
licher Zusammenhang zwischen beiden Factoren, den Tiineu und 
dem Nervensystem bestehe, so dass man eine Hauptaufgabe der 
Aesthetik in der Erforschimg dieses angeblieheu Zusamuienhanges 
sehen zu miisseu glaubte. Man bat aus diesem Grunde mit Erbr- 
terungen melir pbysiologiscbcr und akustiseber Natur begonnen 
und Untersucbungeu betont, die erst in zweiter Linie der Aesthetik 
angebiiren. Diese damit obne Weiteres bebelligen, warc gerade 
so, ais ob man bci iibnlicben Forscbungen auf poetisebem Gebiet 
Uutersucbungen anstellen wollte, wie es miiglicb ist, dass das Obr 
articulirte Laute vernimmt, und diese im Geist bestimmte Yorstcl- 
lungen erwecken kbnnen.
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Wir erfahren dadurch nur, auf welche Weise die tonkiinst- 
lerisclie Wirkung ausserlich yermittelt wird, das Innere derselben 
aber wird dadurch nicht erklart.

Wa gne r a  Tongestalten aber weisen unsin ihrer hbchst eigen- 
thtimliclien Gefiiblswirkung auf sieli s e l bs t  liin und lassen uns 
nur in der Ton ge s t  al t  ai s  sol  cli er  die Erkliirung der asthe- 
tisclien Wirkung suchen und findcn. Dieses Prinzip gibt uns die 
wichtige Einsicbt an die Hand, dass irgend ein die Wirkung mit 
der Ursaclie vermittelndes Etwas, eine geheimnisvolle Art, in wel- 
clier das Gefiibl durcb Tonę affiziert wird, tiberbaupt gar nicht 
vorlianden ist.

Sowie z. B. das Mittelalter Feuer, Wasser, Luft und Erde 
mit Elenientargeistern belebte, so bestand der weitere Fortschritt 
nicht darin, dass man ihrer habhaft wurde und sie unter das ana- 
tomische Messer bfaehte, sondern die hbliere Einsicht griff Platz, 
ais man erkannt hatte, dass cs derartige Geister gar nicht gibt. 
Es war wieder die dem Mittelalter eigenthiimliche phantastische 
Form fiir die Ahnung des Geistes in der Natur, welche sieli darin 
aussprach, wiihrend die Neuzeit eine klare hegriffliche Erkeuntnis 
an die Stelle treten liess — den Ge i s t  ai s  Be g r i f f  e r f ass t e .

In ahnlicher Weise ist bislier das Problem der musikalischen 
Aesthetik von Nebeln umschleiert gewesen. Was in dem oben am 
gefiihrten Beispiel die Elementargeister, waren hier die nnzulas- 
sigen Yorstellungen jener, welche eine die Wirkung vermittelnde 
Ursaclie zu suchen geneigt waren, die da glauhteu, dass sieli das 
Gefiihl auf geheimnisYolle Weise in Tdne hineinlege und neben 
diesen unahhangig von derselben noch eiuen selbststandigen Geist 
statuiren wollten. —

Bestimmter gefasst ist das neue Prinzip dahin zu fixiren, dass 
es lediglicli verschiedene E r s c h e i n u n g s f o r me n  Eines und des- 
selben sind, wenn hier Etwas ais Wirkung, a!s bestimmter Ge- 
fiiblsausdruck, dort ais aus gepr i i g t e  Tongestalt auftritt. Wenn 
man also sagt „durcb diese Toncombination wird dieses Gefiihl 
ausgedriickt, so heisst dics nichts anderes, ais „Dieses Gefiihl ist 
in der Form des Gefiihls dasselbe, was ais Begriff gefasst, diesen 
Bestimmungen unterliegt, in Tonen ausgedriickt aber in dieser be- 
stimmten Gestalt erscheiueu mnss. — Man braucht also ntir zu 
wissen, wie irgend ein iisthetiscker Begriff in Tiinen ausgestattet— 
man erlauhe mir den Ausdruck — aussieht, urn allmalig in kon- 
seąuentem Fortgange das ganze grosse Gebiiude sieli erschliessen 
zu selien ; selbstverstiindlich nicht schon sofort, im Gegenteil erst
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nach grosser und lang dauernder Arbeit, jedoch der Schllisscl ist 
gefunden und ein Problem nach dem andern soli und wird gelbst 
werden. —

Ein einfaches Beispiel mag das Besagte erliiutern. Wenn die 
Logik den Begriff der Identitiit entwickelt und diesen durch die 
mathematische Formel a = a  bezeichnet, so ist es ganz dasselbe ais 
ob die Musik einen einzelnen Ton ununterbrochen nach einander 
erklingen liisst, und unser Gefiihl dabei „Monotonie1' empfindet. 
Allen Erscheinungsformen liegt derselbe Begriff zu Grunde, die 
Wiederholung eines und desselben Tones erzeugt nicht eine ge- 
wisse Monotonie, sondern : „sie ist  das  Monot one  an sich selbst, 
dem Begrilfe nach." —• Der iisthetische Begriff, verwirklicht an 
einer bestimmten Tongestalt ist es, welcher — dem gewohnlichen 
Sprachgebrauche nach — die Wirkung ve r mi t t e l t .

Streng gefasst aber ist die Wirkung nur die andere Seite 
des Begriffs, dieser aber das lang gesuchte Medium, das, worin 
beide Seiten Tongestalt und Gefuhlserregung ihren erkliirenden 
Einigungspunkt tinden. Es erheilt daraus zugleich, wie es moglich 
ist, mit Umgehung des Geiuhleindrucks bis zu einem gewissen 
Grade (denn stets wird im Schonen ein Ueberschuss iiber die 
yerstandesmiissige Erkenntnis bleiben) ans rein verstandesmiissiger 
Betrachtung zu wissen, welchen Gehalt ein Kunstwerk auspricht, 
so dass darin die ktinftige Kritik einen objektiven Halt gewinnen 
muss.

Was hier an dem einfachen Beispiele erlautert ist, das gilt 
durch alle Stadion hin, bis zum stolzesten kiinstlerischen Ban, die 
uns die Klinstler unserer Zeit Wa g n e r  ihm zunachst Er. L i s z t  
geschaffen. —

Was hier gesagt wurde, gilt zunachst von der Instrumental- 
Musik. Anders und komplizierter gestaltet sieli die Saclie im Ge- 
sang. Zunachst bleibt sich das Verhaltnis insofern ganz gleich, 
ais die Stellung der schaffenden Phantasie zur abstracten Ver- 
standesgrundlage ganz dieselbe ist. Nur ein Mehr ist es, was noch 
hinzukommt; in den Singstimmen nemlich tritt pocb ein neues 
Verstandesgeriist ais abstracte Grundlage, welche die Phantasie 
zu beleben bat, hiezu; dies ist die Declamation, die rein yerstan- 
dige Betonung der Worte, und der hohe kunstlerische Ausdruck 
liegt hier in der Art und Weise, wie diese Betonung modifizirt 
wird, oder, wenn die Singstimmen allein im Sinne einer Melodie 
der Rede ilire Gestaltung erbalt, in der Art und Weise, wie dieses 
Yerstandesgeriist kiinstlerisch yerklart w>ird, so dass mau auch hier



31

die Empfindung hat, wie beim Gestalten der Melodie,  nicht bios 
der Yerstand, sondern auch das kiinstlerische Yermbgen thiitig 
war, ein Umstand, der von den exclusiven Anhangern der absolut 
musikalischen Melodie fortwiihrend liberseben wird.

Von nun an konuen wir die Musik nicht mehr ais ein Spi e l  
mi t  Tonen,  auch nicht ais eine Art von Krystallisirung melodi- 
scher, hannonischer und rhytmischer Werte ansehen, eine Defini- 
tion, die man selbst in neueren Lehrbtichern der Aesthetik vor- 
finden kann, sondern die Mus i k i st  ein in To n e n  ausge- 
dr l i ckt es  Se e l e n l ebe n .  —

Die Geschichte der Musik ist daher in ihrem Kern die Ge- 
schichte der Fortbildungen von Tongeflechten in unmittelbarer Ab- 
hiingigkeit des poetischen Gedankens, der sio erzeugte, oder aber 
sie ist — leider bis jetzt im grosserem Masse — die Geschichte 
der Abweichung von dieser Hauptbedingung musikalischer Kunst, 
von dereń Zweck, zur Seele durch die Ausdrucksfahigkeit der 
Tbne zu sprechen, und ganz richtig bemerkt L e n z in seinem 
Werke ( Be e t hove n ,  eine Kunststudie 3. Teil p. 142:) „Sind es 
doch nur die Verbindungen, die der Geist mit den Tonen eingeht, 
welche es dem denkenden Menschen tiberkaupt moglich macheu 
sich mit Musik zu beschaftigen. —

Ais den Schopfer des yollstiindigen dichterischen Bewusst- 
seins aller musikalischen Composition hat man das gigantische 
Genie zu verehren, das in sich den Hohepunkt der gesammten 
frUheren historischen musikalischen Kunst mit den Schicksalen in 
nucę der Zukunft derselben filr Jahrhuuderte vereint. Solch ein 
riesiger Geist leuchtet unbestritten aus den meisten Werken R. 
Wagner s  hervor. Trotz der Anfechtungen, die diesem Mannę von 
vielen Seiten zuTeil wurden, ist der Sieg dieses gewaltigen Bahu- 
brechers uuzweifelhaft.

Es ware nur zu wtinschen, dass jene Schwache der mensch- 
lichen Natur, jene Kurzsichtigkeit der Gegenwart, die erst dem 
Auge der Nachwelt die Berechnung der richtigen Polhohe fiir den 
Stern iiberlasst, allmalig immer mehr abnehme, immer sonnen- 
hafter dieses Auge werde zum wenigstens annahernd rechten Er- 
kennen des Genius in der Zeit, zum Erstarken fiir den rechten 
Cultus bei lebendigem Leibe. Der Griffel der Kunstgeschichte 
wlirde weniger Beschamendes in ihre Blatter einzutragen haben. 
Will man also, um auf W a g n e r  zuriickzukommen — dessen In- 
tentionen verstehen, so gibt es nur Ein sieheres Mittel: „Man halte 
sich an die concrete Yerkorperung seiner Ideen, an die Noten
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selbst, weiclie aber audi keinon Schritt von demselben ab, utul 
suche Nichts ausserhalb des Materials.

Hiebei versteht es sieli von selbst, dass die Noteu nicht Jo
dem dieselbe Bedeutung geben, dass die Ansicht yersebieden sein 
kann; der Vergleich eines und desselben Themas (Tongestalt) au 
yerschiedenen Stellen einer Composition bat die Controie der In- 
terpretation zu sein. — Diese Seite technischer Analysis mit Einem 
Wort der Thematismus ist bis jetzt fast ganz yernachlassigt wor- 
den, uud dennoch liegt in einer solclien yergleichenden tkeinatiscken 
Analysis der einzige SchlUssel zum Verstandnis jedes Instrumen- 
talwerkes. Wer in einem solclien keine Personliclikeiten, keine 
dramatis personae unterscheidet, kann sieb nicht liilimen die wabren 
Scbonbeiten des Kunstwerkes erfasst zu liabeu, die Sprache, in 
der der Dichter zu uns redet, wird eine unbekannte bleiben, yon 
der sieb bios einzelne Worter nicht aber auch dereń Zusammen- 
hang im grossen Ganzen yerstandlick macbten. Je concreter, je 
handgreiflicher aber der Componist zu uns spricht, desto weniger 
wird er vom Zukorer gefasst werden, wenu Letzterer seine Auf- 
merksamkeit den einzelnen Tongestalten, der formellen Scbbnheit 
ibrer Yerflecbtungen und nicht zugleich der Verkurperung des Ge- 
dankens zuwendet, dem dies alles unterthan ist.

Î > ist nun Ri c ha r d  W a g n e r a  unerschiitterlicher Grund- 
satz, gewisse Hauptmotiye und lyrische Situationen seiner Dram en 
auch durch eine entsprechend musikaliscbe Tongestalt (Themas) 
zur Erscheinung zu bringen, welche stets crscheint, sobald dessen 
Triiger ais in die Ilandlung eingreifend eintreten. Da sieli die 
Motive eines Dramas au die Hauptpersonen desselben anlehncn, 
so erscheinen diese durch das unendlieh reiebe Farbenmaterial der 
c h a r a c t e r i s t i s c h e n  Melo di en ungleich feiner gezeichnet.

Jede Aenderung des Affectes eines dramatisch gezeiehneten 
Charactćrs wird durch eine entsprechende Aenderung des ihm ent- 
sprechenden musikalisch gezeiehneten Motivs angedeutet.

Wahrend also frtiher das Thema ais absolut melodische 
Plirase sieb kund gab, unabhangig von der sic tragenden Har
monie und besehrankt durch die Haupttonart, wahrend es selten 
breit, meist nur leiclit bewegt aultrat, sind seit Wa g n e r  die lang 
gezogenen breiten choralartigen Motiye in'verdiente Aufnahme ge- 
kommen. Ganz besonders aber ist die harmoniseke Grundlage der 
Melodie zu solcher Wichtigkeit gelangt, dass erste fiiglich ais Be- 
standteil derselben angesehen werden niusste und daraus die Schbp- 
fung der karmoniseh-iueloclischen Themen daraus resultiren musste.
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D iese  Art von M elodienflthrung m usste, w ie A lles N eue, bc- 
greifliclierweise zunachst befrem dend w irken  und d ies niclit zum  
M indesten auf jen e  bcdeutende Z alil von M usikern, d ie  von jeh er  
allen N cuerim gsversucben streng conservativ  gegenitbcrstanden.

D ie harm onisch-m elodisclien T hem en ergaben sieli a is not- 
wendig, sobald die M usik m alerisch-dram atisch sein  sollte. AVie 
sollten dic verschiedenen S tim m ungsw echsel, w ie  d ie sieli steigernde  
Leidcnschaft, w ie der eulm inirende Affect und all das Stim m ungs- 
Ieben der im D rania bandeluden Cbaractere nm sikalisch  auch ge- 
zeichnet werden, ais durcli T bem en , die eiue M enge von accord- 
lichcn E inkleidungen m oglieb  niacben. — Yerwerflicb w ollen  uns 
von je tz t an solche m elodisehen T onfo lgen  erscbeinen, w elch e in 
Verbindung von nur E i  n e r  harm onischen A usk leidung m oglich sind. 
In der A u f h e b u n g e i n e r H a u p t t o n a r t  ais barm onische Grund- 
lage der frttheren M otive war die H auptbedingung flir das Entste- 
lieu m elodiscli-hannonischer T hem en gegeb en . N ach dereń Recht- 
fertigung betreten w ir zngleich  das sp ezie ll barm onische Gebiet, 
den Schauplatz der lebhaftesten  m usikalischen Controversen in neu- 
ester Zeit. —  Aber all d ieV orw tirfe, d ie  man R i c h a r d  W a g n e r  
in Ilinsicht seiner H arm onisirung m acht w egen  „allzugrosser D isso -  
nanzanhaufung, unlogischer Z usam m enstellung frem dartiger Accorde, 
uuzulassigem  Misbrauch der enharm onischen Mittel, fallen in ein  
Nichts zusam m en, sobald man nichts w eiter zugesteh t a is „ u u g e -  
h i n d e r t e  R e n i i t z u n g  der  E n h a r m o n i k “ A uf d ie N otliw endig- 
keit d ieses Z ugestandnisses haben wir schon frtilier h in gew iesen  
und wir w iederholen liier noch d ie W orte eines der grossten  T heo- 
retiker der N eu ze it, der da sag t; „Einer theoretisch idealen  nicht 
aber der praktiscb realen M usik“ kann ein reines T onsystem  
zu Grunde ge leg t w erd en ; deun sow ie  w ir das nattirliclie reine Gold  
erst mit Kupfer versetzen , urn es  flir d ie K unst brauehbar darzu- 
stellen, und w ie es darum seinen  W erth und se in e  Sehonheit nicht 
einbusst, so yerliert auch d ie M usik w eder ihre M acht noch ihre 
Wiirde, wenn sie durch ein ab gegrenztes g leichschw ebeud  tem pirtes 
System  aus ihrem N aturzustande in die R egion  der K unst empor- 
gehoben wird.

U nzweifelhaft tritt dem aufm erksam en Beobachter au f dem  
Gebiete der neuesten H arm onik das andauernde B estreben eu tgegen , 
die einzclnen Tonarten zusam m en zuschm elzen , d ie V erw audschafts- 
verhaltnisse w eiter auszudelm eu, den B egritf des frem d G egeniiberste- 
henden allm iilig binw egzuraum en, ein Streben, w cieli es notliw endig  
zur Aufhebung der d iatoniseben Schreibart fiihren und d ie freieste

5
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B ew egu n g  a u f harm onischem  G ebiete nach sieli zieben u iu sste , eine 
Freibeit, w elcbe durch d ie Natur der T onkunst selbst nirgends un- 
tersagt ist. D ean  v ie le  der alten ita lien iseben  K ircbencom ponisten  
mit ibren Fortscbreitungen in ganzen  Tćinen zeugten  nicbt im 
M indesten fiir die unbedingte N otw eu d igk eit unseres m odernen ab- 
solutistischen T onartensystem s. L ezteres offenbarte sieli v ielm ebr ais 
eine w illktibrliche Erfindung des m usikaliseben  Z eitgeistes, w elclier  
bestim m t war, ahnlich dem  N etze der L andkarten, das unenness- 
liclie Reich der A ccorde leichter iiberselien zu lielfen . U nd eben  
w ie  a u f L andkarten G ebirgsziige und Strom lilufe nicbt von den  
L an ge- und B reitegraden bestim m t scheinen , so la g  aucli iu der 
H arm onik kein  Grund vor, der e i n z e l n e n  Tonart solcli Itbermiissige 
R echte zu vindiciren.

Im W esentliclien  selireckte a lso die M usiker nur das Herbei- 
zielien  n e u e n  M a t e r i a l s ;  „das unverm ittelte N ebeneinanderstellen  
einfaclier aber nacb der alten T beorie unverw andter A ccorde, kei- 
n esw egs jed o c li eine 1'iilschlicb vorgew orfene H liufung von D isso- 
nanzen; dass aber neues Materiał herbeigeschafft werden m usste, 
b ew eist ein H inblick au f d ie Ausbiufcr der Scbum anuscben Selm ie/ 
w elcb e, nicbt yerw egen  geuug, das R egieren  der Haupttonart zu 
yerw erfen, sieli veran lasst saben, das a lte noch rorbandene Materiał 
der Art zuzuspitzen , dass ein Fortschritt dartiber liinaus zur totalen  
U nklarbeit und U n gen iessb ark eit geflibrt haben wiirdc. W a g n e r  war 
es ferner, w elcker nacb vielen  yorausgegangenen  rergeb licben  Am  
strengungen frllherer M eister sieli von der absoluten Ilerrschaft des 
T ak tes zu befreien, zuerst den drlickenden Alp abscbtittelte und  
die thatsaclilicbe U nabbangigkeit des m usikaliseben Inhaltes vom  
absoluten T aktregim e feststellte. —  Sprachen wir yorbin, bei Ge- 
legen h eit der absoluten Haupttonart von dem  L andkartennetze, w el- 
clies eine grosse H ilfe fiir die leiebtere U ebersiclit des Inbaltes, 
nim m er a u f das W esen des lezteren einzuw irken verm ag, so b ictet 
die M etrick ebenfalls G elegenheit gen u g  je n e s  Y erg le ic lies zu ge- 
denken. D enn , dass der T a k t, oder vielm ehr d ie T ak tein teilung  
fiir eine Partitur in der T hat nichts anders a is je n e s  N etz fiir die 
L andkarte b ed eu te , dass der T ak t a is Mittel aufzufassen  se i, und 
nicht a is Z w eck , dass d ie H errschaft desse lb en  zu einer Scbranke  
gew orden , w elcb e w illkiihrlich aufgethiirm t, dureb das innerste W e
sen  der M usik k e in esw eg s bed ingt scliien , bedarf k ein es w eiteren  
B ew eises  mehr. Nur d erR hytbm us b ildet ein wmsenilicbes E lem ent 
der T on k u n st, und y ie le  B cisp ic le  ans den T onw erken  friiberer 
M eister zeigen , w ie oft schou fruber der T akt mit dem  Rbytm us
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in Z w iespalt g e leg en . A is K ind d ieses Z w iesp a ltes kennt man die  
Syncopen, eine Scbopfung der M usik, w elcb e  in solclien  F iillen  fort 
zu kultivieren sein  diirfte, w o durch je n e n  Z w iespalt ein vom  Kiin- 
stler beabsichtigter E indruck —  se i es d es W iderstrebenden, des 
Athenalosen, des le isen  N acbzitternden —  erreicbt w erden soli.

Indem  also W a g n e r  mit den alten Form en der dram atischen  
und sym phonischen M usik gebroch en , bat d ieser M eister nur den 
allgem einen Satz, „dass der Inbalt d ie  Form  bestim m t,“ au f den  
Boden des tonkunstlerischen Scbaftens verpflanzt und zum krafti- 
gen G edeiben gebracht, ein A xiom , w elcb es P oeten , M aler und  
Bildhauer scbon liingst a is feststebend  zu betracbteu gew obnt sind. 
Wenn endlicb derselbe M eister das W idersinn ige der alten Oper 
erkannte und sein  G enius ihn driingte g r o s s e  F o r m e n  zu scbaf- 
len und m ittelst der prinzipiell aufgestellten  F esthaltung von Haupt- 
m otiyen, ausgedehnte m usikaliscb  ein seitlich e  S zen en  statt einer 
Reihe unzusam m enhangender lyrischer M usikstiicke hinzustellen  
bemiilit w a r , ist er dem  ganzen  Streben der G egenw art gerecb t 
gęworden und erscbeincn daber „Einheit, E benm ass und F lu s s“ a is  
die drei e in zigen  notw endigen  F aktoren , dereń ein C om ponist der 
Jetztzeit nicbt leicbt entrathen kann. —  Durchbreehen m ag und 
soli er aber a l le je n e  Schranken, w elche im Laufe der Z eit w ill- 
kuhrlich entstanden und durch das innerste W esen  der M usik durch 
ans nicbt bedingt sind.

D er m usikalische S ty l entsteht b ildet sicb, rerandert sieli mit 
der W eltgesch ichte und es ist nur ein Z eicben des G enius , den  
Strbmungen des politischen L ebens auch a u f anderen G ebieten  
recbtzeitig nachzugeben. W a g n e r s  M usik ist d ie M usik aller Gc- 
tiikle des neunzebnten Jabrbundertes, d essen  lautester und gebeim - 
ster Pulsscblag hier em pfunden und dargestellt ist. —

Was R i c h a r d  W a g n e r  fiir die dram atische, das hat L iszt 
fiir die kirchliche und sym phonische M usik gethan. In der T hat, 
das ganze k irchlich-m usikaliscbe S ein  der G egenw art fasst sicb  
wol ausscbliisslicb in dem  Kam en und W irken des K irchenkom po- 
nisten F r a n z  L i s z t  zusam m en: S e in e  K ircbem nusik vertritt den  
Standpunkt des „K atholicism us“ in seinen w eitesten  Conserjuenzen. 
Er bringt diesen G edanken in d ie fur unsere Zeit m oglichst nahen  
Beziebungen zur Kunst der T onę. A us L iszt’s kirchlicben W erken  
sieht man den Um satz specifiscb  urchristlicker G edanken, also kurz 
das Verpflanzen Palastrinascber A bsichten au f den Boden der 
Neuzeit. —

5 *
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L. A. Z e l l n e r  bem erkt in seiner Brosehltre „ L i s z t a  Gra
ner F est-M esse“ (pag  9 ):  „ L i s z t  ist in d iesem  W erke ais Ganzes 
und G rosses betrachtet, prinzipiell vorn Standpnnkt der Beethoyen- 
schen  E rm ngenscbaft a u sgegan gen ; doch es ist nur die Idee der 
dram atischen A nschauung des dogm atischcn Su b stra tes" , d ie L iszt 
m it B e e t b o y e u  tlieilt. Im U eb rigen  ze ig t L i s z t s  Graner 
M esse einen Fortschritt, der sicb allen  V ergleicben mit G ew esenen  
entzielit, daher jed er  Ritckblick zum B ehnfe d es A uffindeus von 
A nalogieu  mit Y ergangenen fruchtlos wird.

D as g e istig e  U ebergew iclit der Graner M esse im Y ergleiebe  
mit der B eetl)ovenschen m issa solem nis rubt in der durchgreifenden  
A uffassung der S ituationen, in der ausserordentlich determ inirten  
Characteristik des A usdruckes, in der m assvollen  P lastik  der Ge- 
staltung, in dem coucisen  Z usanunenfassen  und H instellen  des Ker- 
nes der Sache, in dem V ersclim ahen aller subjektiyen  M editationen, 
in den reineu Linieu der Zeichnung.

Ftir L i s z t s  specifiscli k a th o lisch e, also nach einem  ilirer 
G ruudziige bin ebenso streng abgegranzte a llgem ein e, a is nach dem  
A nderen zum sinnbild lichen B egreifen a lles  Seinenden  hingelenkte  
W eltanschauung behauptet die S ingstim m e die w esen tlich  tiberge- 
ordnete S te llu n g  a is Sprecber „des beiligen  W ortes.“ —  S ie  ist 
fur den K ircbencom ponisten L isst die e igen tlicb e  G rundlage des 
m usikalischen  B aues, d ie fundam entale T ragerin  des m nsikaliscben  
A usdruckes, lim w elchen  sieli die m anigfaltigsten  Organe des Or- 
ehesters a is den Ausdrnck yerstiirkende, die innigsten  Bezieliungen  
und A nalogieu  versinn licliende, d ie dram atisehe Situation ausyyallende, 
fortfuhrende, ttberleitende F aktoren  gruppiren.

A uf solche W eise rundet sieh in L iszts M esse je d e  nocli so  
unscheinbare P hrase zu einem  bedeutungsyollen M om ente ab. Jede  
derselben tritt g leichsam  plastisch  ans dem Rahm en hervor. Und  
auch d ieser Z ug entspricht genau dem W illeu  d es K atlio licism us. 
W ie kaum  in einer anderen P hase des G ottbew ustseins w altet eben  
hier das G esetz einer strengen R tickbeziehung a lles B esonderen au f 
das A llgem ein e; d ie G ebundeubeit des e in zelnen  S u b jek tes an sei- 
nen A usgangspunkt, an d ie dreipersonlicke, doeli einseitlic lie  Gott- 
heit tritt n irgends sch lagender heryor a is im K atlio licism us, und 
das ew ig  B indende ist d ie L i e b e .  An d iesen  G rundgedanken  
schm iegt sieli nach L iszt d ie Musik, die erotiseke Kunst par excel- 
len ce, an. Z e l l n e r  bem erkt in seiner schon erw alinten Broscliure 
sehr rich tig : „Je nachdem  sieh nun aus einer R eilie solelier bedeu
tungsyollen  M om ente eine oder m ehrere T h eile  gesta lten , enstelien
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in entsprechender A nzahl yb llig  individualisirte Gruppen , die, je  
nacli U m standen entw eder contrastirend sich gegen iiberstehen  oder, 
eine gem einschaftliche Idee auszudrticken beseelt, zu einem  einm u- 
thigeu W alten zusam m entreten.

In der B etonung aller entw eder streng dogm atischen  oder all- 
gem eine Stim m uDg absp iegelndeu  M oniente des heil. T ex tes stellt 
sich L i s z t  mit ebenso  selbstverl;iugnender E ntsch iedenheit a is m it 
strenger W ahrung der klinstlerischen A nsprliche seiner Z eit a u f  
einen w eit liinter B e e t h o v e n  und B a c h  zurlick liegenden Stand- 
punkt.

D iesen i nurchristlichen“ Standpunkt entspricht auch L i s s t ’s 
haufiges und anhaltendcs Sch w elgen  in reinen D reik langsharm onien  
unddurchkreuzen sich  die letzteren mit den ktihnstenE rrungenschaften  
der G egenw art im R eiche der H arm onien.

E ines der w ichtigsten  M om ente der L iss fsc h e n  Graner M esse 
ist je n e s  der chrom atischen Arbeit. —  Jede der Ilauptideen  des  
M esstextes wird ein T hem a von ganz bestim m ter, se lbststand ig  in 
sich gesch losseuer m usikalischer Z eichnung. Bei jed er  entw eder  
offen ausgesprochenen oder yerhullten, docli ans dem  S inne des Gan- 
zen leicht zu erschliessenden W iederkehr g ew isser  M esstext- 
worte erscheint, ilir m usikalisches C harakteristicon in gesan g lich  
unveriinderter, nur harm oniseh und rhythm isch im m er anders ge- 
stalteten Form ; d iese Art them atischer Arbeit, w ie  sie  nach W a g 
n e r a  V organge im m usikalischen Dram a —  nun nach L i s z t  auch  
in der K irchenm usik —  auftritt, war, ausnahm slos gesprochen , a llen  
grossen Meistern der Y ergangenbeit eine „terra in cogn ita .1' — D as  
Herausstellen d ieser speziellen  E igenth iim lichkeit ist u u b e s t r i t -  
t e n  e i n e  T l i a t  d e r  n e u e s t e u  Z e i t .

Es bew ahrt sich denn auch bei L i s z t  der S a tz :
„ D i e j e d e s m a l i g e  l e t z t e  S t u f e  d e r  G e i s t e s e n t -  

w i c k l u n g  i s t  d i e  R i i c k k e h r  z u r  e r s t e n .  S i e  i s t  d i  e s  
a b e r  n u r  im S i n n e  h b h e r e r  V e r k l i i r u n g ,  V e r m a n n i g -  
f a c h u n g  u n d  D u r c h g e i s t u n g “.

Ungleich grosser erscheint uns L i s z t  a is Sym phoniker. Er 
schuf uns eine Reihe von T o n g e m a ld e n , d ie er an d ie Grundidee 
poetischer Werke innig an sch loss und a u f d iese  W eise  Schopfer 
der sogenannten „ P r o g r a m m u s i k “ w urde. D ahin gehoren seine  
„F estk lange,,, „entfesselte P rom etheus“, „ F au stsym p h on ie“, „D ante- 
sym phonie“ u. s. w. E ine kurze B etrachtung der letzteren m ogę  
uns mit der Art und W eise bekannt m a ch en , w ie  L i s z t  bei der
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Com positiou seiner T ongem iilde y o r g e h t, und w elch e T endenzen  
er h iebei yerfolgt.

In keiner Z eit hat ein D ichter G rosseres u n ternom m en , ais 
der florentinische M eister D a n t e ,  der es w a g t e , d ie G eheim nisse  
der beiden Extrem e, H im m el und Hblle, in W orten w iederzugeben, 
der seiner F hantasie zum uthete, ein gan zes W eltall zu durclidringen, 
B ild er , se i es hbcbster Y ollendung, se i es hochster Verworfenheit, 
zu scb a ffen , w ie sie Jedem  sieli yorzustellen bis au f den beutigen  
T a g  yersagt geb lieben , und d ies A lles mit dem  yerstiindigsten  der 
K unstm ittel, den W orten, w as die M ysteriositat w en iger  begiiustigt, 
a is des M alers Farbenduft, oder des M usikers H arm oniegew oge.

W iire der grosse D ichter nur darauf au sgegan gen  „ zu  m a l e n “, 
a u f das Gefuhl zu w irken, so w iirde sich bald d ie sprichwortlich  
gew ordene „ e p i s c b e  L a n g w e i l e “ e in geste llt h a b en ; B ilder biitten 
sich  a u f Bilder haufen m iissen, die Sucht nach S te igerungen  hatte  
zu E xtravaganzen gefiihrt und um E in b e it , E luss und U ebersicht- 
lich k eit wiire es yollends gescb eh en . —

D ennoeh finden w ir im ganzen  W erke M ass gehalten , trotz der 
Bilderpracht tritt des Stoffes durchsichtige G liederung so klar vor 
die A u gen , dass sie  in Jedem  ungebeuchelte B ew undernng wach- 
rufen muss.

W elcbes H ilfsm ittels hat sich der K linstler also b ed ien t, um 
mit B eseitigu n g  aller der zu befurchtenden Miingel wahrbaft G rosses 
zu w irken?

W ir beantw orten d ie F rage in Kurzem d a h in : „Bei Ilerein- 
ziehung philosophiscber Specu lation , die Ap]iellation an die Tba- 
tigk eit des V erstandes; und in ihr erblicken wir in der T hat das 
hauptsiichliche H ilfsm ittel des P oeten . Ob auch des K unstlers im  
A llg em e in en , ist eiue andere F r a g e , d ie w ir nun etw as erbrtern 
w ollem

E s gib t y iele, die da m einen, dass d ie R e f l e x i o n  einen  all- 
zu grossen , m ithin schiidlichen E influss au f die K unst unserer Zeit 
gew onnen  babę. D iesen  wiire zu erw iedern , d ass je d e  fo lgende  
spatere E poche im Y ergleicb  zu der vorau sgegangenen  im m er mehr 
G edankenstoff uberkomm t, den sie zu verarbeiten hat. Im w eiteren  
F ortgange aber setzt sich das, w as d ie Reflexion herausgearbeitet 
hat, im m er w ieder ins N a iy e , ins U nm ittelbare u m , je  mehr es in 
F le isch  und Blut iibergangen i s t ,  und es ist dem nach nur eine 
S e lb sttiiu sch u n g , w enn inan an n im m t, d ass d ie E poche in der 
man sich  gerade befindet in der R eflexion stecken  bleiben w erde. 
Nur kurze Z eit bedarf es, und schon ist das, w as eben R eflexions-
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stofi’ war, zur U nm ittelbarkeit herabgesetzt, d. h. zur V oraussetzung  
und G rundlage fiir w eitere B estrebungen  gew orden . G eht man der 
Sacbe naker a u f den G rn n d , so ergibt sicb b a ld , w ie  in  unserer 
Zeit so v iel E lem ente der R eflexion enthalten sind, dass ihnen  
aucli seitens der K unst gar niclit m ehr aus dem  W ege z u gehen  
ist. A lles ist berlihrt von so gearteten  E infltissen , und in der Ab- 
w endung davon sein  H eil zu su ch en , w are gerade so absurd, a is  
wenn m an der W issenscbaft d ie bekannte „Forderung der U m kekr“ 
ernstlich zum uthen w ollte. D er U nklarlieit, dem  S ckw anken  der Zer- 
splitterung ist auck in unserer Sphiire nur durch g este igerte  w issen - 
schaftliche E rkenntnis e in  E nde zu m acben.

Nur dadurcb, dass man bis ans Z iel w irklich  rordringt, kon- 
nen sckadlicke E infliisse paralysiert w erden. E s ist ferner a u f die  
T katsache k inzuw eisen , dass a lle  D ickter und K tiustler, d ie Gr o s -  
s e s  g e le iste t kaben, auck grosse  C apacitiiten, ja  im gew issen  S inne  
sogar D enker gcw esen  sind. N ickt b ios d ie spezifisck dickteriscke  
B egabung kat Sck iller und Gotlie zu dem  gem ackt w as sie  sind, 
sie w ąren zugleick  gross durck ikrę In te lligen z und kaben lange  
Jakre ikres L ebens auf d ie m oglickst vollkom m ene E ntw ick lung  
ikres R eflexionsbew usstseins verw endet. Nur dem  kleinen  T alent 
kann kin und w ieder die R eflexion sckaden, w eil dadurck der ge- 
ringe F ond  von P roductivitat und P k antasie  vo llends absorbirt wird.

Man betrackte sch llisslick  die A ufgabe unserer Zeit, w ie  w eit  
okne um fassende B ildung zu kom m en ist; oder glaubt m an viel- 
le ick t, dass in Zukunft der Operndickter ein sekr gen au es dickte- 
risckes V erstandnis w erde entbekren konnen, oder m eint m an, dass 
dies a u f anderem  W ege, a is durck literariscke und astketiscke B il
dung zu erlangeu sei.

W enn dem nack ein m usikaliscker M eister d ie „dirina comce- 
dia“ zur poetiscken  G rundlage einer grossen  sym pkoniscken  Ton- 
sckopfung zu benutzen y ersu ck te , w ar es notw endig , von all 
den geistreicken D eta ils  in D a n t e ’s Gem iilde abzuseken und sick  
bios an die H auptpunkte zu k a lten , a lso  d ie A ufgabe w esentlick  
zu Y crcinfacken, nur d ie G rundstim m ungen des E pos m usikalisck  
zu verklareu und auszufiikren. —  W itrde aber Jem and die F rage  
aufw erfen , ob auck trotz d ieser A banderung der S toff m usikalisck  
noch zu bew altigen  sei, d ie M usik n ickt ebenfalls den Gefakren aus- 
gesetzt w erd e , denen d ie D ickter durck d ie  A ufnakm e der pkilo- 
sopkiscken Spekulation  aus dem W ege g egan gen , ob nickt endlick  
die fortwakrende A ppellation au G eist und G efiikl zur M onotonie 
fiikren k on n te , d iesen d icne nur E in e E igeusckaft der T onkunst



40

ais ab scliliessende Antwort, w nlil geeign et, a lle  d ie Befttrchtungen  
am kraftigsten zu w id er leg e n ; wir m einen die „m ysteribse Maclit 
der M usik". S ie  erm oglicht es, der H olle Sclirecken  und V erzw eif- 
lung unseru A ugen yorzufiihren, unsere S ec ie  den G lanz ahnen za 
lassen , w elcher von des E w igen  Tbron aus d ic G estalten der Seligen  
und zur S e lig k e it anstrebenden um fliesst; und zw ar A lles d ies oline  
ihrem  eigentlicben  W esen untreu zu w erd eu , oder die G renzen zu 
tiberschreiten , w elc lie  durch das g eg en se itig e  V erlialntis der ver- 
sch iedenen  K linste bed ingt wurdcn.

Jede Musik, auch die sym pkonische, basirt zunackst a u ł der 
S t i m m u n g .  Von ihr bat a lso der T onklinstler a u szu g eh en , w ill 
er B ildergestalten , V organge darstellen. D ie  S tim m ung m usst ihm  
zur G rundlage dereń W iedergabe er  s t e r  Z w e c k  sein . W ill er 
nun w eitere Z w ecke yerfo lgen , die poetische Idee in den B ereicb  
der T onkunst zieben —  Program m usik schaffen —  so m uss er 
zunackst darauf bedacbt sein , die Stim m ungen zu Bildern zu ver- 
korpern, letztere zu G edanken zu yergeistern . M o z a r t  und H a y d n  
freilich konnten sieli mit dem „Stim m ung-D arstellen" begnligen ; 
ibnen scb ien  die schone Form  bei der Sym pbon ie die Hauptsache, 
der A lles, aucb se lb st der W ecbsel der Gefidile untergeorduet wird. 
B e e t b o y e n  g ien g  in sofern einen Scbritt w eiter, da er die Form  
j e  nacb einer festgebaltenen  Stim m ung m odifizirte. L i s s t aber 
bielt sicb  von V ornhinein an einen bestim m tcn Inbalt, dessen  Grund- 
stim m ungen j e  nacb ihrem W ecbsel oder ikrer A ufeinanderfolge  
die jed esm a lig e  Form  des betreffenden T onw erkes bestimm en. Ibm  
g ilt daber der ep ische Inbalt das M eis te , w ogegen  die Form ais 
etw as A bbangiges jed er  zw ingenden  Macbt eutkleidet ward. Ibm  
ist daber gelungen, der s y m p b o n i s c b e n  M u s i k  d ie P o esie  zu 
yerm ablen. —• Seiue m usikaliscbe Z eiebnung ist charakterisch  und 
treu, d ass sie  die B ilder des G edichtes ab zu sp iegeln  sclieint, 
wodurcb er den klarsten B ew eis lieferte, dass d ie Alusik yon S tim 
m ungen zu plastischcu Bildern yorwarts zu schreiten  im Stande sei.

S e in e  A nordnung des B ildes ist aber so fein  durcbdacbt, dass 
aus ihrer T otalw irkung die poetische G rundidee des dicbteriscbon  
Inbaltes beryorleucbtet, und so war der letzte  Sprung vom B ibie  
zum G edanken —  R eflexion gethan.

D as Meer der Stim m ung bildet dem nach stets die B asis, yon 
der aus jed er  T onkiinstler auszugehen . bat, w ill er Bild und Idee  
m sikalisch  verklaren, von ihm aus m uss operirt, aus ihm  heraus- 
geboren werden. D ie M oglicbkeit so lcber Geburten ist nun un- 
zw eifelbaft festgestcllt. Sow ol B i l  d a is G e d a n k  e sind dem Musiker
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keine unerreichbaren Z ie le  melir. I li Betreft’ des W eges, w elchen  
er z u clurchlaufen bat, ersclieint aber der M usiker dem D icliter ent- 
g eg en g ese tz t; denn Letzterer, vom  G edanken ausgeliend , strebt die- 
sen plastiseli zu yerkorpern, um m ittels der gew onnenen  Bilder 
Stim m ungen iu uus zu erw ecken, m acbt daher zu seinem  Z i e l e ,  
w as des auderen A usgangspunkt und G rundlage g ew esen .

Und fragen w ir uus, w ie  L i s z t  naeb dem bezeichneten  Vor- 
gan ge seiner A ufgabe gerech t gew orden  ist, so diirfen, ja  m lissen  
wir au f d iese F rage  mit dem A usdrueke hochster B ew underung  
und unbeschriinkter V erehrung antw orteu. D ie A ufgabe L isz fs  
bestand, w ie bereits auseinander gesetzt, darin, die Grundstim mun- 
gen des D au te’scken  G edichtes m usikalisch  zu zeichneu . S ind aueh  
desseu Z eiclinungen d e u t l i c h  und erkennbar, sind sie  aucb s c l i d n  
und dem W esen der K unst entspreebend w ied ergegeb en ?

In der Tliat, der mit D ante yertraute L aie bedarf kaum eines  
W egw eisers. So  p lastiseli gesch ildert ist die blutrotbe M ajestat des 
Schreckensortes, d ie en d lose Q ual der um hergetriebenen Verwor- 
fenen, das yerzw eifelte Ilohngelachter der d ie  Plofftiuug von sieli 
stossenden; deutlich das Bild der reueyolleu  Siinder im „Purgato- 
rio“ ; wir fiildeu cinen nacb E rlosung ringenden Zustand, selien  
das Gebiiude ihrer Iloffnung sieli hocli aufrichten und m ittelst der 
gOttlicben R uhe, unterstiitzt durch d ie w eise  R esignation  w elch e  
sieli mit der A knung begniigt und von der Z eielinung absielit, ver- 
m oclite L i s z t  am S eh lusse sein es W erkes eiue erhabene Unend- 
lichkeit w iederzusp iegeln , den A bglanz einer yollendeten  V erkliirung  
festzuhalten, w ie wir sie bis je tz t iu der m usikaliseken  Literatur 
yergcblicb suclien.

W as d ie zw eite F rage  betrifft, w erden g ew iss  Y iele A nstand  
nelimen, in g le ic li positiyer W eise  zu autw orten. D enuocli sclidn  
diinkt uns d ieses uud a lle  sym plionischen W erke L i s z f s ,  freilieb  
niuss der B egriff yon Scbonbeit liber g ew isse  w illkuhrliche en g  ge- 
zogeue G renzen sieli b iuausbew egen; dass eiue m usikalische Sch il- 
derung der H olle im Yorhiuein mit den astbetisebeu Yorscbriften  
der Mozartianer in C ollision gerathen m iisse, sebeint uns bei Be- 
riicksicktigung des darzustellenden Yorwurfes klar.

Freilieb „M elodie11, das F eld gescb re i a lles Philisterthum s, Me
lodie iu jen em  en ggezogen en  Sinne, der yon C barakteristik und 
G leicbberecbtigung anderer E lem ente absielit, um nur d ie Oberiliicbe 
ungestbrt zu gen iessen , —  M elodie solcber Art wird man yergeb- 
licb suclien, denn aucb hier ist das harm onische E lem ent mit dem  
m elodischeu so en ge ycrscbm olzen, dass ein getrennter Genuss
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niclit w ol denkbar ist. A ber T liem en, fassliclie concise  Them en, 
uin d ie sich das iibrige gruppirt, und d ie sofort a is Hanptpunkte 
sieli auszeichneu, w ird der Laie bei ernstem  V erstehenw ollen  leicbt 
erkennen. In liarm oniseher H insicbt fa llen  besonders z w e i E igen - 
thum lichkeiten, w elcb e w ol g ee ign et sind zu frappiren, a lle in  dureb- 
aus niebt ais unverstiłndlich und ungerecbtfertigt zu bezeichnen  
s in d , auf. D ie  erste hauptsachliche und eigenthtim licbe N euerung  
ist das unverm ittelte N ebeneinanderstellen  der entferntesten Drei- 
kliinge, eine W iederaufnabrae P alastrina’scber H arm onienfolge.

Durcb H inzuziebung des m elodiscben E lem en tes ist jedocli 
die W iederaufnahm e des P alastrin ischen M aterials unserer A nsehau- 
u n gsw eisc  niiher geriickt, und ein m oderner kirchlich-sym phonischer  
Stil gesebaffen  wordeu, der trotz seiner N eulieit dueb w eibevoll 
und erhaben seine B estim m ung erfiillt und im vollen  Contrast zu 
aller w eltlichen K unst sieli darstellt.

D ie  zw eite  E igentb iim licbkeit seiner Ilarm oniefiibruug ist das . 
unbedingte priuzip ielle Einfithren des li b e r  m ii s s i g e n  D r e i -  
k l a n g s .  Scbon d ie A nschauung d ieses au f 2  grossen  Terzen auf- 
gebauten  D reik lan ges leb rt, dass das bisher beliebte durcb' 
R egeln  und Form eln geb eilig te  Tonarten: und M odulationssystem  sich 
ais unsinnig erw e ise t, w enn  der tiberniassige D reik lan g  in eini 
germ assen  ausgedebnter W eise ven ven d et wird.

G ehort ja  derselbe yerscbiedenen T onarten zugleicb  a n , ver- 
leiben  ibm  doch d ie zw ei grossen  T erzen  einen bei w eitem  kriif- 
tigeren  Charakter. In B ezug au f R hytm ik gelten  fur L i s  z t durch- 
w egs W a g n e r ’s P rinzip ien . D as v iertaktige System  ist griindlicb  
tiber den Haufen gew orfeu ; T aktarten, die friiber uum bglichseh ienen , 
w ie 5/4, T i bilden sieli w ie  von selbst. D er R hytm us g esta lte t stets  
die E uteilung j e  naeli seiner augenblick licben  B esclia fienbeit und 
der T akt ist vom H errscber zum B edienten  berabgestiegen .

D ie Instrum entation unseres M eisters endlich bat selbst von  
Seiten  der G egner niclit gerin ge A nerkennung g c tio ssen , w egen  
ilires G lanzes, ibres F arbenreicbtum s, ihrer Ftille, Scbonbeit und 
Originalitiit. E s sei darum bier nur nocli b in g ew iesen , dass ein  
E tw as, w as w eder zu besehreiben nocli zu erlerncn, sondern bios 
zu empfinden is t, an der Instrum entation nach L i s z P s  Y organge be. 
sonders a u fla llen d ist —  „ D i e  mi t  d e m  G e d i c h t  s t e t s  c o r r e s p o n -  
d i r e n d e  F a r b e “ . S ie  erscheint so rech ta ls  ein A usfluss des Genius, 
der instinctiy tbun rnuss, w as richtig  und notw endig  is t ,  und oft 
g eu n g  w eder yorber noch nachher im  Stande is t , seinen  eigenen  
T haten bis au f den Grund nacbzuspureu.
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Schon haben die sym phoniscken D ichtungen  L i s z t s ,  auch  
dem g e is tig  Fernstehenden  die M oglichkeit unw iderlegbar darge- 
than, innerhalb der Instrum entalm usik den G edanken d es D ichters  
annahernd bestim m t w iederzugeben . F ortan wird, —* m an m bge  
nun iiber die Form  dieser W erke denken , w ie  man w olle  —  die  
geistige  B edeutung derselben niclit um gangen  oder gar gelau gn et 
werden, fa lls uberhaupt der Sinn fur d ie bochsten  Kriifte des  
Mcnseben niclit am ausserlichen K ling  K lang an sinn losem  Forin- 
getiindel hiingen bleiben soli. Und so  w eit auch d ie A usdrucks- 
w eiseu der M eister der G egenw art yerscbieden, ihre Individuali- 
tiiten sogar bis zum A eussersten  contrastirend genannt werden  
mttssen, der E in e Z ug uacli dichterischer B estim m theit, nacli hoch- 
ster W abrheit des A usdruckes bei unendlich g este igerten  M itteln 
verbindet sie a lle  : S c h u m a n n ,  W a g n e r  und L i s z t .

So findet deun das uberzeugungsm uth ige W  ort G a l l i l e i ’s 
„Und sie bew egt sieli doch“ a u f den Zustand der m odernen Ton- 
kunst se in e  volle A n w en d u n g .“ D er grossartige ebenso berech- 
tigte w ie uotw end ige A ufschw ung, den d iese  K unst trotz a lles  
D agegenstriiubeiis gew onnen  bat, is t a is r o llendete T hatsache con- 
statirt. A u d i das K unstlebeu und das K unstsehaffen ist der a llge-  
meinen E n tw iek lu n g  unterw orfen.

A uf den Schultern der V ergangenheit erhebt sieli, die P hasen  
der U eb ergan gszeit durchkam pfend, eine neue G egenw art. D ie  
Tbaten der Yorfahreu yerm ittelu gradm assig  in notw endiger F o lg ę  
geistigen W erdens die A nforderungen und d ie L eistungen  der Jetzt- 
lebenden. So war es zu allen  Z eiten und d ie K ulturgeschichte  
aller E pochen liefert. den B ew eis, w ie  m it der fortschreitenden Gei- 
stesentw icklung, mit dem A ufbliihen der W issenschaft und Gesit- 
timg auch die W eiterbildung der K linste g leichen  Schritt halte in 
notw cndig erganzender F o lg ę  und w ie trotz im m er nur schcinbarer 
Rlickschritte d ie  M enschheit unaufhaltsam  im V orwartsschreiten  
begriffen i s t , so eben auch im K u n stleb eu ; insbesondere in 
Rezug au f die leb en d igste  und einflussreichste a ller K iinste, d i e  
M u s i k .  D ie M eister der frtiheren Z eit sind u n angetastet ihrer 
individuell ab gesch lossen en  G rdsse uud B edeutung —  docli in 
der G esam m tkette productiver K iinstler d ie  verm ittelnden Bahnbre- 
chcr einer neuen K unstaera —  sow ie  d iese in k iinftigen T agen  
wieder die G rundlage zu erneuertem  A ufschw ung sein  w ird. Mit 
der E ntw ieklung neuer K unstideen gelit d ie B ildung neucr Kunst- 
forraen Hand in H a n d , denn d ie Form des K unstw erkes wird  
stets von dem Inhalte bedingt, der zum A usdrucke gelan gen  soli.



44

Im m er derselbe Inbalt in gleicher traditioneller Form  fuhrt zum Still- 
stand d esL e b e n s , zur V ersum pfung; m oderner Inhalt in traditionel
ler Form  erzeugt, w enn nicbt carricaturm assige G ebilde, so docłi 
K unstw erke oline gesundes langes L eben.

B ei E rw agung des G esagten  w ird m an le ic lit begreifen , dass 
—■ w as die E rscheinungen anf m usikalischem  G ebiet betrifft —  
sek liesslieh  a lles so kom m en m usste, w ie  es gekom m en ist. Ta- 
delt man also vom Standpnnkt des A lltiiglicken, des E w ig-G estri- 
gen  d iese oder je n e  etw as kiiliue N euerung, so findet d ieselbe in 
dem  hdheren E utw ick lungsprozess der G escliichte ihre erkliirende 
R echtfertigung. — So  ist der M usik je tz t d ie A ufgabe zugekom  
men, w elehe im vorigen Jahrhundert die Sturm- and D rangperiode  
liatte. Auch die B ew egung des ju n gen  D eutschlands zu A nfang  
der 30er Jahre, sov iel U ebereiltes uud U ureifes darin war, und so 
w en ig  sich  d ieselbe an innerem  W erte unserer m usikalisehen Ge 
genw art verg le ichen  darf, ist k c in esw eg s obne B edcutung geb lieben , 
und auch sie  bietet ein A nalogon zu den m usikalisehen Bestrebun- 
gen  unserer Z eit. D ie  M usik setzt d iesen  kiinstlicben Entwipk- 
lungsprozess fort und bat d ie grosse w eitre ich en d e ihr zum ersten 
M ałe zu T eil gew ordene A ufgabe, im  V e r e i n  m i t  d e r  P o e s i e  
i n  d e m  k l t n s t l e r i s c h e n  B e w n s s t s e i n  d e r  N a t i o n  e i -  
n e n  A b s c h l u s s  i n s o f e r n  b e r b  e i z u flt h r  e n, a i s  a l l e m  
y e r e i n z  e l t  E  r s t r e  b t e n  e i n e  B e z i e h u n g  z u m  G a n z e n  
v e r l i e h e n  w i r d .

W abrend ferner d ie itlteren M eister aus der starren R egel 
binaus zur fesse llosen  F reiheit strebten, ihre klinstleriscbe T biitig- 
k eit mit der T heorie im K am pfe la g  und einen oppositionellen  
Charakter trng, w ird die A ufgabe der frei gew ordenen  K unst 
in. dem Streben nach w eiser Selbstbeberrscbung zu suchen sein . 
A lles thun zu k o n  u e n , m uss dem K iinstler unbenom m en bleiben, eine  
feiue G escbm acksbildung aber mit desto  grdsserer S tren ge gefordert 
w erdeu, damit die F reiheit nieht in W illktihr um scb lage, und die fiir 
so m anehe A ufgabe erforderliehe E infacbbeit und K euschheit der 
E m pfindung nicbt verloren gebe.

B edeutend erleichtert wtirde freilich  d ie  b escb leun igte Erfiil- 
lung dieser F orderuug w erden, falls d ie  G egner der Fortsehritts- 
partei sich entscliliessen  w ollteu , ein V erleum dungs- oder Verfol- 
gu n gssystem  aufzugeben, w elches d ie angegriffene S eite  nach In- 
nen zw ar gekraftigt, nach A ussen aber yerbittert bat. Donn ob- 
w ohl es leider ein  D in g  der U npR jgłkA keit scheint, m ittelst der



45

lebenden K llnstler die T odten w ieder ins L eben zu rufen, so folgt 
doch k e in esw eg s d ie N otw en d igk eit daraus, dass mań darnin ver- 
pflicłitet sei, den L ebenden m ittelst der T odten  das L eben zu ver- 
kliminern. D ie  se ligen  T raum e vom  zw eiten  M o z a r t  und zw eiten  
B e e t h o r e n  m ugen denn endlicb  einm al in das R eich der N acht 
zurliekkehren. D er Sprueh: „ t e m p o r a  m u t a n t u r ,  e t  n o s  rau-  
t a m n r  in i 11 i s “ w are nur zur Hiilfte wahr, w enn das neunzebnte  
Jabrlmndert statt seincr ihm eigentlm m lichen G enies d ie trcue Co- 
pie eines H a y d n  oder H a n  d l  crstehen sake. U nd so w ie C. M. v. 
W e b e r ,  dessen  k iinstlerische Individualitat k e in esw eg s  m it den 
„classischen G rbssen11 sieli zu m essen  verniochte, doch recht that, 
einen neuen W eg  e inzuscb lagen  anstatt im Rundę mit V ieleu  ais  
enthehrlicher Brucbtbeil M o z a r t s  zu erscbcinen, so w aren auch  
die C om ponisten der N euzeit vom richtigen  G efiihle ge le itet, ais  
sie die nutzlose C opierung vorhandenerM usterleistungen vertauscli- 
ten mit dem  Streben nach  „ n e u e n  B a l i n e n , “ um im H in b lick  au f 
die Scheinbelebungśversuche k lassischer K iinste mit Selbstbew usst- 
seiu ausrufen zu kbnnen :

„Nur das L ebende hat R echt. “

J O S E F  S M I T A .



SCHULNACHRICHTEN.

I. Lehryerfassung.
A. D e r  L e h r k o r p e r .

Das kathol. Staats-Gymnasiura in Teschen hatte am Anfange des 
Schuljahres 186'/„ 8 wirkliche Lelirer (mit Einschluss des Directors), 
2 Katecheten, 2 Supplenten und 3 Nebenlehrer.

Der k. k. Gymnasial-Lehrer Herr W c n z l  R e i  cli wollte sicb 
nach langer anhaltenden Studien, behufs abzulegender Erganzungspru- 
fung in Prag, am 15. August 1861 zur Erholung nacli Ratibor begeben, 
wurde aber auf der Reise dahin in der Eisenbalmstation Pruchna, beim 
Aussteigen ans dem Tesclmer Mietwagen, von einem n e r v o s e n  
S c h  l a g a n f a l l e  derart betroffen, dass die linkę Korperseite gelahrat 
wurde und eine T  r a n s p o r t i e r n n g ,  ungeachtet miiglichst schnell 
herbeigerufener Hilfe ans Tesclien und Schwarzwasser, nicht weiter aus- 
fiihrbar war. Durch die rasche und edle Bereitwilligkeit der llerren  
Stationsleiter der k. k. a. p. Ferdinands -Nordbahn zu Pruchna und 
zwar des Herm F r a ń  z P n c h e r ,  Espeditors und des Herrn C a r l  
S c h e i n e r ,  Ingenieur- A ssisten , wurde der schwer erkrankte Lelirer 
im Wartzimmer der l.K la s se  unterbracht und unter aufopfernder Theil- 
nalmie des gesammten Stations- und Hauspersonales s e h r  s o r g f i i l t i g  
gepflegt. —  Ftir alle diese Beweise wahrer Nachstenliebe spricht die 
Direction des Gymnasiums den verbindlichsten Dank ans. —  Nach 3 
Wochen wurde der Leidende auf einem eigens hergerichteten Bettwagen 
von dem Stadtphysikus aus Schwarzwasser, Ilerrn Med. Dr. J o s e  p h 
L a n g ,  welcher von Pruchna bis Teschen zur Seite des Kranken in 
aufopfernder W eise zu Fuss gieng, nach Teschen gefiihrt und zur wei- 
teren arztlichen Behandlung iibergeben. Dem Jlanne der schonen That 
gebiirt innige und offentliche Anerkennung.
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Der Lehrer R e i c h  war dienstesuntauglich gewonlen und erhielt 
vom łiohen k. k. Staatsministerium einen einjahrigen Urlaub znr Wiederher- 
stellung seiner tief erschiitterten Gesundheit. Diese besserte sieli bei 
angemessener Ptlege und reger Theilnalime der Herren Med. Dr. J o 
s e p h  F i s c h e r  und A l o i s  K o  l in warend des Winters so weit, dass 
der bart Gepriifte sclion ani 8. April 1. J. die Reise zu den Tiiplitzer 
Heiląuellen in Bohmen in Begleitung eines eigenen Krankendieners an- 
treten konnte, wozuauch das k .k . Staatsministerium in Wien mittelst holien 
Decretes vom 26. Marz 1862, Z. 3083  G. U. eine namhafte Unter- 
stUtznng von 200  ii. 6. W. lmldvollst bewilligt iiatte. Nacli erhaltenen 
Nachrichten sciireitet die Heilung nur langsam vorwiirts.

Der Lehramtscandidat J o  h a n u  S t e p a n  (Weltpriester der 01- 
mlitzer Erzdiocese) wird mit Eriass der k. k. sciiles. Landesregierung 
vom 13. Oktober 1861 Z. 9110  ais interimistisclier Supplent ftir die 
Dauer des Bedtirfnisses berufen und iibernimmt das Lehramt am 2. No- 
vember 1861.

Der seit 15. November 1861 suspendierte k. k. Gymnasiallehrer 
Ilerr F l o r i a n  L u k a s  wird mit bohem k . k .  Staatsministerial-Erlasse 
vom 15. Oktober 1861 Z. 8723  aus Tescben abgerufeu und der k. k. 
mahr. Stattbalterei zur Disposition gestellt.

Der k. k. Gymnasiallehrer Herr Jo  s o f  E l s  en  s o ln i  wird mit 
bobem Staatsministerial-Erlasse voin 7. Dezember 1861 Z. 12036 C. U. 
definitiy angestellt.

Am 28. Marz -1862 starb der k. k. Gymnasial-Katechet Se. Hocli- 
wiirden Ilerr A d a m  D o r  d a ,  Mitglied des hdberen Priester-Bildungs- 
Institutes zum li. Augustin in W ien, Doctorand der Theologie nacb 
einem langen und unbeilbaren Lungenleiden, das er sieli bei schwach- 
licher Leibesconstitution durcli unermudeten Eifer im seelsorglieben Ilir- 
tenamte, durcli rastlose Studien im Frintiscben Institute in Wien und 
durcli die mit letzterem verbiindenen Erkiiltungen zur Nacbtzeit znge- 
zogen Iiatte. Das offentliebe Lehramt, das er seit dem 1. Oetober 
1858 am Teschner k. k. katli. Gymnasium beklcidete, verbunden mit 
der Anstrengimg des deutlieben Yortrages und des metbodiseben Erkla- 
rens der Grundbegriffe, die verantwortliclie Aufgabe der offentlieben 
Erziehung ais zweiter Vorsteber im Carl Freiberrlicb Cselesta’scben ade- 
ligen Conyicte in Tescben durcli 18 M onate, mussten die Lebenskraft 
des wiirdigen Lebrers erscbbpfen. Er lebrte, nacbdem er sieb seit 
September 1861 aus dem Conviete zuriickgezogen batte, nur mit grosser 
Anstrengung bis zum 22. Dezember v. J. und wtirde Iiber das Parere 
des k. k. Bezirksarztes med. Dr. Augustin Stahala vom liolien k. k.
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Staats-Miimterium mit Erlass vom 11. Janner 1. J. Z. 311 C. U. bis 
zum Schlusse des Schuljahres 186 '/2 beurlaubt.

Das Gymnasium verlor an dem Daliingeschiedencn einen charak- 
tervollen und berufseifrigen Religionslehrer, welchem treue Pfiichterfiil- 
lung durcli Forderung der Sittliclikeit und Religiositat in Wort und 
Beispiel das Hochste war.

Die Theilnahme an dem feierliclien Leiehenbegangnisse am 30. 
Marz 1. J. war eine a l l g e m c i n e ,  indem viele Priester des osterreichi- 
schen f.-b. Breslauer Diocesan-Antheils, die anwesenden k. k. S c h u l -  
r a t e  v o n  S c h l e s i e n ,  die L e l i r k d r p e r  der beiden k. k. Staats- 
Gymnasien in Teschen mit saramtlichen SchUleru der k. k. I l a u p t -  
u n d  U n t e r r e a l s c h n i e ,  die k. k. Herreu O f f j c i e r s ,  B e a m t e  der 
Tesclmer k. k. Behorden und der k. erzlierzoglichen Kammer, Mitglieder 
des s t a d t .  G e m e i n d e a u s s c b u s s e s ,  ein grosser Theii der S t a d t -  
u n d  L a n d b e v o l k e r u n g  den im 34. Lebensjahre abgerufenen, hocli- 
verehrten Priester in ehrender W eise zur Ruhestatte am S p i t a l s f r i e d -  
l io fe  begleitete. D ie T r a u e r r e d e  sprach der k. k. Obergymnasial 
Catechet Herr J o s e p h  B i t l a  in der Stadtpfarrkirche. Die Gesang- 
schiiler beider Gymnasien trugen am Grabę den tiefergreifendon Chor 
„S t i  11 i s t  d as  H a u s  d e r  T r a u e r “ vor.

Gerechter Schmerz iiber die verlorene edle Kraft und das reine 
ungeheuchelte Wirken des friih Heimgekehrteu werden bei Lelirern und 
Schiilern des Gymnasiums in stetcr Erinnerung bleiben. Er lebte und 
wirkte zur eigenen imd Aller Ehre. —• Friede seiner Asche!

Die S u p p l i e r u u g  d e s  R e l i g i o n s u n t e r r i c h t e s  im Unter- 
gymnasium uhernahmen mit Genehmigung der k. k. schles. Landes- 
regicrung vom 13. Februar 1862 Z. 1542 der k. k. Obergymnasial- 
Katechet Herr J o s e p h  B i t t a  in der 1. und 2. Classe, der k. k. 
Gymnasiallehrer Herr F r a ń  z D a n e l  in der 3. und 4. Classe bis zura 
Schlusse des Schuljahres.

Herr Dr. P h i l i p p  G a b r i e l  erlialt mit bohem k. k. Staatsminist.- 
Erlasse vom 16. November 1861 Z. 10920  die e r s t e  D e c e n a l -  
Z u l a g e  pr. 105 fl. o. W. und wird mit Allerhochster Entschliessung 
Sr. k. k. Apostoł. Majestat vom 28. Marz 1. J. zum w i r k l i c h e n  
D i r e c t o r  des Gymnasimns ernannt.

Der Supplent Herr Y i n c e n z  B i e ń  er t wird mit bohem k. k. 
Sitaats-Minister.-Erlasse vom 31. Marz 1. J. Z. 1802 zum w i r k l i c h e n  
L e l i r e r  am Franz-Josephs-Gymnasium z u D r o h o b y c z  in Galizien er
nannt, und reiste dahin am 3. Mai ab. Der Gymnasiallehrkorper ver- 
lor diesen Lelirer ungern aus seiner Mitte. Er war ein geborener 
Tesclmer, absolvierte hierorts die Gymnasialstudieu und zeichnete sieli
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sowol ais Schiller und naehher ais Lelirer durch Berufseifer, vielseitiges 
und grlindliches W issen aus.

Der disponible k. k. Gymnasiallehrer zu Pressburg, Herr J o s e p h  
Ch r i s t  wird mit hohem k. k. Staatsministerial-Erlasse vom 18. April
I. J. Z. 42G7 an das k. k. kathol. Gymnasium zu Tesclien u b e r s e z t .

Am Schlusse des Schuljahres 1852 waren am Gymnasium: 9 wirk- 
liche Lelirer (mit Einschluss des Directors) 1 Katechet, 2 Supplenten, 
3 Nebenlehrer, zusammen 15 Individuen.

Davon w aren:

a) Iluuptlehrer.
1. Ilerr Dr. P h i l i p p  G a b r i e l ,  Director.
2. Herr J o s e p h  B i t t a ,  (Weltpriester der Olmiitzer Erz-Diocese), 

geistlieher Rath des f. b. General-Yicariates und kirchlichen Dioce- 
8an-Ehegerichtes, Conraitpriester des Elisabetiner-Klosters inTeschen, 
Katechet des Obergymnasiums.

3. Herr J o s e p h  C h r i s t .
4. Herr Dr. J o h a n n  Mr h a l .
5. Herr E d u a r d  S i e g l .
6. Herr F r a ń  z D a n e l .
7. Herr Dr. J o s e p h  F i s c h e r .
8. Herr J o s e p h  S m ita .
9. Herr J o s e p h  E l s e n s o h n .

10. Herr P a u l  W a l l n o e f e r .
11. Herr J o h a n n  W o n d r a f i e k ,  Supplent.
12. Herr J o h a n n  S t e p a n ,  Supplent.

b) Nebenlehrer.
1. Herr Dr. G e o r g  P r u t e k ,  Weltpriester der Breslauer f.-b. Diiicese, 

bsterr. Antheils, geistlieher Rath des f.-b. General-Yicariates und 
Diocesan Ehegerichtes, Inhaber des goldenen Verdienstkreuzes, Kate
chet der k. k. Haupt- und Unterrealsehule, Lehrer der e n g l i s c h e n  
Sprache.

2. Herr S i m o n  F r i e d m a n n ,  Teschner Kreisrabbiner, Lehrer der 
israelitischen Religion filr die Schiller der Teschner Gymnasien.

3. Herr J o h a n n  W a n k e ,  Lehrer an der k. k. Haupt- und Unter- 
realschule in Teschen, Lehrer des Zeichnens und Schonschreibens.
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B. Der Lehrplan.
a) 0 b 1 i g a t e L e h r g e g e n s t a m l e .

I. C la sse . v
Ordi nari us :  Herr Johann Stepaii.

1. R e lig io n , 2 St. W .  Der cliristliclie Glaube. Die zelm Gebote. Die
Gnadenmittel.

J. B i 11 a.
2. L a te in ,  8 St. W. Regelmassige Formenlehre. Der Conjunctiv und

Infinitiv in den wichtigsten Fallen nach M. S c h i n n a g e l s  
lateinischem Elementarbuche. Uibungsbeispiele. Memorieren und 
Aufschreiben der Yocabeln mit wochentliehcn Schularbeiten.

J. S t ę p a  n.

3. D eułsch, 4 St. W. Der einfache, erweiterte, zusammengezogene und
zusammengesetzte Satz in Yerbindung mit der Interpunetions- 
lehre. Flexion der Verba mit der hievon abluingigen Wortbil- 
dung nach der altdeutsclien Elementargramrnatik des F r i e d - 
ri uli B a u e r .  Miindliclie und schriftliche Eintibung durcli Bei- 
spiele. Lesebueh von Mozart I. fiir Untergymnasien. Wieder- 
erzahlen des Geleseneu mit Aufschreiben iiber Haus. Vortragen 
memorierter Stiicke.

J. Ś tepan .

4. Geographie, 4 St. W. Allgemeine Uibersicht der Erdbeschreibung.
Angabe der Hauptpunkte der politiselien Geograpliie nach J. 
B e l l i n g e r s  Leitfaden mit Bentltzung grosser Wandkarten.

P. W a l l n o f e r .
5. Mathematik, 3 St. W. Die 4 Eechnungsarten mit benaunten und

unbeuannten Żabien. Gemeine Brliehe und Decimalbriiche. 
Abgekiirzte Multiplication und Division. Primzahlen. Aus der 
Anschauungslehre: Linien , W inkel, Parallele, Dreiecke und 
Vierecke.

J. S m i t a.

6. Naturgeschichte, 2 St. W. Einleitung. Zoologie der Sauge-, Glieder-
und Bauchthiere nach Dr. A 1 o i s P o k o r n y .

J. S m i t a.

I I .  C la sse .
O r d i n a r i u s :  H e r r  Dr. Josef Fischer.

1. R elig io n , 2 St. W. Erklarung der Gebrauche und Ceremonien der 
katliol. Kirche nach Dr. F r e n z l .  J. B i t t a .
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2. L ate in , 8 St. W. Wiederholung und Ergiinzung der regelmassigen
Formenlehre. Unregelmassigkeiten in Declination und Conju- 
gation. Das Nothwendigste ans der Casuslehre. Der Conjunc- 
tiv, Infinitiv, Imperativ, Ablativus absolutna nacli M. S c h i n -  
n a g l s  latein. Spraclilehre. Uebungsbeispiele nach dem Lese- 
buche von demselben Verfasser. Alle 8 T age 1 Scliul- und 
alle 14 Tage 1 Ilausarbeit. Anfang hauslicher Praparation.

Dr. J. F  i s e h e r.

3. Deutsch, 4 St. W. Der zusammengesetzte Satz. D ie Formenlehre
des Nomen. Lesen mit spraclilicher und sachlicher Erklarung 
ans Al o z ar  ts  Lesebuche Nr. II. ftir Untergymnasien. Vortrag 
meinorierter Lesestiicko. Jede Woclie 1 Hans- oder Schul- 
aufgabe.

J. Ch r i s t .
4. Geographie und Geschichte, 3 St. W. A lte Geschichte bis 476  n.

Christo nach AV. P iltz . Geographie eines jeden in die Ge
schichte eintretenden Landes. Kartenzeichnen.

E. S i e g l .

5. Matliematik, 3. St. W . Ans der Arithm etik: Verhaltnisse und Pro-
portionen. Anwendung derselben nach Dr. F . Mof i n i k .  Ans  
der A n s c h a u n g s l e h r e :  Messung, Theilung, Verwandlung 
und Aehnlichkeit geradliniger Figuren.

J. S mi t a .

6. Natur geschichte, 2 St. W . Zoologie (Vogel, Amphibien, Fisclie) und
Botanik nach Dr. A. P o k o r n y .

J. S m i t a .

I II . C la sse .
O r di nar  i us: H e r r  Joliann Wondraćck.

1. Religion, 2 St. W. Die Geschichte der Offenbarungen Gottes im
alten Bundę nach S c h u m a c h e r .

F.  D a n e l .

2. Latein, 6 St. W. Casuslehre nach der lat. Spraclilehre des M. S c h i n -
nag l .  Historiae antiąuae nach der Ausgabe von H o f f m a n n  
lib. 1. II. III. IV. Tagliche Praparation. Im 1. Sem. alle 
8, im 2. alle 14 Tage eine Schul- oder Hausaufgabe.

J. W o n d r a c e k .

3. Griechisch, 5 St. W. Regelmśissige Formenlehre mit Ausschluss der
Vcrba in /u  nach Dr. K. Soli en  kl. Memorieren geeigneter

7 *
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Satze und Sentenzen. Im 2. Sem. alle 14 Tage 1 Hausauf- 
gabe, alle 4 Wochen 1 Schulaufgabe.

J. W o n d r d ć e k .

4. Deutsch, 3. St. W. Lesen von Musterstlleken aus M o z a r t s  B. 111.
ttir Untergymnasien mit sprachlicher und sachlicher Erklarung. 
Alle 14 Tage 1 Schulaufgabe.

J. Wo n d r &ć e k .

5. Geographie und Geschichte, 3. St. W. Mittlere und neuere Geschichte
bis zum westfalischen Frieden mit IIervorliebung der Haupt- 
ereignisse aus der Geschichte des osterr. Staates nacli 11. u. 111. 
F i l t z  Auszug. Entsprechende Geographie mit Beniitzung der 
Wandkarten von Bretschneider.

P. W a l l n o f e r .

6. Mathematik, 3. St. W. Grundoperationen der Buchstabengrossen.
Potenzieren, Radicieren, Combinieren nach Dr. F . Mo en i k. 
A n s c  h a u u n g s l e h r e :  Der Kreis und die regelmassigen
Polygone in Construction und Rechnung.

Dr. J. Mrhal .

7. Natur geschichte, 2 St. W . (Im 1. Sem.). Mineralogische Anschau-
ungslehre nach S. F o l  l o c k  er.

J. Smi t a .

8. Physik, 2 St. W . (im II. Sem.) Einleitung. Anfangsgrtinde der Che
mie und Warmelehre nach Dr. A. K u n z e k .

J. S mi t a .

IV . C lasse .
Ordinarius:  Herr Eduard Siegl.

1. Religion. 2. St. W . Geschichte der Offenbarungen Gottes im neuen
Bundę nach S c h u m a c h e r .

F.  D a n e l .

2. Latein, 6 St. W. Tempus- und Moduslehre nach M. Schinnagls
lat. Grammatik. Prosodie. Metrik. Lectiire aus C a e s a r  de 
bello gallico. lib. 1. II. III. IV. V. Buch mit Auswahl. 
O v i d i i .  Metam. VIII. v. G i l — 734;  I. S 9 — 162. Trist. I. 
eleg. 3. Praparation und Verwerthung der Lectiire unter Mit- 
beschaftigung der ganzen Classe. Alle 14 Tage 1 Haus- und 
Schulaufgabe.

E. S i e g l .
3. Griechisch, 4. St. W. Wiederholung der regelmassiger und Vollen-

dung der unregelmassigen Formenlehre nach Dr. K. S c h e n k l .
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Uebungen nacli dem Lesebuche desselben Yerfassers. Memorie- 
ren wertlivoller Stellen. Alle 14 Tage 1 Pensum und in 4 
Woclien 1 Composition.

J. E I s e n s o h n .

4. Deutsch, 3. St. W. Lectiire aus dem Lesebueh von M o z a r t  N. IV.
fur Untergymnasien mit sprachlicher und sachlicher ErklSrung, 
Geschaftsaufsiitze im 1. Sem. Deutselie Prosodie und Metrik 
im 2. Sem. Alle 14 Tage 1 Hausaufgabe.

E. S i e g l .

5. G eographie und  G eschichte, 3 St. W. Sehluss der neueren Ge
schichte, Wiederholung des geograpbischen Unterrlclites.—• V a- 
t e r l a n d s  k u n d e  (im 2. Sem.) Uebersiclit der Hauptmomente 
der osterr. Geschichte, des Anwachsens der Monarchie zu dem 
jetzigen Bestande und mit besonderer Rilcksicht aut das Kron- 
land Schlesien.

P. W a l l n o f e r .

G. Mathematik, 3. St. W. Zusammengesetzte Verhaltnisse und dereń 
Anwendung. Gleichungen des I. Grades nach Dr. Fr. M o ć n i k  
A n  s c h a u u n g s l e h r e :  stereometrische Gru ndbegriffe mit der 
lnhalts- und Oberfliichenbereehnung der Korper.

Dr. Ph. G a b r i e l .

7. Physik, 3 St. W . Die Lehre vom Gleichgewichte ,und der Bewe- 
gung fester, diissiger und ausdehnsamer Korper. Akustik, Mag- 
netismus und Elektricitiit. Grundbegriffe der Optik und Astro
nomie.

J. Sm  i ta.

V . C la sse .
Or dinar i lis: Herr Joscf Elsensohn.

1. Rdigion, 2 St. W. Die vorchristliche Offenbarung nach Dr. K.
Ma r t i n .

J. B i t t a .

2. Latein, 6 St. W. T. L i v i i lib. I. II. O v i d i i mit Auswahl nach
der Ausgabe von G r y s a r .  Praparation. Jede Woche 1 St. 
gramm. stil. Uibungen aus Stipfle II. Theil. Alle 14 T age 1 
Pensum, alle 4 W. 1 Composition.

J. E l s e n s o h n .

3. Griechisch, 5 St. W.  X e n o p h o n t .  Memorabilium I. nach der Aus
gabe des Dr. Ca r l  S c h e n k l ;  H o m e r i  Iliad. I. II. III. (edit. 
H o c h e g g c r . )  Eine grammatisehe Stunde wochentlich nach Dr,
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Curtius. Memorieren der Vocabeln und einzelner werthvoller 
Stellen. Priiparation. Alle 4 W . 1 Pensum oder 1 Compo- 
sition.

J. E l s e n s o h n .

4. D eu tsc li, 2 St. W. Lcctiire von Musterstiicken der neueren Literatur
nacli dem Lesebuche von Mozart Nr. I. fiir Obergymnasien, 
mit spracblicli-sacblicher Erkliirung und literar-liistorischen Be- 
merkungen. Yortrage von Lesestiicken. Alle 14 T age eine 
Hausarbeit.

J. E l s e n  so ln i.

5. Geographie und Geschichte, 3 St. W. Die Volker des alten Asiens
und Africa, die Griechen und Macedonier sammt den aus Alexan- 
ders Weltreiche liervorgegangenen Dynastien nacli P i i t z  
grćisserem Werke mit der darauf bezliglielien Geographie.

E . S i e g l .

6. Mathematik, 4 St. W.  A l g e b r a :  Die Zahlensysteme. Algebraisehe
Grundoperationen. Theilbarkeit der Żabien und ilire Anwendung. 
Vollst;'indige Lehre der Rriiclie und Verlialtnisse nacli A. 
D e c k e r .  —  G e o m e t r i e :  Longimetrie und Planimetrie nacli 
Dr. F . M o i n i k .

Dr. J. Mr h a l .

7. Naturgeschickte, 2 St. W . Mineralogie in Yerbindung mit Geognosie
nacli F e l  l o c k  er. Botanik mit Paleontologie und geograpliischer 
Verbreitung der Pflanzen nach Dr. B i l l .

J. Smi t a .

VI. Classe.
O rd i nar i u s :  H e r r  Joscf Christ.

1. Religion, 2 St. W. Die ckristliclie Kirclie. Besondere Dogmatik nacli
Dr. K. Ma r t i n .

J. B i t t a .

2. Latein, 6 St. W.  S a l u t  i i  beli. Jugurth. c. 1 — 78. —  C i ce r  oni s
Oratio I. in Catilinam. —  C a e s a r i u s  de bello civili lib. II. 
Y i r g i l i i  Aeneid. III. IV. Ecl. 1. 5. —  G e o r g  II. v. 136—  
172. Grammat. stilist. Uibungen nacli S t i p f l e  2. Theil. Pra- 
paration. Alle 14 T age 1 Pensum, alle 4 Woclien 1 Com- 
position.

J. Chr i s t .

3.  G riechisch , 5 St. W.  H o m e r i  Iliad. XVI. XVII. XVIII. XXIII.
(v. 2 6 1 — 360.) nach H o c h e g g e r s  Schul-Ausgabe. H e r o d o t i s
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VII. 1 — 100 nacli W i l h e l m a  Schul-Ausgabe. Grammat. 
synt. Stunde nacli Dr. Cu r t i u s .  Memorieren einzelner wertli- 
voller Stellen. Praparation und Inhaltsangabe. Alle 4 Wo- 
clien 1 Pensum oder 1 Composition.

J. Cli r i s t.

4. Deutsch, 3 St. W. Lectlire von Musterstlicken der neueren Litera
tur nacli M o z a r t a  Lesebucli Nr. I und II ftir Obergymnasien 
mit sprachlicli-sachliclier Erkliirung und literar-historischen Be- 
merkungen. Vortrage von LesestUcken. Alle 14 Tage eine 
Hausarbeit.

J. C h r i s  t.

5.  Geograpliie und Geschiclite, 3 St. W. Romisclie Geschichte. Das
Mittelalter bis Gregor VII. nacli Piitz grosserem Werke mit 
der darauf bezliglichen Geograpliie.

P. W a 11 n o f e r.
6. Mathematik, 3 St. W. Algebra: Potenz, Wurzel, Logarithmen. Ima-

■ ginare Grossen. Gleichungen des I. Grades mit einer und 
rnehreren Unbekaiinten. Reduction algebraischer Ausdrticke. —  
G e o m e t r i e :  Trigonometrie und Stereometrie nacli Dr. F. 
M o ć n i k .

Dr. J. Mr h a l .
7. Natur geschiclite, 2 St. W. Zoologie in enger Verbindung mit Pa

leontologie mul geograph. Verbreitung der Thiere nacli Dr. 
C. Gi e b l .

J. S m i t a .

V II . C ia sse .
O r d i n a r i u s :  H e r r  Franz Dancl.

1. Religiom, 2 St. W. Sehluss der speciellen Dogmatik. Christliche
Morał nacli Dr. K. M a r t i n .

J. B i t  ta.
2. Latein, 5 St. W.  C i c e r o n i s  Oratt. pro Milone, pro lege Manilia, pro

Archio Y i r g i l i i  lib. VII. VIII. IX. X.Grammat. stilist.-Uebungen 
nacli S e u f f e r t s  palaestra Cic. 1 St. W. Praparation. Alle 
14 Tage 1 Pensum und alle 4 W . 1 Composition.

F . D a n e k
3. Griechiscli, 4 St. W.  D e m o s t h e n i s  Oratt. Olynth. 1. 2. 3 . und

die 1. Philippischc Rede. S o p h o c l i s  Antigone. Grammat. 
synt. Uibungen nacli Dr. C u r t i u s  1 St. in 14 Tagen. Alle 
4 W. 1 Pensum oder 1 Composition.

F. Danek
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4. Deutsch, 3 St. W. a) Mittelhochdeutscli. Die Hauptpunkte der Laut-
und Formenlehre des Mittelhochdeutschen nach Weinhold. Pro- 
ben von jeder Gattung der mittelhochdeutschen Poesie und 
Prosa nacli W e i n h o l d ’s Lesebuch. Zum Scldusse wurde ein 
Abriss der mittelhochdeutschen Literaturgeschichte gegeben un- 
ter steter Hinweisung auf die allgemeine Geschiehte des dent- 
schen Reiehes. Von den drei fiir den deutschen Unterricht 
angesetzten Stunden wurden zwei fiir das Mittelhochdeutsche 
yerwendet, und eine fiir das b) N e u h o c h d e u t s c h e .  Die 
Lesestiicke ans Mozarts II. Bandę wurden mit Auswahl bis 
Riickert vorgenommen. Im II. Semester wurde Gothe’s „Iplii- 
genie auf Tauris“ gelesen.

P. W a l l n o f e r .

5. Geographie und Geschiehte, 3 St. W. Mittlere und neuere Ge-
schichte bis zum Schlusse des t 7. Jahrliundertes mit besonderer 
Riicksicht auf dic Geschiehte des osterr. Staates nach W. P ii t z 
grosserem Wcrkc und mit entsprechendcr Geographie.

P. W  a 11 n o f  e r.

6. Mathematik, 3 St. W. A l g e b r a :  Unbestimmte Gleichungen des I.
Grades. Quadratische Gleichungen mit 1 Unbekannten. I’ro- 
gressionen. Combinationen. Der binomische Lchrsatz. —• G eo
m e t r i e :  Anwendung der Algebra auf Geometrie. Analystische 
Geometrie in der Ebene. Kegelschnitte. Nach dem Lehrbuche 
von Dr. F . M o ć n i k .

Dr. J. Mrhal .

7.  Pliysik, 3 St. W. Allgemeine Eigenschaften der Korperchemie. Sta-
tik. Dynamik. Akustik mit der Wellenlehre nach S c h a b u s .

Dr. .7. Mr h a l .

8. Philosophische Propiideutik, 2 St. W. Logik nach Dr. B e c k .
Dr.  Ph.  G a b r i e l .

V III. C la ssc .
O r d i n a r i u s :  H e r r  Dr. Joliaun Mrlinl.

1. Religion, 3 St. W. Die Geschiehte der Kirche Christi nach Dr.
F e s s l e r .

J. B i t t a .

2. Latein, T a c i t u s  Annal. I. c. 1— 15;  II. c. 5 — 32;  c. 6 3 — 73 c. 82
und 8 3 ; III. c. 1— 2 2 ; 2 6 — 2 8 ; 5 2 — 5 5 ;  IV. c. 1 — 11;  3 2 — 35; 
5 1 — 59;  Agricola. H o r a t i u s ,  Odarum 1. 1. 2. 3. 4. 7. 10, 
11. 12. 14. 18. 22 . 24. 29. 35. 37. II. 1. 2. 3. 6. 9. 10.
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14. 15. 16. 18. Satir. I. 1— 6;  11. 2. —  Epist. I. 1— 10 et 
ad Pisones. Gramniat. stilist. Uibungen ans S e u f f e r t s  pa- 
laestra Ciceron. Praparation. Alle 14 Tage ein Pensum, alle 
4 Woclien 1 Compos. mit Beziehung auf die Lectiire.

Dr. J. F i s c h e r .

3.  Griechiscli, 5 St. W.  P l a t o n i s  Apologia und Protagoras. S op li o-
c l i s  Philoctetes. Alle 14 T age 1 Stunde grammat. synt. 
Uibungen nacli Dr. C u r t i u s .  Praparation. Alle 14 T age 1 
Pensum, alle 4 W . 1 Compos. mit Beziehung auf die Lectiire.

F . D a n  e l.

4. Dentsch, 3 St. W . Lectiire aus M o z a r t s  Leseb. Nr. III fiir O. G.
nacli aesthetischen Grundbegriffen geordnet und in Verbindung 
mit analystischer Aestetik. Zusammenfassung der gesammten 
Literaturgeschichte. Alle 2 — 3 W. eine grossere Hausaufgabe. 
Vortrage selbststandiger Aufsatze in der Scliule.

E. S i e g l .

5. Geographie und Gescliichte, 3 St. W. Schluss der neueren Ge-
schichte mit Riicksiclit auf Oesterreich nach W. Pi l t z .  Stati- 
stik des osterr. Kaiserstaates nach Dr. S c  l i m i e  dl.

P.  W a l l n o f e r .

6. Mathematik, 1 St. W. Wiederholung der Hauptlehren der Algebra
und Geometrie. Uebungen in Losung algebr, und geom. Probleme.

Dr. J. Mr h a l .

7. Plnjsik, 3 St. Magnetismus, Elektricitiit, Warme-Optik, Anfangsgrtinde
der Astronomie und Meteorologie nach S cli ab  u s.

Dr. J. Mr h a l .

8. Philosophische Propadeutik, 2 St, W. Empirische Psychologie nach
Dr. L i c h t e n f e l s .

Dr.  Ph. G a b r i e l .

b) Bedingt-obligate Cegcnstaude.
I. Bohmisch.

1. Abtheilung, 2 St. W. (Nach II. J. K a r l i k ’s Grammatik.) Kurzge- 
fasster Uiberblick der Lautlehre, das Wichtigste iiber Lesung 
und Schreibung mit Lelir- und Schreibiibungen —  Hilfsverbum 
b y t i, die S u b s t a n t i v a  und Adjectiva nach Genus und Nu- 
merus und die Steigerung der Adjectha. Alle 14 Tage ab- 
wechselnd eine Schul- und Hausaufgabe. (Schtilerzahl 52.)

J. S m i t  a.
8
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2. A b th e ilu n g , 2 St. W. Nacli II. Joli. K a r l l k s  Grammatik regel-
massige Formenlelire, verbunden mit Uebersetzung der betref- 
fenden bolimischen und deutscheii Uebungsstiicke. Lectiire ans 
„Citanka pro prvni Indu niżśiho gymnasia od Jos. J i r e ć k a “. 
Alle 14 T age eine Ilaus- oder Scliulaufgabe.

J o b a m i  S t e p A n .

3. A b th e ilu n g , 2 St. W. Wiederliolung der regelmassigen Formenlelire mit
Inbegriff des darin vorkommenden Unregelmassigen —  verglei- 
cliende Zusammenstellung der bolimischen und griecliisclien Zeit- 
formen— Lectiire aus „ 0  e l a k o  v s k y  s ceska citaei kniha“. 
Alle 14 T age eine Hans- oder Scliulaufgabe.

4. A bthe ilung , 2 St. W. Das Wesentlichc aus der bolimischen Li
teratur der neueren Zeit, rerbunden mit Lekturę aus C e l a -  
k ow sk }''s  ćitaci knihapro vyś.śi gymnasium; Erklarung schwie- 
rigerer namentlich vom Deutschen abweichender syntaktischen 
Fiigungen und lautlichen Erscheinungen nacli „ Ha t  a l l a  mluvnice 
gazyka ćeskeho a slorenskćho. Alle 14 T age eine Sclml- oder 
Hausaufgabo. J. W o n d r ś ć e k .

II. Polnisch.
1. A b th e ilu n g , 2 St. W . Grammatik nacli P o h l :  Die regelmassigen

Formen vom Nomen Substantivum und Adjectirum. Danii vom 
Vcrbum das Notwendige mit schriftl. Hausaufgaben. Alle 4 Wo- 
clien 1 schriftliche Scliulaufgabe. Leettire aus W ypisy polskie.
1. Tlieil. Dr. J. F i s c h e r .

2 . A b the ilung , 2 St W . Grammatik nacli Pohl. Die unregelmassigen
Formen vom Nomen Subst. und Adject. und vom Yerbum. Das 
Pronomen, das Numerale und die Partikeln. —  Lectiire aus 
W ipisy polskie I. tom Schriftliche Hausaufgaben und alle 4 
Woclien 1 Scliulaufgabe.

Dr. J. F i s c h e r .

3 . A b th e ilu n g , 2 St. W. S. Eigenthlimlichkeiten der polnischen Syntax
und zuweilen eine Yergleichung derselben mit lateinischen und 
griechischen Constructionen vorgenommen bei der Lectiire aus 
ii W ypisy polskie dla użytku Klas niższych gymnazyalnych11 
tom 3. Yortrag und Memorieren classischer Stellcn. Alle 4 
Woclien eine Composition.

Fr. D a n e l .

4 . A b th e ilu n g ,  2 St. W. Kurzer Ueberblick der altpolnischen Formen
bei der Lectiire aus „wypisy polskie dla użytku Klas wyż-
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szych gimnazyalnych tom 1 część“ 1. —  Im 2. Semester wur- 
den nebstdem noch mehrere Nummern aus dcm Lesebuche fiir 
die 3. Abtheilung zur Wiederholnng der poln. Syntax gelesen. 
Memorieren und Yortragen klassischer S te llen ; alle 4  Wochen 
eine Composition. F r a ń  z D a n e l .

c) Freie Gegenstande.
1. E nglisch , 2 St. W. II. Jahrgang. Syntax nach J. B. H o e g e l ’s

„Elementarbuch der Englischen Sprache11 mit dessen Uebungs- 
stiicken fiirs Uebersetzen aus dem Englischen ins Deutsche und 
umgekehrt, welche miindlieh und schriftlich auf der Schultafel 
bearbeitet wnrden. Dr. P r u t e k .

2. Franzosisch, 2 St. W . Formenlehre nach dem Ilandbuche des J. A.
B u r k h a r d  „Systematische Darstellung der Eigenthiinilichkeiten 
der franzosischen Sprache“. Im 2. Semester wurde aus dcm 
franzosischen Lesebuche fiir Anfanger von Dr. II. R o b o l s k y :  
Recits de 1’histoire de France gelesen „le Fleau de D ieu“ 1 — 14.

Dr. Ga b r i e l .

3. lta lien isc li, 2 St. W. Grammatik nach P. A. de F i l i p  p i ’s prakti-
sehem Lehrgang der italienischen Sprache nach Dr. F . A h n ’s 
Lehrmethode, 15. Auflage, 1. Cursus, mit den dazu gehorigen 
Lesestlieken. Uebungsbeispiele auf der Schultafel.

J. E l s e n  so ln i.

4. Scliónschreiben, 2 St. W. Deutsche Current- und englische Cursiv-
schrift. Der Ilaar- und Schattenstrich, dessen Lange, Dieke, 
Entfernang, Bildung der Buchstaben aus dem Grundstriche mit 
Beobachtung des Verhaltnisses der Ober- und Unterlange, 
systematisch nach eigener Lehrmethode.

J. W a n k e .

4. Zeichnen, 2. St. W. Nach Vorlegeblattern und zwar fiir Landschaften
von Steinbach, Sandmann, H erm es; fiir Kopfe von Julien, 
Kaiser, Hermes; fiir Thierstticke von Adam, Hermes, Canton; 
fiir Blumen von Meichelt; fiir Geometrie von Bilordeaus.

J. W a n k e .

5. Gesang iii 2  A b the ilu n g en . 1. A b t h e i l u n g :  Stimmbildung.
Der Ton nach Hohe, Dauer und Starkę. Ein- und zweistim- 
mige Uebungen.

2. A b t h e i l u n g .  2. St. W. 4 stimmige Uebungen im gemischten Chor. 
S o n n t a g s  1. St. W. zum Einstudieren kirehlich-musikalischer 
Auffiihrungen. J. Sm i ta .

8*
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Israelitischer Religionsunterricht.
Obere Abteilung, 2, St. W. Geschichte der Jiiden vom Regierungs- 

antritt Hyrkan des II. bis zum Tode des Herodes und die 
Entwieklung des gesetzlichen Judenthumes wiilirend dieser Zeit. 
Naeh Jost und Gratz.

Untere Abteilung, 2. St. W. Die Lehre von der jlldischen Zeitrech- 
uung und vou den Fest- und Feiertagen. 1. St. W. Hebriiisclie 
Gramraatik verba ąuieseentia nebst praktiscben Uebungen aus 
dem Pentateuch. S. F r i e d m a n  n,

K reiarabbiner.

Deutsche Aufgaben.
V . C la sse .

1. Der Jttngling verglichen mit vier Naturersclieinungen.
2. Der Allerseelentag und das Osterfest sind auch Fcste der Natur.
3. Warum lieben wi r . die Blumen, und was konnen wir von ihnen 

lernen ?
4. Gedanken beim Anblicke eines schonen, mit kostlicliem Inhalte ge- 

fullten, aus Muthwillen oder Unachtsamkeit zerschlageuen Gefasses?
5. Eine Mutter erklart ihren Kindern den Grund, warum die Siissig- 

keiten des Weihnachtsbaumes an den stechenden Zweigen desselben 
angebraclit sind.

6. Warum soli man die Tliiere nicht ąniilen?
7. W as ist nlitzlicher, Gold oder Eisen?
8. Charaktersehilderung der zwiilf Apostel naeh Klopstocks Messiade 

Buch II I .; ist die Reihenfolge eine zufallige oder mit Kunst gewahlte?
9. Der Jiingling am Bache. (Naeh Klopstock).

10. Fabeln iiber das Tliema: „Selmster bleib bei deinem L eisten“.
11. Fabel iiber das Thema: „Wer einem Andern sehaden will, findet 

bald Gelegenheit dazu“.
12. Erklarung des Gedichtes „die Hoffnung“ von Schiller.
13. Welchen Nutzen und welche Freude gewahrt uns die Botanik auf 

dem Spaziergange.
14. Erklarung der letzten Strophe des Gedichtes „An die Freude“ von 

Schiller.
15. Gedanken beim Anblicke des gestirnten Himmels.
16. Sehnsucht und der Traume Weben 

Sind der weichen Seele sliss,
Doch edler ist ein starkes Streben
Und macht den schonen Traum gewiss. Uhland.
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17. Inhalt des zweiten Gesanges der Iliadę.
18. Erklarung des allegorischen Gedichtes: „Der Adler und die Taube“ 

von Gothe.
19. Beschreibung der Abfahrt der Hellenen nach Troja (Nacli Scliiller’s 

„Iphigenia“. III. Chor).
20. Klytemnestras Bitte an Achilles, die Opferung ihrer Tochter zu ver- 

hindern. (Schillers Iphigenie).
J o s .  E l  s e n  so li n.

VI. C la sse .
1. Nicht fiir die Schnie, fiir das Leben muss man lernen.
2. Welche Betrachtungen erregt ein Spaziergang in der herbstlichen 

Natur.
3. Welchen Nntzen bietet das Studium der Geschichte, besonders der 

alten.
4. Welche Stellung nehmen die Athener zu den iibrigen griechischen 

Staaten ein?
5. Ueber die Bedeutung des Ostracismus bei den Athenern.
6. Vorziige des Geistes olnie sittliche Gesinnungen haben keinen Wert.
7. Ueber den Unterschied der Bedeutung der drei Dichtersehulen: der 

ersten und zweiten schlesischen und der sachsischen Schnie in der 
deutsehen Litteratur.

8. Parallele zwischen der Verfassung des Solon und der des Servius 
Tullius.

9. Dulicia non meruit, qui non gustavit amara.
10. Das Leben ist der Gitter grosstes niclit, der Uebel grosstes aber 

ist die Schuld.
11. Das Leben und Ende eines Triigen.
12. Willst du dicli selber erkennen, so schau wie die Andern es treiben, 

Willst du die Andern versteiin, blick in dein eigenes Ilerz.
13. Ueber den Unterschied der Kriegfuhrung vor und nacli der Erfin- 

dung des Schiesspulvcrs.
14. Wesshalb verdient Friedrich II. den Beinamen des Grossen.
15. Nutzen des Glases ftir die Wissenschaft.
16. Ueber den Einfluss des peloponnesischen Krieges auf die Moralitat 

der Griechen.
17. Welcher Mittel bedient sich die Natur zur Verbreitung der Thiere 

und Pflanzen.
18. Sittliche Vorkommenheit der Adelspartei zu Rom nach der Zeit der 

Gracchen. Nach S a l: Jugurth : XXX.
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19. Wer ist wahrhaft nnser Freund?
20. Welchen tlieils heilsamen, tlieils yerderblichen Einiluss iiben Gewobn- 

heiten im menschlichen Leben ans und welclie Riicksichten hat der 
Jiingling bei Ausbildung seines Cbarakters hierauf zu nelimen?

J o s .  C h r i s t .

VII. K la s s e .
1. Welchen Nutzen bringt der Aufwand eines Fiirsten auf Kunstge- 

genstande einem Lande? Oder: Besclireibung ciner Ferienreise.
2. Stehen Scliillers „ W o r t e  d e s  G l a u b e n s “ mit den „W ort  en 

d e s  W a h n e s "  im W iderspruche, oder erganzen sie sieli węch- 
selseitig ?

3. Wie ehrt man am besten das Andenken grosser Manner?
4. Verhitltnis der griechischen Jngend zur biirgerlichen Gesellschaft.
5. Doch mit des Geschickes Mach ten 

Ist kein ew’ger Bund zu flechten,
Und das Ungliick schreitet schnell. (Schiller.)

5. Bildet das offentliche Leben oder die Einsamkeit mehr den Mann ?
7. Dialog zwisehen Konradin und seiner Mutter, worin ihn diese vom 

Zuge naeh Unteritalien abzuhalten sueht.
8. Parallele zwisehen Odyssens und Hagen.
9. Welchen veredelnden Einfluss iiben a) Familieufeste auf die Familie 

und b) Yolksfestc auf das Yolk?
10. Aus welchen Griinden ist die eingreifendste Kritik nicht im Stando 

die Yolkssage zu verdrangen ?
11. Anwendung der einfachen und zusammengesetzten Maschienen im 

gewiinlichen Leben.
12. Welchen Gegensatz zwisehen Mittelalter und Neuzeit hat die Er- 

tindung des Schiesspulvers hervorgebracht?
13 Charakterschilderung der Iphigenia nach Giitlie.
14. Zu welchen Gedanken geben die Ruinen von Ritterburgen Ver- 

anlassung ?
15. Ein frei gewahltes Thema (tiber die Pfingstfeiertage.)
16. Auf welche Zeitbegebenheiten deutet Walter von der Vogelweide in 

den Gedichten hin, die in Weinhold’s Lesebuch aufgenommen sind?
17. Euch, ihr Gotter, gehort der Kaufmann. Giiter zu suchen

Geht er, doch an sein Sehiff kntipfet das Gute sich an. (Schiller.)
18. Elisabets von England und Heinrich IV. von Frankreich Stellung 

zu den politisch - religiosen Parteien ihrer Kbnigreiche und beider
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Rcgenten Wirken ftir ilir Volk. (Deutsches uud zugleicli geschicht- 
liclies Teutamen)

19. Erlauteruug der Stelle aus Freidank’a Spruchgedichte „von dem 
alter“:

Ilant alte liute jungen muct, 
die tungen alten, deist niclit guet.

P. W a l l n o f e r .

V III . C la ssc .
1. Innere Ursachen des Yerfalls der Staaten.

2. Wem Gott ein Amt giebt, dem giebt er aucli den Yerstand.
3. Des Lebens Miilie lebrt uns allein des Lebens Giiter schatzen.
4. In wie terno ist Seneca’s Ausspruch: „Qui sibi amicus est, eum 

scito omnibus esse amicum" zu billigen?
5. Geringes ist oft die W iege des Grossem
6. Ueber des W eltapostels Zuruf: „Abjiciamus opera tenebrarum et 

indamur arma lucis“.
7. Character des Demostlienes (nacli der Lectiire iu der VII. Cl.) —  

Oder: Die rom. katli. Kirche, ais Pflegerin der schonen Kiinste. 
(Zur Auswahl.)

8. Von der Wurzel liangt des Baumes Krone ab.
9. Welclie Momente aus dem Leben Casar’s characterisieren dessen 

Herrscbsuclit ?
10. Wer vicl sieli wlinscht, geniesst niclit viel.
11. Ueber den Eintluss astlietischer Bildung auf das Gemtith.
12. Sclion ist es, dem Staate durch Reden und Handlungen zu dienen.
13. Abiturienten-Priifungsarbeit.

Dass wir nur Mensclien sind, der Gedanke beuge das Haupt dir; 
Doch dass Mensclien wir sind, riclite dicli freudig empor.

E. S i e g  1.

II. Lelirmittel.
A. Probst Leopold Scliersclinikbsche Sammlungen.

a. B i b l i  o t h e k .
Im Scliuljalirc 186'/„ sind angekauft worden:

1. l l e e r e n  und U c k e r t ,  Gescbiclite der europaisclien Staaten. Spa- 
nien, 3. Theil, Russland 6. Tlicil.

2. K o p p  und W i l l ,  Jaliresbericlit iiber die Fortscbritte der Chemie.
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3. E r s c h  a n d  G r u b e r ,  Encyclopadie. 1. Sect. Nro. 72— 73.
4. von Wt i l l  e r s d o r f -  U r b a i r ,  Reise der osterreichischen Fregatte 

„Novara“ um die Erde.
5. Conversations-Lexicon von P i er  er. Neucste Auflagc. 12 Bandę.
G. Mittheilungen der Baudenkmale 1861.

Die Gesammtzalil der Werke ist 0242 Werke in 13 ,390  Banden.

b) Museum.
Z u g e w a c l i s e n  sind: 8 Stilck V o g e l, 225 Stlick Pflanzen, 4 

Stiick Mineralien, 10 Stilck Miinzen. —  G e s a m m t z a l i l  der Imentar- 
s t i i c k e  a) ftir Z o o l o g i e  3G70, b) fur M i n e r a l o g i e  3240 , c) fiir 
B o t a n i k  881, d) fiir G e o g r a p h i e  193, e) fiir N u m i s m a t i k  2881, 
f) an K u n s t o b j c k t e n  531 Stlick.

B. Die iin Gjiiuiasialgebiiiide befindlichen hclirinittel,
a. Bibliothek.

Dieselbe zerfallt nacli §. 55, 4 des Org. Entwurfes in die Bib
liothek der Lchrer und Schiiler. Bibliotliekar war heuer der k. k. Gym 
nasial-Suplent Herr J o h an  n W o n d r a c e  k.

Ilinzugekoinmen sind im Schuljahre 1861/2
1. Fiir die Lehrerbibliothek:

a) durch Schenkung: 17 Werke und 25 Ilefte und 200 Programme.
b) durch Ankauf: 38 „ „ 56 „

2. Fiir die Schiilerbibliothek:
a) durch Schenkung: 61 Werke, 7 Hefte und 1 Schul-Atlas.
b) durch Ankauf: 2 „ 51 „

Zusammen: 118 Werke 139 Hefte 200  Programme 1 Schulatlas.

1. Die Lehrerbihliolhek 

erhielt d u r c h  S c h e n k u n g :

1. T o m  h. k. k. S t a a t m i n i s t e r i u m : Fr. Pfeifers Germania, 
Vierteljahrschrift fiir deutsche Altertumskunde f. d. J. 1861. 1— 4 Heft. 
Yerhandlungen der k.k.  zool.-botan. Gesellschaft in Wien. 1. B., Nachtrage 
zu Mały Enumeratio plantarum phanero gamicarum v. Neilreich. W ien'1861. 
2. V o n  d e r  k. k. A k a d e m i e  d e r  W i s s e n s c h a f t e n  i n  W i e n :  
Almanach der k. Akademie f. d. J. 1861, Archiv f. Kunde dstr Gc- 
schichtsąuellen 26., 27. B. 1. I le ft ., Sitzungsberichte d. k. Akademie 
math.-nat. Cl. 3 Hefte, Sitzungsbericht phil.-hist. Cl. 3 Hefte, Sitzungs
berichte math.-nat. 5 Hefte, Sitzungsberichte der k. Akademie fiir 1861
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11 Ilefte, Fontes rerum Austriacarum, herausgegeben v. cl. hist. Com- 
mission d. kais. Akad. d. Wissenscliaftcn in Wien XIV— XX. 15. und 
des III. Bandes 1. Abt., Sitzungsberichte math.-naturwiss. Cl. 4 0  13.
1 lleft, Archiv f. Kunde osterr. Gescbicbtsąuellen 27. 13. 2 Ilefte, Re
gister zu den Banden 3 1 — 42 math.-naturwiss. CI. 4. V o n  d e r  k. k. 
g e o l o g i s c h e n  R e i  eh s a n  s t a l t : Jabrbucli der k. k. geolog. Rciclis- 
anstalt f. 18(50 4 Ilefte. 4. V o n d e r  k. k. m a h r . - s c h l e s .  A c k e r -  
b a u g e s e l l s c b a f t :  d’Elvert (Cli.) Historiscbe Literaturgescbiclite Mah- 
rens 1 li. 5. V o m  P r o f .  B o h  m e r  B i b l .  i’n F r a n k f u r t :  Regesten  
Kaiser Ludwiga d. Baiern. 1 B.

D u r c li A n k a u f :

a) N e u e  A n s c h a f f u n g e n :
1. Platons Pbitebos von W. Wagner, 2. Aristotelis Ethica Nico- 

niacliea edit. Stereot. 3. Gentz iiber die Tagebiicher von Fried. v. Gentz. 
4. Zeller Platonische Studien. 5. Platonis opera omnia ed. Stallbaum. 
G. Ueberweg Untersucliungen Iiber die Eclitheit und Zeitfolge Platonischer 
Scliriften. 7. Niebelungenlied von Ilotzmann. 8. Schleicker, Die deutsche 
Sprache. 9. Waegner Roma. 10. llatalla mluvnice jazyka ceskelio a 
slovenskelio. 11. Schmidt, Gesc-bichte des geistigen Lebens in Deutsch- 
land. 12. Schleicher, Compendium der vergleichenden Grammatik der 
indogermanischen Spraclien. 13. Hultsch, Griechische und romische Me
teorologie. 14. Jirećek, Die Eclitheit der Koniginhofer Handschrift. 15. 
Hartmann von der Aue der arme Heinrich, herausg. v . den Gebriider 
Grimm. 16. Hartmann von der Aue Iwein, herausg. v. Benecke und 
Łachmanu, 17. Mayer, Gedrangte Yergleicliung der griecli. und latein. 
Deklination. 18. Tomascliek, Schiller in seinem Verhaltniss zur Wis- 
senschaft. 19. Manzoni, I promessi sposi. 20. Gfrorer Papst Grego- 
rius VII. und sein Zeitalter. 2 1 . Nauka poezyi przez Cegielskiego. 21. 
Tasso La Jerusalemme liberata. 

b. F  o r t s e t z u n g e n :
23. Historiscbe Zeitschrift von Heinr. v. Sybel, III. Jahrgang 4 Ilefte.
24. Zeitschrift fiir das Gymnasialwesen herausg. von Dr. Jul. Mtitzell.
25. Slovnik naueny red. llieger. 2 5 — 39 lift. 26. Gindely, Btihmen 
und Maliren im Zeitalter der Reformation, 2 Ilfte. 27. Liiben und 
Nacke, EinfUhrung in die deutsche Literatur, 3. 4 . Lief. 28. Caesar 
Cantu, Allgemeine Geschichte des Mittelalters und der neueren Zeit, 
V.— X. Bde. 29. llerodotos, erkliirt von Stein IV. und V. Heft. 30. 
Gymnasialzeitschrift ostorreichische. 31. Brockhaus, Centralanzeiger fiir 
Freunde der Literatur.

9
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11. Die Schiilerbibliothck 

e r h i e l t  d u r c b  S c b e n k u n g :
1. V o n  d e r  k. k.  s c h l e s .  L a  n d e s r e g i e r u n g :  1 Gwiazdka

Cieszyńska und andere Drucksorten verschiedenen Inhaltes. 2. V om  
A b i t u r i e n t e n  L. W i s k o c z i l :  Schadel uud Kohlrauseh, Mittelhoeh- 
deutsches Lesebuch, Pischon Leitfaden zur Gescliichte der deutscben 
Literatur, Weber Gescliichte der deutscben Literatur, Xenophontis expe- 
ditio C yri, Crusius vollstandiges Worterbuch zu Virgil’s Werken. .‘1. 
V om  A b i t u r i e n t e n  A. N o w a k :  Konig histor. - geogr. Ilandatlas, 
Schultz, Lateinische Sprachlehre, Ciceronis orationes recog. Reinh. Klotz 
10., 14:, 1 7. lift. Ciceronis de officiis libb. III. Garvc Cicero’s Abliandl. 
tiber die mensclilichen Pflichten, Ciceron. orat. selectae v. Crusius. 4) Von 
einem U n g e n a n n t e n :  Xenophontis scripta, quae supersunt Parisiis, 
Ilomeri Ilias ed Koch., Balmes Lehrbuch der Elemente der Philosophie, 
Gesenius hebraische Grammatik, von Goerrers Kirche und Staat, Pischon 
Leitfaden zur Gescliichte der deutscben Literatur, Kiilmer Elementar- 
grammatik der griech. Sprache, Recherches philosophiąues, Radia Pre- 
diche ąuadresimali, Doria la vita civile, Nossck Uebungen zum Ueber- 
setzen aus dem Deutscben ins Englische, Institutio ad eloąuentiam, 
Milton’s Paradis lost. 5) S o k o l  J o s e f :  Scliule der bohmischen 
Sprache. G) W i t t w e  nach Maj. Aug. Esąuisses de 1’ histoir. 7. B u c h -  
h a n d l u n g  C a l v e  in P r a g : Kfiżek Latinsko-cesko-nemecky slovnik. 
8) Dr. C. S c h w i p p e l  Pr o f .  in Br t i n n :  Schwippel Krystallograpbische 
Tabellen. 9) N o g o l  S c h i l l e r  d e r  VII. CI. Pomsta moufeninova. 
10. S k u p i n  Scliiil. der VII. Cl. Ciceronis orationes ed. Klotz 2 Hefte.
11) Herr C o n s i s t o r i a l - R a t h  P r o f. und K a t e c h e t  d. O b e r g y m n .  
J o s. B i t  ta.  Ludwig Lang’s Neues Ilausbuch f. christl. Unterhaltung. 
4 B. Katholisehe Unterhaltungen im hausliclien Kreise 8 B., Mosham- 
mer Der Erdball und der Mensch 2 B. Moshammer. D ie allgcmeine 
W eltgeschichte. Haas Populare Kirchengeschichte. Dumax Charakteri- 
stische Ziige aus dem Leben Pius IX. Volksbuch katliol. illu str .; 
(v. Schmid) Schmerzenreich Fortsetzung zur G enovefa; v. Schlegel (Fr.) 
Sammtliclie Werke Neue Ausgabe 15 Bandę.

N e u e  A n s c h a f f u n g e n :
12) Sophoclis trageedim rec Dindorfius 7 Hefte. 13) Sophoclis tragee- 
dioe ed Th. Bergk 7 Hefte. 14) Platonis Charmides, Laclies et Lysis 
ed. Hermann. 14) Schinnagl Lateinische Grammatik. 15) Platon’s Gor- 
gias von Jalin. 16) Ciceronis orator rcg. Klotz. 3. B. 17) Livii ab 
urbe condita libb. partes selechse ed. Grysar 2. B. 18) Demosthenes 
10 Reden f. d. Schulgeb. von Pauly 1. B. 19) Tacitus Cor. Libri



G7

qui supersunt. 20) Sallustius Jugurtha ree. Linker. 21) Yirgilii Ae- 
neidos epitome ed. Hoffmann. 22) Ciceronis oratt. ex recens. Klotzii 
et Kochii 12 Hefte, 23) (M dii carmina selecta ed. Grysar. 24 ) Ho- 
ratii carmina selecta ed Grysar. 25) Homeri Odyssem epitome ed. 
Pauly. 26) Ilcrodoti de bello Pers. libb. epitome ed. Wilhelm. 27) Ci- 
ceronis orationes reeog. Klotz 3 Hefte. 28) Parthe (Aufgaben aus der 
Arithmetik).

F o r t s e t z u n g e n :
Eckstein Jugendbibliothek. 12. Lieferung. Die Geschichte der Perser- 
kriege von Dr. Giinther nach Herodot. 19/2i , 2% 4, 13/15 Lieferung,
9. und 10. Lieferung, 12. Band.

Fiir die geschenkten Bibliothekswerke sagt der Lehrkorper den 
yerehrten Gebern den verbindliehsten Dank.

b) Naturwissenschaftliche Lehrmittel.
1. Ein grosses O h r - m o d e l l  mit den Gehorkndchelchen von Pa- 

piermache. 2. Ein Auge, mechanisch - physiologisch dargestellt und 
zerlegbar. 3. Eine geognostische Sammlung von 140  Gebirgsarten 
und Petrefacten aller Formationen.

9*
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IV. Prufimgen.
1. Am 20. Juli 1801 wurde die mlindliche Maturitatsprlifung unter 

dem Yorsitz des k. k. Scbulratlies und Gymnasial-Inspectors Herrn 
A n d r e a s  W i l h e l m  abgehalten und es verliessen das Gymnasiuin: 

a) m it  d em  Z e u g n i s s e  d e r  R e i f e  „mi t  A u s z e i c h n  u n g “:
1. L u s a r  A l e x a n d e r ,  18 Jahre alt, ans Teschen in Schlesien.
2. M in  s t e r  J o s e f ,  21 Jahre alt, ans Teschen in Schlesien.
3. S w i ż i  I g n a z ,  22 Jahre alt, ans Gross-Kuntsehitz in Schlesien.

b. m it d em  Z e u g n i s s e  „d e r  I t e i f e : u
1. M a c h n ć z e k  H u g o ,  19 Jahre alt, aus Friedek in Schlesien.
2. N o w a k  A n t o n ,  19 Jahr alt, aus Teschen in Schlesien.
3. W a n i e k  H e i n r i c h ,  19 Jahr alt, aus Peterswald in Schlesien.
4. W i s k o c z i l  L u d w i g ,  18 Jahr alt, aus Teschen iu Schlesien.

c. Ein Schliler war nach Ablegung der schriftlichen Maturitatsar- 
beiten zurtickgetreten.

d) Ein Schliler wurde auf 6 Monate reprobiert. 
e. Mit den diesjahrigen Schillera werden die Jahres-Priifungen 

in nachstehender Ordnung abgehalten werden:
a) die schriftlichen Versetzprtifungen vom 7 — 19 Juli
b) die miindlichen vom 2 1 — 28.  Juli
c) die schriftliche Maturitatsprlifung vom 7— 12.  Juli
d) die mlindliche am 3. 4 . August 1. J.

Y. Wichtige Erlasse
des hohen k. k. Staats-Jlinisteriums und der k. k. schles. Landesregierung.

a. Normalien.

1. Vom 26. September 1861 (k. k. Staats-Minist. Z. 9386 . C. U.) 
Die erledigten Lehrerposten sind bis zum Ausgange des 1. Semester 
1861— 62 suppletorisch zu besetzen.

2. Yom 16. Oct. 1861 (k. k. St. M. Z. 9506 C. U.) die d i s -  
p o n i b l e n  k. k. Gymnasiallehrer aus Ungarn und Galizien sind den 
d e u t s c h - s l a v i s c h e n  Provinzen zuzuweisen.

3. Vom 30. Dec. 1861 (k. k. L. R. Z. 12282.) D ie Herausgabe 
eines Yerordnungsblattes fiir das Kronland Schlesien in 3 Sprachen 
bei A n t o n  P a w l i t s c h e k  in Troppau.
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b. L ehr- und D ilfsb iicher .
1. Vom 7. August 1861 (k. k. St. M. Z. 7489 C. U.) veroffent- 

licht ein Yerzeichnis der deutschen Lelir und Ililfsbiicher fiir Gymnasien.
2. Vom 29. Aug. 1861 (k. k. St. M. Z. 8 0 0 4  C. U.) erklart die 

im Verlage des Friedrich Tempsky in Prag unter dem Titel „Antologie 
z noYoćeske literatury pro vyźsl gym nasia“, sestavil F o s e f  J i r e Ce k  
fiir zulassig an Obergymnasiem.

3. Vom 31. Aug. 1861 (k. k. St. M. Z. 7479 C. U.) empfielilt 
den Atlas von H e i n r i c h  K i e  p e r t  fiir die alte Geschichte in 8 
Blattern, mit Titeln und Namen in lateinischer Sprache, zum Sehulge- 
braucli.

4. Yom 12. December 1861 (k. k. L. R. Z. 11867,) unter Ilin- 
weisung auf den k. k. St. M. E. vom 12. Aug. 1861, Z. 9 2 7 1 ,  wird 
die 2. Abteilung des 2. Bandes des polu. Lesebuches fiir Ober-Gymna 
sień: W ypisy polskie dla użytku klas wyższych w. c. k. szkołach gym  
nazyalnych, zum Unterrichtsgebrauche empfohlen.

5. Vom 28. Dec. 1861 (k. k. St. M. Z. 11199 C. M.) empfielilt 
die b o h m i s c h e  un d  p o l n i s c h e  A u s g a b e  der kurzeń Reichs- und 
Landerkunde des Kaisertums Oesterreich.

6. Yom 3. Febr. 1862 (k. k. St. Al. Z. 704ts0° C. U.) Die Geo- 
graphie fiir Mittelschulen von Dr. W. S. K l u m i s t  am ganzen Gym. 
nasium zulassig.

7. Vom 1862 (k. k. St. M. Z. Y ts0 C. U.) Die in bohmischer 
Sprache erschienenen Religionsbiicher u. z. R e l i g i o n s l e h r e ,  3. Anf- 
lage und: L i t u r g i k  2. Auflage sind zum Gebrauche zuzulassen.

YI. Das Baron Cselesta’sche adelige Conyict.
Die Yerhaltnisse des Convictes haben sich seit 1858 nicht geandert. 

Stiftsvorsteher sind:
Herr Dr. P h i l i p p  G a b r i e l ,  k. k. Gymnasialdirector, 1. Vorsteher. 
Herr F r a n z  D a n e l ,  k. k. Gymnasiallehrer, 2. Vorsteher.
Stiftsarzt ist: Herr Dr. J o s e f  F i s c h e r .

S t i f 1 1 i n g e :
1. Anton Ritter v. Schildenfeld; 2. Franz W aleczek; 3. Sigmund 

Wagner; 4. Hugo Baron Bretfeld; 5. Jos. Ilannold ; 6. Carl Rothstock; 
7. Ludwig Kossler; 8 . Norbert Kaufmann; 9. Wilhelm Lobkowitz;
10. erledigt.

K o s t z o g l i n g e :  1. Moritz Ritter v. H arasow ski; 2. Paul Gross.
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S ti f t sbe i l  i e n  t e r : Jos. Wrubl.
1 Ilausmeister, 1 Kochin, 1 Stuben- und KUchenmagd. 

Personalstand des Convictes anno 1862 18 Personcn.

VII. Chronik des Śchuljahres 1 8 6 1 -2 .
Am 1. October 1861: feierliche Eroffnung des Śchuljahres 1861-2  

mit dem h. Geistamte. Nachher Verlesung der Schulgesetze in Gegen- 
wart des Lehrkorpers.

Am 4. October 1861: feierlicher Gottesdienst in der Stadtpfarr- 
kirche ans Anlass des A. II. Namensfestes Sr. k. k. Apost. Majestat 
Franz Josef I.

Am 19. Norembar 1861: feierlicher Gottesdienst in der Gym- 
nasialkirche ans Veranlassung des A. II. Namensfestes Ihrer Majestat 
der Kaiserin Elisabetli —  mit einem Ferialtage.

Am 1. Marz 1862: Schluss des e r s t e n  S e m e s t e r s  mit Ver- 
teilung der Semestralzeugnisse. Ferien vom 1— 7 Marz.

Am 31. Marz bis inclusire 5. April 1862 wurde das Gym- 
nasium vom k. k. Schulrathe und Gymn.-Inspector, Herrn A n d r e a s  
W i l h e l m  visitiert.

Am 10. 11. 12. April 1862: Religidse Exercitien der Cliar- 
woche. Am Schlusse derselben Lleicht und Communion der Lehrer und 
Schliler. Ausserdem wurdcn die Gymnasialschiiler noch riermal wahrend 
des Schuljahres zur Beichte gefiihrt.

Am 21. Juni 1862: feierliches Iloehamt in festo S. Aloysii.
Am 31. Juli 1862: wird der offentliehe Unterricht geschlossen. 

Nachher folgt das feierliche rT e  D e u i n  l a u d a m u s "  in der Gymna- 
sialkirche mit der Verteilung der Pramien und Schulzeuguisse. Zugleich 
findet die Verkiindigung der Rangordnung der Schiller nach den Fdnal- 
leistungen in allen Classen durch die Herrn Ordinarien statt.

Das Schuljalir 1862—3 beginnt am 1. October l. J. mit einem 
feierlichen li. Geistamte um 8 Uhr friili. Zur Aufnalune der Schiller, 
welche mit ihren Eltern zu erscheinen odcr eine schriftliche Erldarung 
derselben mit dem Ansuchen um Aufnalune vorzuzeigen haben, ist der 
gefertigte k. k. Gymnasialdirector am 28. 29. 30. September d. J. 
bereit.

Die darauf bezliglichen A u f n a m s - ,  N a e h t r a g s -  -und W i e d e r -  
h o l u n g s p r  Ii f u n g e n  werden am 1. und 2. October fiir alle Classen 
abgehalten werden.

Dr. Gabriel.
Jiruck v. Kart Prochaska in Teschen.




