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O R W O R T,

Das geweckte Interesse, das jiingster Zeit deutscherseits 
der polnischen Literatur zugewendet wird, und unter dessen war- 
mem Hauche der alte, gemeinpolitisclie Bann aufzuthauen anfangt, 
der bis nun zu selbst auf ihren besten Geistesproducten erdriickend 
gelastet hatte, mag denn auch unseren heutigen Yersuch recbtfertigen, 
mit dem wir die Muse eines der grossten polnischen Dramatiker 
aus der yaterlandischen Enge herausheben, und der Kenntnis- 
nahme unserer deutschen Literaturfreunde nabe riicken mochten.

Dass wir hierunter nur Julius Słowackis (dramatische) Schópfun- 
gen im Sinne haben kiinnen, ist unsererseits ebensowohl selbstyer- 
standlieh,wie etwa fiir den Englander oder Deutschen nicht erst die 
Namen eines Shakespeare oder Schiller genannt zu werden brauch- 
ten, um die Grossmeister ihrer dramatisclien Muse zu bezeichnen. 
Denn, wennauch Słowackis Genius sich fąst auf allen Gebieten 
der Poesie versucht und auf all’ denselben fast immer nur Vor- 
zugliches oder wenigstens Erbebliches geleistet hatte, so ist doch 
das hohe Drama, die Tragodie jenes Feld yor allem, auf dem er 
einzig dasteht und der polnischen Btihnenliteratur jene Wiirde er- 
kiimpft hat, die sie den Literaturen anderer Culturyolker eben- 
biirtig an die Seite stellt.

Einzelne Ubersetzungen seiner bedeutenderen Tragbdien*) 
mit mehr oder weniger Geschick ausgefiilirt, haben bereits den 
Namen des Dichters in weitere Kreise getragen, und wenn wir 
heute nicht ein ganzes W erk, sondern bloss eine Auswahl der 
yorzuglicheren SteUen aus einem seiner unyollendet gebliebenen 
und ais solches nur einen untergeordneten Rang in seinem Dra- 
mencomplexe einnehmenden Werke, „Beatrix Cenci“  der Oeffent-
*) „Balladyn<a“ von Prof. Dr. German im Gymnasialprogramm 1882 Krakau. 

„Maria Stuart" von demselben bei Friedrich in Leipzig 1879. „Lilia Weneda„ 
in deutscher Ubersetzung von Prof. R. Rischka, bei H. Boliusa in Jaroslau 
1882 u. in Franzosischer Ubersetzung vou Mień in Krakau 1881.
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lichkeit iibergeben, so geschieht dies nur aus dem Grunde, weil iri 
demselben fast all’ die Yorziige und Milngel des Dichters wie in 
einem Gesammtbilde yereinigt yorkommen und das Werk darob 
zur Charakterisierung seiner dramatiscben Muse ganz besonders 
eignen.

So mogę denn yor allem das Werk selbst den Meister loben 
und den Eulim des Genius yerkiinden, der selbst in einem seiner 
unansehnliebsten denn unyollendeten Werke sichein ewiges Denk- 
mal seiner Dichtergriisse gesetzt hat.

Doch, wenn schon der an sich stets źweifelhafte Wert einer 
Ubersetzung tiberhaupt nie ein treues und genaues Bild ibres 
Originals zu geben imstande ist, ran wie yiel weniger vermag sie 
die Hohe und Kraft des Geistes und des Wortes eines Dichters 
yon solch’ ungewohnlicliem Genius wie Słowacki’s klar zu legen, 
dem in dieser Hinsicht selbst der Grossmeister der polnisclien 
Muse, Adam Mickiewicz, nicht gleichkommt!

Indem wir daher unserer Ubersetzung einige Aufhellungen 
iiber den Charakter der dramatischen Dichtung Słowacki’s yoraus- 
sehicken, appelieren wir vor allem an den so sinnigen und so schon 
gefassten Grundsatz, der die Beurtheilung eines grossen Dichters 
auf ein edleres, ausnehmendes Mass setzt, und der da all’ dies, 
was das schwache W ort der Ubersetzung nicht recht yeriuitteln 
kann, wenigstens ahnend erfassen lasst:

„W er den Dicliter will yerstehen 
Muss in Dichters Lande gehen.“

Und wahrlich —• wer Słowaeki’s Muse recht ermessen und 
zu einem, wenn auch nur annahernden Begriff ihres Zaubers und 
ihrer Bedeutsamkeit gelangen will, muss yor allem in den Geist 
seiner Schopfungen mit jener Intuition eingehen, die sie her- 
yorgerufen und begleitet hat; er muss sie aber auch mit jenem natio- 
nalen Gefiihl aufnehmen, das den Dichter bei all seinem Denken, 
Fiihlen und Handeln durchgluhend, zu einer unzcrtrennlichen 
Einheit mit seinem W erk yerschmolz. Ohne die skrupuloseste 
Einsicht in den Urgrund und Charakter dieser intuierenden 
Momente wird eine gerechte Wiirdigung und ein richtiges Er- 
messen des Wertes all’ -seiner Dichtungen iiberaus erschwert, ja 
sogar fast unmoglich gemacht.

Denn eben ob dieses eigenthiimlichen Charakters h'at seine 
Muse uberhaupt, und besonders seine dramatische Muse, selbst
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von yaterlandischer Seite her, eine sehr verschiedene Aufnahme 
und ein selir yerschiedenes Schicksal erfaliren: denn, wahrend 
der gliinzsnde Zauber seiner Lyrik dem Dichter anfanglich 
einen wahren Sturin von Bewunderung einbrachte, angesichts 
dessen selbst der Dichterrubm eines Adam Mickiewicz, fur einen 
Augenblick wenigstens, erbleiclien musste, kiihlte sich dieser 
Enthusiasmus ob der Unerfassbarkeit der Hohe seiner Ideen 
iiberaus bald, und wohl zumeist auch ob der Divergenz der An- 
sichten zwiscben diesen beiden Meistern, fast unter das Niyeau 
einer erkleckliclien Wurdigung herab, von dem er sich erst unter 
dpm einsichtsyolleren und unpartheiischen Urtheil der jungsten 
Gegenwart wieder emporschwingen und mit neuer, gelauterter Kraft 
emporlodern sollte.

So unnaturlich dieses Schwanken des Urtheils auch erscheinen 
mag, so entbehrt es doch nich nicht allen logischen Grundes. 
Denn, wenn auch Słowacki’s Lyrik stets unangefocliten ais das 
Hochste in dieser Art der yaterliindischen Diohtung dagestanden 
hatte, so sind doch seine epischen Dichtungen und besonders 
seine Dramen von einer so eigenartigen, wir konnten sagen, ab- 
normen Natur, dass sie nothwendig fast ebensoyiele Gegner ais 
Bewunderer heryorrufen mussten. Ja, der ganze Eindruck, den sie 
auf den Leser machen, ilussert sich sclion in einem in jenem Zwie- 
spalt der Empfindung, der zugleich ziindet und kiilil macht, ent- 
entziickt und doch zugleich mit einem Missbehagen erfiillt, hin- 
reisst und doch jene innere Befriedigung yermissen lasst, die ein 
yollkommenes Kunstwerk zu gewahren pflegt. — Der Gefiihls- 
mensch und der Kritiker zerfallen da unbewusst in zwei getrennte 
Heerlager, die einerseits sich an dem hohen Schwung seiner iiber- 
aus reichen Phantasie und gliihenden Empfindung ebensowohl, wie 
an dem Glanz, der Frische und Zartheit seiner Farben und Bilder, 
yor allem aber an dem unvergleichliclien Zauber seines Wortes 
in entzuckendem Genuss ergehen —  andererseits aber an der Zer- 
rissenheit und der oft zu fliichtigen Motiyierung der Handlung, an 
dem Hin- und Herspringen der Gedanken und an dem oft bis an 
die Grenzen der Zuliissigkeit gefiihrten Ungestiim der Action und 
des Ausdruckes Yerstosse gegen die Prinzipien der Kunst heraus- 
fiilden, die den echten Kunstgenuss schiidigen \ind so den inne- 
ren Kampf nicht ausgiihren lassen.

Diese Eigenart yon Słowackis dramatischer Muse liat denn
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aucłi bald einen lebhaften Federkrieg bervorgerufen, in dem sich 
die unterschiedlichen Ansicbten mit mehr oder weniger Geschick 
bekampften. Dank diesem Kampfe aber hat Słowacki auch aus- 
nehmend das erlebt, was bis nunzu noch keinem anderen polni- 
sclien Dichter zutbeil geworden, nilmlich eine griindliche und 
seine gesammte Muse umfassende Beurtheilnng und Beleuchtung 
von gediegensten Fachmannern, *) die all die Diyergenzen indem 
Charakter, Genius und den Leistungen dieses merkwiirdigen Dich- 
ters und Menschen zu einem iiberaus klaren Gesammtbilde zu- 
sammenfassend, das schwankende Urtheil seiner Muse gelichtet 
und festgestellt haben.

Diesen Aufhellungen lassen sich folgende Notizen entnehmen, 
die wir in gedrangter Zusammenfassung wiedergeben:

Julius Słowacki ist unstreitig der grosste dramatische Dichter 
Polens. — Die Wiirde und der hohe Ton seiner Creationen, von 
einem zauberhaften Glanz der Diction gehoben, raumt denselben 
einen wurdigen Platz neben den grbssten Dramen anderer Yolker. 
Trotzdem aber lasst es sich nicht wegleugnen, dass seinenWerken 
ein gewisses Etwas zugrunde liegt, das der augenscheinlichen 
Inspiration des Genius des Dichters nicht recht die Wagschale 
halt. Worin dieser Ubelstand liegt, werden wir nachfolgends 
ersehen; hier mochten wir nur bemerken, dass Słowacki’s dichte- 
rische Glanzperiode zu kurz dauerte (1833— 1841) um seinen ju - 
gendlichen, kraftgenialen Ungesttim zu jener Ruhe und Beherr- 
schung der Stoffe ausgiihren zu lassen, die Cłassisches heryor- 
bringt — und dass der yorwaltende Kern seiner Dichterkraft 
łyrischer Natur war, die all’ seinen Schbpfungen iliren Stempel in . 
yorherrschender Weise aufdriickte.

Auf diesem Gebiete ist er Meister, und zwar ein Meister

* )  1) Prof Dr. MałeckPa: Julius Słowacki, zweito Aufl. 1880. 2) Prof. Gif. Tarno
wski^ Erwiederung auf Dr. Małeckis: Julius Słowacki in „Przegląd polski,“ 
Krakau 1867, letztes Quartal der Monatsschrift; dessen Vortrage in Posen am 
4. und 6. Janner 1881 iiber „Balladyna" und „Lilia Weneda„ — zuletzt iiffentl. 
Vortr: in Warschau iiber „Auf der Quarantaine“ („Vater der Verpesteten“) und 
„In der Schweiz." 3) Prof. J. Tretiaks literarische Studie iiber Słowacki iiber- 
haupt in: „Przewodnik naukowy i literacki" 1881 Lemberg — und dessen interes- 
santo Abhandlung „Hdmlet polski" (die Tragodie: „Horsztyński") in „Tygodnik 
illustrowany" 1883 Warschau, erstes Quartal. 4) Prof. Nehrings Artikel iiber 
Słowacki, daselbst — und 5) Dr. Biegeleisens: Aus Słowaekis hinterlassenen 
Schriften, in „Kłosy" Warschau 1883.
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yon unerreichbarer Griisse. —  Seine Gedichte wie das „In der 
Schweiz" oder „A u f der Quarantaine“ (Yater der Yerpesteten), 
obgleich an sich beschreibender und erziihlender Natur, sind soł- 
chermassen von seiner Lyrik durchlebt und durchdrungen, dass 
dieser Zug zum yorherrschenden geworden, die beiden Dichtungen 
ais das Hocbste und Yollendetste in dieser Gattung der Poesie 
erscheinen liisst, das auch anderwiirts seinesgleichen sucht.

Ein wundersam angelegter Charakter, mit sich selbst und 
mit der W elt in bestandiger Felide, und doch voll Tiefe, Zart- 
heit und Erhabenheit der Empfindung, weiss Słowacki der Na
tur — dieser so oft und so yielartig besungenen Natur, solche 
Seiten abzugewinnen und sie mit solcher Kunstvollendung zu 
behandeln, dass man beim Lesen dieser wabren Perlen zum ersten- 
mal recht zu lesen und zu ftihlen vermeint. Seine rastlos scliaf- 
fende Phantasie durchdringt die zartesten und geheimsten Fibern 
der Natur mit aller Innigkeit seiner schwiirmerischen Seele und 
— von StofF zu Stoff hiniiberschwebend, ihn bald beseelend, bald 
durchgliihend und zur krystallischen Formschone gestaltend, scliweift 
sie, wie eine iltherische Fee, leichten — wir kiinnten sagen —gottli- 
chen Fluges durch die Bliitenauen dieser Welt dahin, die ilire 
Beriilirung hervorgezaubert. —

Und doch ist das eigentliche Feld, auf das sich Słowackis 
Muse yorwiegend und mit Yorliebe yerlegt hat, und worin seine 
eigentliche Dichtergrosse liegt, nicht das Gebiet der Lyrik, son- 
dern das Drama — die Tragbdie.

Dieser Widerspruch zwischen des Dichters Natur und Yor
liebe erklart sich nur dadurch, dass Słowacki’s gliihender Ge
nius, dem es weniger urn die Analysc seiner Ideen, ais viel- 
mehr um dereń Yerkorperung zu thun war, und der sich nur 
im Schaffen und Gestalten in seinem Elemente fiihlte, nothwendig 
bald aus den engen Schranken der stummen Natur auf jenes Pro
blem der Schopfung hintiberspielen musste, das denkend, fiihlend 
und handelnd, ein ewiges Rathsel an sich, doch stets das edelste 
und dankbarste Feld bieten wird, auf dem sich die schaffende 
Phantasie nach Herzenslust ergehen kann.

Und wirklich konnte Słowackis unstete, unzufriedene und 
von unendlichen Ideengebilden iibersprndelnde Seele, der ein 
Ilerausfliegen aus der indiyiduellen Enge ein Lebensbediirfnis war, 
nur auf diesem Gcbiete sich recht ergehen, um die Leuchten
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iłirer Prinzipien, Ansichten mul Empfindungen znr unmittelbaren 
Anschauung zu bringen.

Aber das Drama ist kein Gebiet fiir B jron ’scbe Reflex- 
Excursionen, die zwar ziinden, bezaubern und liinreissen, niclit 
aber jene innere Seelenlauterung und Besiinftigung der Leiden- 
schaften zuwege bringen kiinnen, dereń ausschliessliche Aufgabe 
der Tlialia zukommt. —  Słowackis Tragodien leiden aus diesem 
Grunde zumeist an dem Ubel, dass sie nicht so sehr die wirk- 
łiche Welt, ais yielmehr die in des Dichters Seele lebende ab- 
spiegeln und darob gar oft gegen die Natur des Dramas und 
dessen Gesetze yerstossen.

Freilich ist diese Welt so bezaubernd schon, so yollW arme 
und Gr5sse, dass sie im Augenblicke ihrer Anschauung die Man- 
gel iibersehen oder wenigstens yerschmerzen liisst, die ihr anhaften.

Diese negatiyen Seiten in Słoyyackis dramatischer Muse lassen 
sich im folgenden zusammenfassen:

Bei seiner Yorliebe fiirs Grandióse yerfilllt bei ihm die tragi- 
scłie Handlung oft ins Griissliche und Schauerliche (wie z. B. 
die Heldin in „Balladyna,"  Gwinona in der „Lilia W eneda," 
Der Wojewodę in „Mazepa"), oder in einen kraftgenialen Un- 
gestiim (wie „Kordyan" und der „Konig vom Geiste" in den gleich- 
namigen dramatischen Dichtungen); manchmals fusst sie auf einem 
ilsthetiscben Missgriff (wie die Exposition in „Beatrix Cenci"), dem 
selbst der wunderyolle Zauber, mit dem der Dichter besonders 
die weiblichen Cbaraktere auszustatten weiss, nicht mehr jene 
Reine des Wohlgefiihls wiederzugeben yermag, die durch diesen 
Misston geschildigt wurde. —  Mitunter schliigt wohl aucli der 
Schwerpunkt der Handlung mitten in der Entwickelung plotzlich 
oder oline rechte Motiyierung um, zumeist einen neuen, minder 
interessanten Stoff in die Fabel einzwiingend, was wir besonders 
in „Beatrix Cenci" wahrzunehmen Gelegenheit haben werden, 
und was in den „Unyerbesserlichen" die ganze Composition ver- 
wirrt und yerdirbt. Hier und da stellt sich aucli eine Nebelhaftig- 
keit der leitenden Idee ein, die wie im „Konig yom Geiste"*) 
„Anhelli"**) und „Kordyan" ***) ęrst heraus geahnt werden will.

*) Uber diese dialogisierte Allegorie gibt Prof. Grf. Tarnowski iiberaus interes* 
sante Anfliellungen im Przegląd polski v. J. 1867.

**) Die Personification von Eesignation und Opfer des poln. Volkes.
***) Aus der Rivalisation mit Mickiewicz entstanden, soli es ein Bild der ener*



Oft geschieht es, dass die Masse der in einem Complexe zusam- 
mengehauften Bilder den Faden der Handlung in ebenartige Epi- 
soden zersplittert, die alsdann das ganze Interesse in Beschlag 
nehmen und so den tragisclien Gesammtgenuss erschweren, wie 
dies hauptsachlich in seinen schonsten Schopfungen „Balladyna" 
und Horsztyński der Fali ist-.

Fragen wir nun nach der Ursaelie dieser Erscheinung, so 
kónnen wir dieselbe einestlieils nur in dem inneren Giihrungs- 
process des Dicbters, anderentbeils nur in dessen eigenartigen 
Lebens- und Umgebungsverha!tnissen finden, die sein empfangli- 
cbes aber zugleich aucli stolzes und unbandiges Wesen wahrend 
seines Exils zu Paris durcbmachen musste.

Von seinem heissgeliebten, ungliicklichen Yaterlande ver- 
schlagen und von einem unsiigliclien Scbmerz iłber den ungltickli- 
chen Ausgang der polnischen Insurrection (v. J. 1831) zerwiiblt 
und mit der Ordnung der W elt zerfallen, dabei aber aucli einer- 
seits von den ungestiimen Elementen der polnisclien Emigration 
in bestandiger, patriotiscber Aufregung erbalten, andererseits Ton 
einer Art Neid iiber den ihn iiberragenden Dicbterruhm A. Mickie
wicz^ inneidicb gepeinigt, konnte Słowacki’s gliihende Seele un- 
moglich jene Buhe und Unbefangenbeit und jenes Gleicbgewiclit in 
sicb finden, die dazu notbig waren, um die ihn stets uberflutende 
Wucht von Ideen, Gestalten und StofFen nach allen Regeln der 
Kunst zu beherrschen und sie denselben zu unterwerfen. Deshalb 
geschieht es oft, dass er bei seinem Schaflen sich unyersehens 
von dem Strom seiner Phantasiegebiide fortreisssen lasst, die zwar 
hiedurch einen wunderbaren Zauber erhalten, aber auch in manch’ 
anderer Hinsicht Schaden leiden.

Doch alle diese Milngel vermogen nicht den unzweifelhaft 
sehr hohen poetisehen W ert seiner Leistungen herabzusetzen, in 
denen der hohe Ton, der geniale Geist, die Meisterschaft in der 
Behandlung der Personen und Cliaraktere neben der stets iiberaus 
belebten Action in der Entfaltung der Collisionen und der Schiirzung 
des Knotens, die ein fast blendender Glanz des Wortes begleitet, fur 
die einzelnen Formstorungen im reichlichen Masse entschadigen.

Ein zweites charakteristisches Merkmal der dramatischen

glschon That und der Aufopferung far’s Yaterland abgeben, gegen dessen im 
dritten Buclie der „Ahnen“ ausgosproclieno Idee der Duldung und Selbst- 
veredlung durcli Leiden und Entsagung.
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Muse Słowacki’s ist dereń oftere Anlehnung an fremde Muster.
Jede neue Idee, jeder grosse Charakter und uberhaupt alles 

Bedeutende, das ihm aus fremden Mustern nahe kam, besonders 
aber alles Ungewohnliche und KrafDstrotzende, sei es im Leben 
oder in der Kunst, rief in dem durch und durch receptiyen Na- 
turell unseres Dichters eine ganze Fiut yon yerwandten Concep- 
tionen, denen er bald dem erhaltenen Eindruck unterliegeud, bald 
wieder mit den Mustern rivalisierend, ein neues Leben und eine 
neue Gestalt zu geben versuchte.

Und so yerknupfen sich in seinen Schopfungen oft Bilder 
und Ideen des classischen Alterthumes mit Byrons excentrischen 
Phantomen zu einem neuen Gebilde zusammen; oder sie fiechten 
sich hier und da in die grossartigen Gestalten aus Shakespeare, 
ja  selbst aus Calderon hinein, die alsdann auf polnisclien Bo- 
den yersetzt und mit dessen nationalem Charakter ausgestattet, bald 
die dunkle Yorgesehichte Polens wieder lebendig machen,*) bald 
wieder fur die laufenden Łebens und Schicksalsfragen des yiel- 
gepriiften Yaterlandes unseres Dichters die Zukunftsdirectiye vor- 
zeichnen **) — Aber auch Ziige aus Dante’s Verztickungen und 
die modernen Kunsttheorien Yictor Hugo’s haben in Idee und 
Ausfiihrung in seinen Werken Eingang gefunden. Bezeichnend 
aber fiir die selbstschopferische Kraft seines Genius ist es, dass 
er bei diesem Yorgehen auf der schmalen Schneide zwischen 
Nachahmung und Nachbildung, recte Benutzung fremder Muster, 
nie einen falschen oder unsicheren Schritt thut, der seine Origi- 
nalitiit in Zweifel ziehen konne. Nur der Ton , die aussere Ge
stalt mahnen an die Quelle, von der die Inspiration unseres Dich
ters kommt. —  Die Idee jedoch, der Geist, der seinen Schopfun- 
gpn zugrunde liegt, ebensowohl wie der Inhalt der Handlung, die 
Charaktere und die Ausfiihrung sind stets ganz eigenartig, originell, 
ja urwiichsig in ihrer Art so, dass sie stets und immer ein aus- 
schliessliches Eigenthum des Dichters bleiben.

Den bedeutendsten und erfreulichsten Einfluss aber auf Sło
wacki^ Dramendichtung hat unstreitig Shakespeare geiibt.

Die gewaltigen Schopfungen dieses Meisters der tiefsten Ge- 
heimnisse des Menschthums, wirkten so machtig und so bestimmt 
auf seine Einłenkung zum Drama, dass sie nicht nur ais der erste
*) Wie in „Balladyna" — „Lilia Weneda" — „Der Konig vom Geiste."
**) „Anheli" — „Kordyan" — „Die Unverbesserlichen“ etc.
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Motor seiner dramatischen Muse zu betrachten sind, aber zu- 
gleich aucb jenen belehrenden Leitstern abgeben, der ąlle seine 
Tragodien, bis zu seinem beklagenswerten Yersinken in den To- 
wianismus,*) allwann er zu Calderon biniiberneigte —  auf der 
Bahn seines Diehterruhmes mit seinem Stralil belebt.

Diesem Einflusse Sbakespeares verdanken seine Dramen vor 
allem jenen hohen Kotlmrn, auf dem ihre Handlung fortscbreitet; 
alsdann aber aucb jene Belebtbeit und kunstvolle Durchfiihrung 
derselben, welche Momente in Yerbindung mit einer tiefen Er- 
griindung und iiberaus gescbickten Zeichnung der Charaktere, 
seinen Schopfungen einen ecbt tragischen Grundzug yerleihen. 
Andererseits aber ist unser Dichter aucb jenem Durchwurfeln 
Yon Scenen und jener Beliebtheit fiir’s Grandiose und Schauer- 
licbe in Tbat, Situation rmd Ausdruck nicht entgangen, die die 
Werke d ieses Grossmeisters der Biibne kennzeichnet. — Wenn 
wir aber die Art ins Auge fassen, in welcber die einzelnen Shakes- 
pear’scben Muster in 8łowacki’s Creationen zum Vorschein kom- 
inen, so lasst sich da feststellen, dass der Dichter nie ein ganzes 
Bild oder eine ganze Figur in seine Dramen aufnimmt, sondern 
nach Hinweis des deutscben Dichterfiirsten stets nur „von diesem 
jenes nabm, yon jenem dies" um es zu einem neuen, classisch 
Yollendeten Gebild zu versebmelzen.

So Yerkniipfen sicb z. B. in seiner „Balladyna" die Macbetb’- 
schen Mordscenen mit der tragischen Undankbarkeit der Kinder 
aus „Konig Lear" auf dem Hintergrunde der Marchenphantome des 
„Sommernachtstraumes" zu einem complicierten Gesammtbilde; 
in „Horsztyński" maclit der Held, Wacław (Felix Potocki) den 
pathologischen Seelenkampf des „Hamlet" durch, und Lady„ Mae-
*) Towiański, ein lithauischer Schwarmer, eine der vielen Erscheinungen krank- 

hafter nationalcr Rettungstheorien nach dem J. 1831, hatte, nachdem er bei vie- 
len bedeutenderen Personliehkeiten der massgebenden polnischen Kreise ver- 
gebens Adepten fur seinen mystischen Messianismus gesucht, (durch dessen 
hellseherisehen, durch Duldung und entsagendes Yersinken in sich selbst zuwege 
zu bringenden Verkehr mit der Geisterwelt das Yaterland gerettet werden sollte) 
— an Mickiewicz und Słowacki leider nur zu leicht und zu glaubige Ankanger 
gefunden. Sein Einflii3S auf die beiden Meister war iiberaus yerderblich. Auf 
Słowacki^ Muse ausserte sich derselbe (nach Prof. TarnowskPs Bezeich- 
nung) in der Weise, dass „von nun an nicht mehr Begeisterung, sondern 
Doctrinen — nicht Poesie, sondern spekulative Philosophie — nicht Kunst, 
sondern Mystik in seinen Leistungen vorvvaltet — und Verziickungen, Resi- 
gnation und ein Zug von Proplietismus seinen Charakter ausmachen.w
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betk“  kingegen gibt an Gwinona in „Lilia Wenecła“ ihre grau- 
same Ekrsucht, an Beatrix in „Beatrix Cenci" ikren bis zum 
Somnambulismus gesteigerten Gewissenskampf ab.

Es liessen sieli nocli mehrere Beispiele dieser Art yon CJom- 
plizierung und wieder ron innerer Ausscheidung SkakespeaFscker 
Muster in Slowackis Dramen aufweisen; kier mogę jedocli nur 
die Bemerknng genfigen, dass es besonders „Macbeth“ ist, der 
mit seiner kernigen Derbheit der Ckaraktere und den gewaltigen 
psycbiscben Motiven die Seelenyerfassung unseres Dichters beson
ders angesproeben, und in Folgę dessen seinen Werken aueb sei- 
nen Stempel yorwiegend aufgedruckt liatte.

Auch in unserem Drama, das wir heute in der Ubersetzung 
vorlegen, sind es yorwiegend „Macbeth’s“  patkologiscke Memento 
und psycliologiselie Personifikationen, die darin die Hauptrolle 
spielen. Doch sind diese Hauptziige mit nationalen und wieder 
antik classischen Motiyen derart yersetzt und umgesckaffen, dass 
sie ein ganz neues, yollstandig originelles Bild abgeben. „Bea.trix 
Cenci4' ist darob eine Schopfung, die in Słowacki’s Dramencomplexe 
eigenartig dasteht und sich darob ganz besonders zur Kenn- 
zeichnung des gesammten Charakters seiner dram. Muse eignet.------

Die wesentlichsten Momente, welehe das Hauptgeriiste die
ser Tragiidie bilden, sind der Damonismus unter der Gestalt der 
Hexen und Geistererscheinung, und die nachtwandlerische Geistes- 
abirrung, ais Ausdruck der rachenden Gewalt des Gewissens; 
beides Momente, die aucb dem „Macbetli" zugrunde liegen und 
dessen tragischen Grundton ausmaclien.

W ie sebr aber unser Dicbter diese Vorbilder umznschaffen 
nnd wie eigenartig er sie zu gestalten wusste, wird uns die Einsicbt 
in das Drama selbst belehren; kier jedock nur die Bemerkung: 
S!owacki’s Hexen sind wokl Diiinone, jedock Damone zugleick 
yon Fleisck und Bein mit irdicken Banden an die Erde und an die 
Eigenart des nationalen Aberglaubens gekettet, der sie in seiner 
Phantasie gesekaffen, und ilire Geisterkaftigkeit an gewisse Figu- 
ren und Kasten aus der Gesellsckaft gekniipft kat.

Die Skakespeariscken Hexen sind, sozusagen, internationalen 
Ckarakters, Personificationen allgemein und iiberall gangbarer 
Begriffe der Versuckung und des dem Menscktkum uberkaupt 
zugrunde liegenden Hanges zum Bosen. —  In solcker Fassung 
kiinnen sie ebensogut in einem engliseken, wie in einem deutseken,
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italienischen etc. Drama mit gleichem Effect benutzt werden; 
Słowacki’s Damone sind incarnierte Zerrgestalten aus derniedrig- 
sten Schiclite der Gesellschaft, die dem Laster, dem Bosen anhan- 
gend, in zunftmassiger Organisation stark, ein Schreckbild fiir den 
Pobel, fiir die Gesellschaft hingegen ein Bild der Yerworfenheit 
nnd sittlichen Yerkommenbeit vorstellen. — Sie geben die Per- 
sonification der beriichtigten Krakauer, \Vilna’ er, Berdyczower 
etc. polnisch-slayischer Bettlerorganisationen und Ziinfte ab, die die 
Widerlichkeit ihrer Erscheinung mit dem Dilmonismus des schreck- 
gepeinigten Aberglaubens in sich yereinigend, ais solche yon dem 
Dichter mit wahrhaft genialer Auffassung ais IIexen nnd hexen- 
artige Bettelyyeiber in sein Drama anfgenommen wurden. Den Im
puls zu dieser Conception bat wolil das englische Muster gegeben, 
docli ihre UmscbafFung macbt sie ganz rerschieden — national, 
und ais solche yollkommen originell. Der Begriff der ilinen zu- 
gruude liegenden Yersuchung und Anregung zum Bosen, zum 
Unheil — liegt in ihrem Damonismus; —  da sind sie eigentliche 
Hexen; aber ihre Sprache, ihr Gebahren und Handeln dabei, 
wenn sie legionenweise die Stufen und Yorhallen der Kirchen und 
die Kreuzyyege der Friedhofe umlagern, um sich yon den From- 
men und Leichtglaubigen eine Gabe zuerbetteln, bei den Furcht- 
samen aber dieselbe zu erzwingen und unter der Maskę yon Ge- 
brechlichkeit und Elend ihr oft sehr intriguenyolles Unwesen zu 
treiben — da sind sie Bette!hexen, yyie sie nur Słowacki und in 
neuerer Zeit nur ein Kraszewski schaffen konnte.

Aber auch das Nachtwandeln Beatricens, so sehr es Folgę 
des gefolterten Gewissens ist, und ais solches an Lady Macbeth’s 
somnambulen Zustand lebhaft erinnern m ius, unterscheidet sich 
sehr wesentlich yon demselben.

Die Bedenklichkeiten des Gewissens sind hier yiel zarterer 
Natur; denn Beatrix ist imgrunde unschuldig, da ihre ganze Schuld 
nur ihre strenge Tugend yeranlasst—und wird sozur Ileldin im antik 
classischen Sinne, die sich gegen ihr boses Schicksal wehrt. Auch 
ihr Irreden und somnambules Gebahren ist darob eigenartig, wir 
konnten sagen, fast edler gehalten, da man beim Anblick yon Beatri
cens sittlich reinem und von der zartesten Bedenkliclikeit gefolter- 
tem Gewissen sich einer tiefen tragischen Riihrung nicht erwehren 
kann -wahrend Lady Macbeth’s nachtwandlerische Geisteszerriittung
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nur eine innere Erschiitterung iiber den Flueh der bdsen That 
liervorruft. —

So yiel zur Charakterisierung der Originalitat Słowacki’s bei 
seiner Anlehnung anein fremdes Muster. Aber auch diese wenigen 
Hinweisungen wiirden schon geniigen, um in dem besagten Drama 
Yollendetes zu erwarten.

Leider erhalt sich der Dicliter niekt bis zu Ende auf der 
einmal betretenen Hiihe: die Inspiration des antiken Eiements 
liisst seine Hexen zuletzt zu einer Art von Parteichoren herab- 
sinken und das Erhabene der tragisclien Handlung schlagt im 
dritten Aufzuge in ein schwarmerisches Spiel liebessiecber Herzens- 
leiden, versetzt mit platten Criminalscenen um, in die der Dicli- 
ter noeb ais Zusatz eine aritte Hanptidee „von der Maclit der 
Kunst tiber das Gemiith des Menschen“  — hineinzwangt.

So zersplittert sieli die meisterbaft angelegte Exposition in 
ihrer weiteren Ausfiihrung innerlich in zwei Theile, von denen der 
zweite noch obendreiu in mełirere Episoden zerfallt, die nur lose 
zusammenhangen, den tragisclien Eindruck und den bolien Ton 
des ersten Theiles yerwischen und den Wert der Tragedie ais 
Kunstwerk vernichten.

Ob, und inwiefern die Schuld dieses Feblers in dem Stoffe 
selbst oder im Dicliter liegt, wird uns am besten die Einsiclit in 
den Inhalt und in die Art der Beliandlung desselben klar legen .------

Den Stoff zur besagten Tragodie hat Słowacki einer riimi- 
schen Familiengeschichte des Patrizierliauses Cenci entnommen, 
in welclier die Tochter des Hauses, Beatrice, durch Geist und 
Schonlieit ausgezeicbnet, eine traurige Beriilimtheit erlangt bat.

W ir entnehmen den diesbeztiglichen Nacbrichten Folgendes: 
—  »Oie grenzenlose Lasterliaftigkeit des Francesco Cenci und 

dessen Grausamkeit gegen die eigenen Kinder yerwirrten Bea- 
tricens (der Tochter) Sinn, wie den ihres Bruders Giacomo 
und der Stiefmutter Lucretia in dem Masse, dass sie an Beistand 
gegen das Ungelieuer yerzweifelnd, Francesco Cenci durch 
zwei gedungene Morder umbringen liessen und den Leichnam 
von einer Gallerie herabsttirzen, um Glauben żu maclien, der 
Getiidtete sei durch einen Fehltritt yerungluckt. — Der pein- 
liclie Prozess dartiber endote mit dem Gestandnis der Schul- 
digen und ihrer Yerurtheilung, wiihrend die mildernden Dm- 
stande, namentlich des unnathurlichen Yaters Nachstellungen
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gegen die Tocliter, welche deren Theilnahme an der bluti- 
gen That ais Nothwehr hatten ersclieinen lassen konnen, durch 
Schlechtigkeit des Fiscaladyokaten yerheimlicht und Papst 
Clemens VIII. unter dessen Regierung der Fali sich ereignete, 
in Unkenntnis des eigentliclien Thatbestandes gelassen wurde. 
Am 11. September 1599 wurde Beairix, Lucretia und Gia- 
como auf dem Platze vor der Engelsbriicke hingerichtet." *) 

Der Dichter bat den ganzen unleidigen Inhalt nur mit 
wenigen Modificationenbn seine Tragodie aufgenommen, und damit 
aucli ihr Schicksal entschieden. Denn, wahrend die innere Zwei- 
theilung des Inbaltes eine dramatische Bebandlung nicbt gut zuliisst, 
die fur eine moralische Schuld aucb eine moralische Siihne er- 
heiscbt — und die wir in dem Inhalte yermissen —  scbliesst 
der etbische Kern des Stoffes, der sieli ani Ende nie recbtfertigen 
lasst, eine tragiscbe Theilnahme aus.

Um diesem Mangel abzuhelfen, gibt der Dichter Beatricen 
das Kleid einer Virginia an, wodurch er sie zu einer Tugend- 
beldin binaufscbraubt. —  Diesen Fehler mochte der Dichter ein- 
gesehen und die endliche Ausfiihrung der Tragodie wohl aus 
diesem Grunde aucb aufgegeben haben. Es ist deshalb aber um 
somehr die Geschickliclikeit zu bewundern, mit welcher er dem 
unleidigen Stoffe trotzdem eine derartige pathologische Behand- 
lung zu geben und demselben solche Motive hinein zu dichten weiss, 
dass der unliebsame Eindruck bald behoben wird, und das Interesse 
an den psychischen Leiden der Heldin sich in ungetheilter Theil
nahme fortentwickelt, bis es durch die neuen Scenen der Gerichts- 
yerliandlungen mit neuen Personen und neuen Motiyen aus dem Ge- 
leise herausgehoben, seinen tragischen Charakter yerliert und in 
sich erstirbt. Ubrigens liegt dieser zweite Theil der Tragodie nur 
skizzenhaft und zumeist in Prosa yerzeichnet yor, wodurch er sich 
einer naheren Besprechung yon selbst enthebt; der erste Theil da- 
gegen, bis zur moralisclien Siilme gebracht, entlialt aber so viele 
schone Momente yon solch’ tragischer Grosse, und ist mit solcher 
Kunstyollendung ausgefiihrt, dass er wohl wert ist naher bekannt 
und eingesehen zu werden.
*) Broclthaus Conv. Lexicon.



Ans Julins Słowacki’s hinterlassenen Schriften:

R E A T R I I  CENCI

e i ne  T r a g o d i e  in f i i n f  A u f z l i g e n .

Personen *) (des ersten Theiles.)

Beatrix Cenci.
Thoraaso Cenci 1 
Azo Cenci 
Lucretia Cenci, ilire Mutter 
Francesco Cenci, ihr Vater.

ihre Bruder.

Piętro Negri, Hausgenosse d. Cencis. 
Giano Giani, Maler (
Cesario, dessen Freund ( ®ls*u*a,ier 
Padre Anselino, Moneh. 
Inąuisitor.
Drei Furien.

Personen (des zweiten Theiles).

Orsini, hoher Wiirdentrager.
Don Lnzenzio, Rechtsanwalt.
Barygiel, Gefangniswachter.
Doiorida, dessen Tochter.

Die Handlung geht vor sieh in Kom im J. 1599.

Signor Pamfilio, Burger. 
Trasteverina, Hoekerin. 
Thurschliesser, Biirger, Richter.

*) Ob der inneren Theilung des Inhaltes, unterseheiden wir aueh die Personen, 
die in der Handlung des ersten Theiles thatig sind von denen, die in dieselbe 
erst im zweiten Tkeile eingreifen.



1. Aufzug.

SCENE I.

Im_Palast der Cencis.

Der Vater Cen ci und Beatrix — bald darauf die Mutter Cenci.
Mit dem Ausruf: „Lass mich Vater!“ entwindet sich Beatrix den Umar- 

mungen des Vaters. —  Auf dies hin tritt die Mutter Cenci ein. Es erfolgt nun 
ein unleidiger Wortwechsel zwischen den beiden Eheleuten, wobei Liebesgrusse 
von der Art wie „Natter“ und „Gespenst“ dazwischenfallen, und der Alte un- 
geseheut gesteht „dass er seine Tochter liebe.“ —• Die Gattin heisst ihn 
zuletzt sich zur Ruhe begeben, da er betrunken sei — woranf sich die Gatten 
trennen: Er geht nach seiner Schlafkammer ab, die Mutter Cenci dagegen ruft 
in rasender Verzweiflung die Hollemnachte an, mit ihren Hollenfackeln das 
Haus in Brand zu setzen, wo solch’ ein Frevel aufkommen konnte. — Auf dio 
Klage Beatricens: „Mutter! o, ich Ungluckselige!“ beruhigt sie die Tochter, nicht 
zu zittern und das Erbeben auf eine gelegenere Zeit aufzusparen — wodurch 
sie einen sckreklichen Entschluss durchscheinen lasst.

SCENE II.

Drei Hexen.

1. Hexe.

Da sind wir drei —  sie rief uns ’raus —
2. Hexe.

Die Nacht ist still, doch wankt das Haus. —
3. Hexe.

In’s blut’ge Lager ist er hin
Und schliift —

1. Hexe.

Und schlaft —
2. Hexe.

Und schlaft darin —“
3. Hexe.

Gib’s Messer her!
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1. Hexe.

Willst du die That yollfiihren —  du?
Yergiss’t du sehon —
Die Mutter, Tochter ist dazu —
Der Sołm . . . .

2. Hexe.

Bekreuzt die Thur mit Natterngift —
Dies unser Haus — des Blutes Trift —
Ihr ganz Geschlecht verdammt — yerflucht. —  
Schach! hin —  zur Gruft —  zur Gruft —  zur Gruft

SCENE III.

Mutter Cenci und Beatrix kehren zuriick.

Mutter.

W elch’ ein Gerausch? Dies ganze Haus ist yoll 
Gefliister. . . .

Beatrix.

Hast du was yernommen, Mutter? 
Mutter.

Ais ich die Thiiren aufthat, sah ich hier 
Ein Licht gleich wie ein Blitz erloschen —  A y e .. . 
Geh’ schlafen, geh’ du Bleiche! denk’ an nichts. 

(Beatrix ab.)

Ihr Hollenmachte! wenn ihr Geister seid 
Die alles wissen; wenn es moglich ist,
Dass eine Sterbliche heraus euch ruft
Und zwingt zu ihrem Dienst — wenn ihr es seid,
Die ihr an dieses Hauses Pfeilern riittelt,
Dem Sturmwind gleich nach einer Tagesschwule,
Die bleiern auf des Menschen Hirn geruht. . .
Ihr finstern Machte, Eumeniden ihr! *)
Euch ruf’ ich an! . . .

(Die Hexen erscheinen.)

1. Hexe.

Da bin ich!
*) Wahrscheinlich Erynyen, ais Rachegeistey.
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Was willst du? —

2. Hexe.

Bin ich!
3. Hexe.

Bin ich!

Mntter Cenci.

G rause!... ist das eure Stimme, 
Die ich yernehme, oder das Geschwirr 
Yon eurem Haargewinde, Schreckliche?
Von euch weht mich ein Todesodem an —
Und eure Fackeln riechen Moder . .  .

Die drei Hexen.

Was willst du?
Nun —

Mutter.
O, ihr wisst es nur zu gut. . .

Ich Jammermutter sinn’ und ktimpf’ mit mir 
Ob einer schrecklich-schweren That, entsiihnt 
Yor euch durch einen schrecklicheren Grund. 
Mein Haar ist bleich, die Augen eingefallen 
In schwarzgeblaute Tiefen, die der Gram 
Und Leid und Schreck und Grauen ausgehohlt. . .  
Ihr Schatten! eure Hilfe ruf’ ich an 
Bei dieser grausen That! —  Die Kinder mein —  
Ich fiircht’ es, dass ihr Herz erzitternd schwankt 
Und vor der Siinde heil’ger Scheu erbebt...
Macht sie zu Rbmern!. . .

Die Hexen.
Rbmern? Rbmern? Rbmern? *) 

Mutter.

Was soli nur dies Gewinsel, ihr Scheusale?
1. Hexe.

Cha! cha! cha!
2. Hexe. 

Cha! cha! cha!
*) Anspielung aaf Yirginia.
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3. Hexe.
Cha! cha! cha!*)

(Verschwinden.)

Blutter.
Fort —

Yerschwunden! —  Helft ihr so ilir Rabenwesen 
Dem schwerbedriingten Menschenherzen? — Gut 
W ir wolien seb’n —  ibr alle sollt erbeben.. .
W er klopft da

SCENE 4.

(Thomaso tritt auf.) 

Thomaso.
Was —  du schlafst nicht, Mutter?

Noch nicht.

Mutter.
Nein,

Thomaso.
Ohn’ Licbt, allein?

Yom Kampf.

Mutter.

W o kommst du her? 

Thomaso.

Mutter.
Hast meinen Brief erhalten?

Thomaso.

Keinen.
Mutter.

Ich schrieb dir gestem, dass du gleich zuriickkommst.
Und also weisst du nichts?

Thomaso.
Nein.

Mutter.
O, ein Verfall! —

*) Ein derartig nnheimliches Auflaclien liegt im Charakter der polnischen Ge. 
spenstergeschichten.



—  21 —

So muss ich also selbst dir sagen. —
Thomaso.

Mutter!
Ein schreckliches Ereignis stiess mir zu
Heut’ Naclit, ais blutbesprengt ich heimwarts ritt.
W ir hatten namlich heut’ Petrell erobert 
Zusammt mit'm alten Teufel yon Colonna,
Der nun den Biirgermeister baumeln lasst,
Den Kriegsgefang’nen aber thut gleich Hexen
Ein schrecklich Haargeflecht aus Flammen winden. —
W ie ich so durch Campaniens Odeń reite —
Yom Larm der Feuersbrunst und Heulgeplar 
Der blutgeweihten Stadt yerfolgt —  auf einmal 
Yersperen mir auf bdem Plan den W eg 
Gespenster —  denn Gespenster sind die drei 
Entfleisehten Schreckgestalten wohl gewesen . . . .  
Jedoch —  yielleicht war’s nur mein wallend Blut 
Allein, das kampferhitzt die Schreckgestalten 
Yor meinem Blick in jenen rothen Spuck 
Umhullte. Was das war, das weiss ich nicht. . . .  
Jedoch, soviel ich mich erinnern kann,
So hatten allesammt auf ihrem Haupt 
Ein Haar von ausserst sonderbarem Glanz,
Das unabhangig von dem Spiel der Glieder
Von selbst sich wand — und in der Hand
Trug jedes eine Fackel. — Diese drei
Gespenster, Mutter, traten heute Nacht
Mir in den W eg. —  Auf bilumte sich mein Ross —
Und ais ich’s mit den Sporen blutig zwang,
Da stbhnt es wie ein Mensch.

Mutter.

Was weiter —  nun?
Hat kein’s auch was gesagt?

Thomaso.

Sie lacliten auf —
Die Grausen —  mit den blassen Fackeln fuchtelnd —  
Dann kreischten alle: Eile, eile, eile —
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Man thut Gewalt dort deiner Schwester a n !. . .
Auf dies łun fuhlt’ ich, dass mein ganzes Blut,
Das durch den Schreck vom Antlitz^war gewichen, 
Gleich einem Springquell tosend g ’en mein Hirn 
Zuriicksehoss, dass mein Schadel schier zerbarst 
Gleich einem Tempelbau, der bald in Triimmer 
Zerfallen sollt’ . — Ais ich hierauf zu mir kam,
Da war der Spuk verschwunden. . . .

Mutter.

Nun —  was meinst du?
Thomaso.

— Da war der Spuk yerscliwunden. — Da — darauf nun, 
W ie ich so da sass auf dem zitternd Ross —
Da zog ich, Mutter, meinen Dolch —  besah 
Mich schweigend in dem nachtlich Dunkel um 
Und, wie erschiittert von des Ortes Graun,
That’ ich bei mir den Schwur: Dem Frevler —  Tod!
Auf dieses W ort erhob sich in der Luft
Ein noch viel schrecklicher’s Geheul, wie wenn
In dieses Dunkels jedem Schattentheilchen
Die Stimm’ yon einem Mensclien stake . . .  Mutter —
Und dreimal hort’ ich in der dunklen Stille
Bei einem schrecklich Nam’ mich nennen! —

[Mutter.

Thomaso.

Ich kann’s nieht sagen, Mutter!
Mutter.

W ie? —

Sag’ es nur!
Thomaso.

Du wirst erbeben, Mutter —  du erbebst!
Mutter.

Dann will ich’s selbst dir sagen. . .  selbst. . .  ganz leise: 
Dies W ort hiess: V a t e r m 5 r d e r  —

Thomaso.
Ha! —  Nun ja  ■—
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Mutter.
Sie waren hier —  die G eister...

Thomaso.

Wann?
Mutter.

Heut’ Nacht..
Thomaso.

Das ist ja doch die Holle selber —  Mutter —
Mutter.

In einem Hollenhaus gibt’s Hollengaste;
Nun —  hast du Muth?

Thomaso.
W ozu?

Mutter.
Dazu, wovon

Die drei gesprochen. —
Thomaso

Mutter —  bald —  vielleicht 
Mutter.

Jetzt oder nie! —  Geh’, weck’ den Piętro auf—  
Er Weiss VOn alłem. (Thomaso ab).

SCENE V.

Mutter (zur eintretenden Beatrix).

Komm, Beatrix, komm —  
Wenn auch im Ilemdlein. Weisst? Thomaso ist 
Schon angekommen —

Beatrix.
Nun —  er zogert sicher — 

Mutter.

Er ist, gleich wie ein Mensch, der trunken noch 
Yom Blute, seiner Sinne hałb nur machtig,
Und scheint fur jeden Eindruck gleich empfanglich 
Doch unter all’ der Graulichkeit erfasst er 
Mit einem gluhend’ Auge deine Schmach —



24 —

Fur alles andre hat er einen Gleichmuth,
W ie einer, der im Wachen weiter forttraumt. . . .  
Man muss die Zeit jetzt niitzen, Tochter — und 
Das heut’ge Nacłitwerk den geheimen Gottern 
Der dunklen Zukunft opfern . . .

Beatrix.
Mutter, Mutter,

Mir wird so schwach . . .
Mutter.

Bewahr’ dein kaltes Blut!
Ich hab’ den Piętro rufen lassen . . .

(Azo kommt gelaufen).
Ha!

Was ist das? —  aus dem Bett ist auf der Kleine?
Azo.

Ach, Mutter! Mutter!
Mutter.

Was?
Azo.

Im Hans herum 
Treibt sich ein rother Spuk!

Mutter.
Was schlafst du nicht

Azo.
Mir ist so graus! ich kann nicht schlafen, Mutter..

Mutter.
W as, hast du Furcht?

Azo.
Es fliegen fort und fort 

Mir rotlie Flimmer vor den Angen, etwa 
W ie rothe Taubchen . ..

Mutter.
Nimm ihn auf den Arm, 

Beatrix! —  Dass doch alles, was man thut,
Gleich in den Lliften einen Zeugen hat! —  Pst! — 
Sie kommen schon. —
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SCENE VI.

Thomaso und Piętro Negri tretcu auf. 
Piętro.

So seid ihr alle da . . .
Ich war soeben im Gebet vertieft,
Ais dieser Mensch von grassem Angesicht 
Zn mir hereingeschlichen kam. —  Was ist? 
Gibt’s wieder etwa einen neuen Rath?

Mutter.
Heut’ oder niemaIs! —  Schaff’ die Dolche, Piętro!

Piętro.
Ich wasche meine Hiinde . .  .

Mutter.
D u?? — O, Christe!

Du hast ja selbst den Rath gegeben! — W ie? —  
Gedenkst du nicht die Nacht, da ich yerfolgt 
Durch die Gemacher barfuss floh nach Hilfe 
Fur mich und meine Tochter rufend? —  du,
Du selbt hast damals mir gerathen: Schlagt
Die Natter todt, sonst habt ihr nimmer R uh___
Und jetzt — jetzt sprichst du anders?

Piętro.
Schliift er auch?

Mutter.
Horst nicht sein Schnarchen drinnen? —  Stille, Azo! — 
Er schliift wie todt. — Gib ber die Dolche, Tochter — 
W er geht zuerst hin? — ha! —  wer hat den Muth? 
Thomaso, komnr mit mir. — W as?... bist du taumlig?

Thomaso.
Im Corridor dort, Mutter, steh’n die drei 
Gespenster —  steldn und lialten blut’ge Lacken —
Ich geh’ nicht hin — nein___ O, das ist die Holle!

Mutter.
So sind wir denn verloren! —  ha! der Mann 
Ist feig! —  W as, hast du Furcht vor einem Spuk? 
Komin mit ais Zeuge. —  Nun?... dein Doleli thut uns 
Nicht noth —  schlag’ Feuer an mit deinem Doleli...
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Da, sieli —  hier hast du einen Kieselstein.
Bei diesen rothen Funken seh’ ich — — pfui! —
Uns scheu gedriingt, wie eine Heerdc Schafe 
Vor einem Sturm! —  Nun, also gehst da mit? —  
Was treibst du? — Willst mit einer Lampe gehen?— 
Beatrix, nimm ihin weg das Licht und fiihre 
Uns durch des Ganges Dunkel! . . .

Azo.
Mutter, Mutter!

Mutter.
Erstickt des Kindes Schrei. (Ab).

Piętro.

Still! Kleiner — schrei nieht! 

Azo.
Warum sprecht ihr so leise?

Piętro.
Geh und sieli —

(Azo geht ihnen nacli).

Ha, Schlangenhrut! —  Jetzt hab’ ich dich, Hekate,
In meiner Hand, du Schreckliche — doch schoner 
Ais alles Marmorwerk dem Grab entrissen. —
Heut’ hab’ ich ihn mit Tollkraut eingeschliifert — 
Jetzt muss er schlafen wie ein H olzstiick... pst!...
Ich hab’ die That erleichtert, wissend wolil,
Dass alles Weibsyolk yor der That erschrickt,
Sobald sie schwer kommt, jede Leichtigkeit 
Dagegen sie nur melir ermuntert. .  .

SC i’. NE VII.

(Mutter Cenci kehrt zurtiek).

Piętro —
Es ist yollbracht! — mein Sohn jedoch ist feig 
Zuriickgewichen . . .  hab’s ja doch gewusst 
Dass er zuriickbebt. —

Piętro.

Also —  lebt er?



Mutter.
Nein —

Sie selber hat’s yollhracht. .  . mein alt’rer Sohn 
W ar fe ig .. .  ich weiss nicht selber mehr, wie’s zugieng.—  
Beatris. . . .

Beatrix (tritt ein und wirft den Dolch von sich).

Ich bin ruhig. —
Mutter.

Ich war nah’ daran
Schon aufzuschrei’n—  mein Sohn liat seinen Dolch 
Entsinken lassen auf den Boden . . . .  da 
Kam s i e  mit’m Licht und D olch ... und hat’s yollfuhrt... 

(Thomaso tritt auf, den Azo bei der Hand fiihrcnd.) 
Thomaso.

Da nehmt euch dieses rothe Kind —  ich hab’ es 
Gefundon unterhn Bette. — Geh’n wir, Piętro 
W ir wollen fort yon hier die Leiche schaffen —
Ihr Frauen legt euch schlafen!... schlafen!.. schlafen!..

Mutter.
Beatrix —  nimm das Kind da auf den Arm —
Ihr aber schafft die Leiche auf die Strasse,
Dann hebet ein Lamento an —  nur menget 
Inmitten vom Gepliir und unter Flilchen 
Den Namen der Orsinis. —  Schleudert alles Blut 
Auf dereń Haupt! —  So bleibt die That geheim.
W ir aber thun uns auf und stiirzen uns 
Im Nachtkleid auf die Strasse, ais wie wenn 
W ir g ’rad vom Lager waren aufgeschreckt. —

SCENE VIII.
(Platz vor dem Palast der Cencis).

Die Hexen.
1.

Jubel! Jubel! Jubel! Jubel!
Kreist im Keih’n wie Kehrichtstrudel! *)
Sahst du auch der Nattern Bleiche,
Sahst den Dolch im Kreuz der Leiche?
Ha! ha! ha! ha! welche Nacht.

—  27 —

*) Vergl. Macbeth A. I. Sc. 3. „Unholden, Hand in Hand“ etc.
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2 .

W as thun wir jetzt?
3.

Ein Leben hin —  ein Mensch, ein Stumpf! —
W ir flogen durch das stumm’ Gemach —
Schach — schach — mit den Fliigeln, scliacli — schach! 
Weiberschonheit — eitel Flunker —
Gebt ihr einen Buhlen — Jnnker. . .

2.

Und der Monch? —
1.

Yier Uhr, viere hat’s geschlagen!
Fleugt hinab, hinab zum Gard! —
Zeigt sie, zeigt nur dem Bastard. — *)
Liebeswuth bringt ihn zu Gift. —
W as? Yerlohnt sich’s . . .  lohnt sich’s nicht?
Kss —kss —kss —kss! lasst gewiihren,
W ird ein’n Teufel dann gebaren,
Kommt ein Bund gekopfter Leut’. —

3.
Pst, pst! stille — seid bereit!
Unser Mann kommt grad zum Licht —
Pst — pst — pst — pst — zeigt ihm das Gesiclit!

SCENE IX.
(Giaili und Cesario treten auf maskirt).

Giani.
W ie schwiil die Nacht — lass uns die Masken ltiften. 
Cesario, sieh dort hin — beim Obelisk —
Nun, siehst du n ich t... die schwarzen drei Gespenster 
Mit blassen Fackeln stehen?

Cesario.
Geh’n wir!

Giani.
In ihrer Hasslichkeit ist eine Scheu.
D a, sieh nur, wie sie in den Schatten riicken —
Komm, komm! ich muss sie sprechen. — Miitterchen!
Was schafft ihr da an diesem odeń Platz 
Ihr drei, mit euren Fackeln in der Hand? **)

*) Bezug auf Giani, der sieh im zweitan Theile ais naturlicher Solm Orsinis
herausstellt. — **) Yergl. Macbeth A. I. Sc. 3 u. A. IY. Sc. 1. —
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Stelit i lir im Auftrag einer hoher’n Macht,
Den ihr, bewehrt mit Graus und Schreckensmitteln, 
Erftillen miisst? — Ist euer Sein allhier 
Mit meinem Schicksal irgend in Verbindung?
W ie? — Oder drangt ihr euch nur deshalb auf, 
Um mir, dem Maler, zum Model zu stehen 
Ais Geisterspuk, den ich mit Farbenkunst 
Dem Aug’ der Menschen zur Yerwunderung 
Ais etwas stellen soli, wovon man traum t?...
So redet doch — ein W ort n u r!...

1. Hexe (zeigt ihm das abgeschlagene Haupt Beatricens).

Sieh!
2.

Sieh!
3.

Giani.
Sieh!

Was seh’ ich! — habt ihr unter euren Schiirzen 
Dies Schauerding hervorgeholt? — Cesario,
Sieh her! — ein Haupt von wunderbarer Schonheit—- 
Doch hangt es ohne Halt am Haargeflecht,
Das an den Hiinden dieser Weiber klebt.
Mich rieselfs durch — da sieh nur, wie dies Haupt 
Sein lieberfulltes Aug’ in mich yersenkt,
Da, bis an’s H erz... Es wird mir schwach, Cesario------
Ist das die Ohnmacht, die den Blick mir triibt?
Hat etwa dieser Spuk die Dunkelheit 
In unbestimmte Fonnen unter sieh 
Zertlieilt? —

(Die Hexen verschwinden).
Cesario.

Hbchst sonderbar ist ihr Yerschwinden! — — 
Du sagst, sie hatten was in ihrer Hand 
Gelialten?

Giani.
O, Cesario! — hast du nicht 

Dies Haupt gesehen?
Cesario.

Ganz und gar nichts — nein!
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G i ani
Hochst seltsam.— O, dies Haupt -war hollisch schon!— 
Doch, was noch mehr — dass dieses hollisch Etwas, 
W ie eine Urnę engelhaften Scheins 
Fiir mich ein Liieheln und Erbarmen hatte !
O! red’ mir nichts, bis das ich dieses Bild ,
Das jetzt die ganze Seele mir durchdringt,
Mit Kiinstlersinn auf Leinwand iibertrage,
Und also, eh’ die Zeit den Eindruck schwiicht,
Es rette. . . .

Cesario.
Sonderling!

Giani.
Leb’ wohl, Cesario!

Ich geh> in eine Wiiste mich yergraben. (Ab).
Cesario.

Ein wundersamer K opf das! — voll Phantom e!...
Da seh’ ich Menschen schleiclien. . .  Dieben gleich... 
Sie schleppen etwas — rasch da, hinter’n Obelisk.

SCENE X.
(Tliomaso und Piętro kommen den Leiclmam tragcnd). 

Piętro.
Hier lass uns auf dem Platz die Leiche legen. 

Thoinaso.
Hat niemand uns gesehen?

Piętro.
Keine Seele

Ist jetzt zu sehen.
Thomaso,

Ich will also fort —
Du fang’ dann Liirm zu schlagen —  ich komm d’rauf 
Gelaufen her — die Mutter weckt die Diener,
Und alle kommen auf den Platz mit Fackeln. (Ab).

Piętro.
O, Leute! Hilfe! Hilfe! —  Feuer! Hilfe!
Zu Hilfe! Feuer!

Ein Burger (vom Fenster).

W elcli’ ein Larmen?
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Piętro.
H ilfe!

Zweiter Burger (desgleiclien).
Was gibtfs?

Piętro.
Ein Todter liegt hier auf dem Piat/.! 

(Thomaso kommt gelaufen).
Thomaso.

Was fiir ein L iim en?! wer ist da erschlagen?
Piętro.

Licht lier! —  Lateruen —  Hilfe —  einen Arzt!
(Leuto kommen mit Laternen).

Thomaso.
Das ist mein Yater! Vater!! —  O! mein Yater! —
O helft mir! —  pocht da an die Thore Cencis —
Der Cenci liegt im Blut — mein Yater! —  Klopft nur,—  
Nur fest an’s Thor der Cencis —  Hilfe, Leute!
Weckt auf die Mutter — o, ein Mord!

SCENE XI.
(Mutter Cenci eilt herbei — bald darauf Beatri.x und Leute 

mit Fackeln).
Mutter.

Ich horę
Von meinem Solin die Stimme —  sein Wehldagen — 
Eil’ aus dem Schlafe her. . .

Einer von den Biirgern.
Die Frau des Todten! —

O, lasst nicht zu die Frauen!
Mutter.

Schrecklich! schrecklicli!
Mein Mann ermordet — auf dem Platz —  o Gott! 
Sucht auf den Miirder! — Tausend Goldstuck dem, 
W er mir den Thiiter herschafft —  Leute, bort ihr’s? 
O! grauenvolle Nacht — so unyerhofft —
O! Tochter — o, wir Armen — arme W aisen.—
Ihr alle, die ihr daseid, seit uns Zeugen 
Der Mordthat! — ach, setzt nach dem Morder! 

Thomaso.
Das ist ein Stiickchen der Orsinis —  Mutter!
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Mutter.
Orsinis, sagst du? — Richtig! gestem noch 
Hat er dem Cardinal mit bitt’rem W ort 
Bescheid gethan ... O armer, anner Mann —
Dein W ort liat er mit einem Doleli entgolten!
Da selit ilir alle, welch’ ein schmahlich’ Werk — 
Seht alle, welch’ ein Frevel!

Ein Burger.
Armes W eib —

Die Stimm’ versagt ihr schon vor Jammer!
Mutter.

Tochter —
Du stehst erstarrt! — O meine arme Tochter!

Ein Biirger.
W ir wollen eucli in’s Haus die Leiche schafFen. 
Wehklagen auf dem Platz —  ’s ist Lachgekriiehz 
Der Eulen___

Tliomaso.
Mutter — geh nur auf dein Zimmer —  

Ich brauch’ Gewalt sonst. . . .
Mutter.

O, erlaubt mir nur 
Mich auf die Leich’ zu werfen!

Ein Burger.
Arme Leute! —

Lasst uns den Łeichnam ihnen 'niiber schafFen, —  
Sie mogen dann den Rest der Nacht durchklagen. *)

(Sie tragen dio Leiche in’s Haus der Cencis).

SCENE XII.

Cesario, der hinter dem Obelisk unwillktirlicher Zeuge des ganzen Vor- 
gangea war, tritt aus seinem Yersteck heraus. Die ganze Scene kommt ihm 
sonderbar vor; zumeist aber yerwundert er sich iiber die Jungfrau im weissen 
Nachtkleid, die die Mutter Cenci mit „Tochter“ angeredet liatte, und die bei 
dem ganzen Vorgang wie yersteinert dastand — „einem Symbol der Gerechtig- 
keit yergleichbar, die das yergossene Blut abvv;igt.“

*) Scenen von echt Shakespear’eher Frische und Kraft der Action.
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II. Aufzug.
SCENE I.

(Im Atelier des Malers Giani).
Giani und Cesario 

Cesario.
II;itt’st liinger dort an jenem Platz verweilt,
Du hilttest alles dann gesehen —  Giani.

Giani.
Das ist hochst wundersam, Cesario. —  W ie — 
Und hat dir nielit der Hexenspuk heut’ Naclit 
Getraurnt?

Cesario.
Nein. —

Giani.
Ich — hab’ gar nicht schlafen ltonnen.— 

Doch sieli —  da hab’ ich dies Gesicht gemalt,
Das mir die Hand der schrecklichen Gespenster 
Gezeigt h a t .... sieli nur — —

Cesario.
Jesus Maria!

Giani.
Ein engelhaftes Angesicht! —  Jedoch,
Das ist ja  nur ein Traum — ein Teufelsfiltrum, 
Um meine Sinne zu bethoren —  was?
Soleh’ eine Schonheit gibt es nicht auf Erden.

Cesario.
Das also ist dies Haupt, das dir der Spuk 
Gezeigt hat —  —  bist du dessen auch gewiss?

Giani.
Ich hab’ es nicht geschaffen —  glaube mir,
Ich habe es gesehen.

Cesario.
Nun —  und miichtest

Es lebend seh’n?
Giani.

Cesario! . . . .
Cesario.

Zittre nur
Nicht gleich! —  Sag’, willst du es leibhaftig sehen?

3
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Cesario!
Giani.

Cesario.
Komin’ denn, komin’ ! —  wir wollen seh’n — 

YerhiiU’ jedoch die Kieidung der Orsinis 
Mit einem schwarzen Domino — und mir 
Gib einen Mantel oline Zeichen.

Giani.
Aber —

Das ist ja doch nicht moglich!___
Cesario.

Komm’ und sieh. (Ab).

SCENE II

(Ein Platz vor der ICirehe).
Die drei Hexen.

1.
Der Tod riecht nicbt von uns bei Tag —
Was hast du statt des Fusses —  sag’ ?

2.
Einen Stumpf! —  Und du — und du?

3
Katzendarme, und die schwaren 
An dem Bein wie Stiefelriihren.
Einen Groschen, Herr! —  nur einen. —

1.
Da hab’ ich einen 
Korb Kerzen 'bracht,
Aus Wachs geinacbt —
Ein pfiff’ger Mann 
Der Sacristan
Er brennt die Leicli’ mit Kerzen an,
Geweiht am Lichtmessfest. —
Die sind gedreht aus Menschenfett — '
Das riecht und riecht, und riecht —  wie Pest.

2 .
Hat schon die Messe an der Leicli’ begonnen?

1.
Schon lautet die Glocke — schon klingt das Gelliute —



Schon sitzen in Banken wie Dohlen die Leute 
Und nicken die Kopfe und nicken — und weinen,
Und nicken in einem — und beugen den Nacken. —
Ein gargtiges Stiindlein miissen sie knacken. —
Der Hals wird weli —  die Kopfe fallen —
Pst —  pst —  don, don — die Glocken schallen.

3.
Schach! — nach dem Friedhof 
Auf Fledermausfliigeln!
Es hebt schon an das Gelaute . . . .
Yom Yatermorder an Grabeshiigeln
Gibt’s giildene Deute gelost an der Gruft. . . .
Schach! —  nach dem Friedhof —  schach! —
Schon hebt der Wind an, und schwtil wird die Luft'*')

(Sie verschwinden.)

SCENE III.

(Giani und Cesario treten ein).
Giani.

Hast du die eckeihaften Bettlerinnen 
In ihren morschen Kleidern da gesehen?
Sie mahnen mich an jene Nachtgespenster,
Die mir schon halb entschwunden —

Cesario.
Stellen wir

Uns da zur Seite. — Siehst du dort die Sitze,
Bereitet fiir die Loidfamilie, wo 
Sie ihre Platze einnimmt, um die Freunde 
Des Todten schmerzgebeugt zu griissen, die 
Dem Sarge folgen.

Giani.
W elch’ schmerzhafte Pfliclit —

Und liistig schwere Biicksicht! —  doch, was hat 
Das mit dem Wunderbild zu thun, das du 
Versprachst leibhaftig mir zu zeigen?

Cesario.
Wart nur —

Die Masse drangt sich vor —  verhiill’ dich doch
*) Diese originell-nationale Zeiehnung der Hexen eharakterisirt auf’s klarste die 

nachbildende Art der Diehtung Słowacki’s.
3*
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Mit deinem Mantel. Alle kennen dicli
Ais Maler der Orsinis. —  Ein Entdecken
Kbnnt’ liier gefalirlick werden —  halt’ dich ruhig. . .

SCENE IV.

(Es treten ein die Mutter Cenci and Beatrix, and nelimen ihrc Sitze ein; 
bei ilmen Thomaso von eincr Schar Frounde be^leitet; der Leiclienconduct

hebt an).
C.iani.

Was sek’ ick! ist’s ein Tranm? —  Cesario! das 
Ist s i e . . .  .

Cesario.
Halt um den Mantel! —

Gfiani
Lass mick! Himmel!

Ack, endlick kat mein Auge kier sein Ziel 
Gefunden, es in Ewigkeit zu sckauen;
Sckon kat es mit dem Herzen ein GespriLcli 
Begonnen von dem Engelreiz der Sokonen . . . .
Yon nun an —  wird nur dies mein Lebensziel.
W ie keisst sie? —  Nein, sag’ mir den Namen nickt! 
Denn ick kab’ einen ihr sckon selbst gegeben,
W ie ikn die W elt nickt kennt.—  Denn, ack! man kann 
Sie kier auf Erden dock nickt anders nennen,
Ais nur mit einem Ack! . . . .

Zum Sarg, Giani.

Cesario.
Drilng’ dick nickt ror 

Giani.
Sieli! nur ein Gcdanke

Durckzuckte meinen Sinn — und diesen sckickt’ ick 
Mit einem fragend Blick zu ikr kin —  und 
Sie kat mir ikn bejakt mit einer Neigung 
Des Hauptes, okne mick zu seken so,
W ie wenn mein Auge mit dem Laut der Sprache 
Zu ikr gedrungen und —  sie zur Gewakrung 
Gezwungen kiitte. —  O! der E n g e l . . . .

Cesario.
Siek!
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Dort bei der Leich’ entstelit ein Durcheinander —  
Driing’ dich niclit vor, Giani —  o, der T o lle !

ł. Burger.
W elch’ ein Tumult? . . .  die Frau des Todten sinkt 
Yom Stulił!

2. Burger.
Der Leichnam blutet frisches Blut.

1. Biirger.
Was liat’s damit?

2. Biirger.
Die Leiclie weist die Niihe 

Des Morders. —
Cesario.

Giani! geh’n wir, es wird hier 
Gefahrlich. —

Giani.
Hier? — was sagst d u ? . . .  kann’s bei ihr 

Gefalir auch geben? —  Sieli sie an — von ihr 
W eht keine Furclit mieli an, noch macht mieli bange. 
Betracht’ sie jetzt nur: Ruhig wie ein Cyprus,
Zu traurig, um yom Wind bewegt zu werden.. .  
Stumm, unbeweglich — — und die Silbertresslein, 
Die man so Ziihren heisst, an ihrem Kleide 
Leicłit perlend, schillern kaum zum Scliein der Fackeln.

Cesario.
Du hast dich ja sclion ganz entblosst —  Giani! —  
Des Hingemord’ten Sohn hat dich auf’s Korn 
Genommen . . . .

(Thomaso tritt auf Giani zu und fasst ihn an).
Giani.

Lass mich! .  . .
Thomaso.

Ha! — Verwegener!
Das Blut hat dich yerklagt! —  Seht! dieser Jungling
Ist aus dem Hause der Orsinis — ihm
Gilt dieses frischentquoll’ne Blut der Leiclie.

Giani.
Was will nur dieser bleiche Mann von mir?

Thomaso.
Ermordet hast du ihn, und kommst noch her
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Zu seiner Leiche? Recht hab ich yermuthet,
Dass in dem Haufen ein Orsini stecken muss —
Der Morder oder sein Spion.

Giani
Bin weder

Das eine, noch das and’re — nun und du?
Thomaso.

Du weisst nicht? —  ich bin des Gemord’ten Sohn...
Giani.

Dann steck’ nur wieder deinen Degen ein,
Donn ic h  kann nimmer feind dir sein!

Cesario.
Was hou- ich!

Er ist von Sinnen — Giani! bist du toll?! — —
Da, Cenci! deiner Wuth steli’ i c h  zu Diensten — 
Auch ich bin einer von Orsinis Schar.

Thomaso.
Ihr sollt’ mir beide meines Vaters Blut 
Entgelten . . . .

(Sie kampfen — Cesario fallt).
Cesario.

Giani! ich bin todt — o! todt —
Du radie mich . . .  (Er stirbt).

Giani
Cesario! —  theurer Freund! . . . .

Was hab’ ich angerichtet?!..(zuThomaso)Wehr’ dich, du — 
Mein Sippe!

Thomaso.
Bin dir gar nicht anverwandt —

Giani.
Ich hiess dich nach dem Blut so — sieh dich vor, 
W o ’s Herz hast! . . .

(Sie kampfen — Beatrix wirft sich zwischen die beiden). 
Beatrix.

Haltet e in !___ ’s ist schon genug
Des Bluts auf meiner armen Seele!

Thomaso.

Du Hirnyerriickte! . . .
Schweig’ ! —
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Beatrix.
Herr! vergib du uns,

Und nimm den Todten Freund von hier — selbst aber 
Yerlass’ in Eile diese Unheilsschwelle!

Giani.
Ich diese Schwelle?

Beatrix 
Ge h ! . . .

Giani
Ich! —  diese Schwelle? — 

Beatrix
Geh — geh! — du stehst dem Schauersarg im W ege —

Giani.
Mag denn der Sarg mich von der Stelle bringen, 
Nicht du .. . .

Beatrix
Ein Sarg befiehlt nicht —er gehorcht nur—  

Giani.
Und folg’ ich dir —  dann ist’s me i n  Sarg.

Thomaso.
Beatrix!

Ich geb’ ihm Antwort mit dem Degen . . . .
Giani.

Lass
Der S c h w e s t e r  meinen Tod . . . .

Beatrix.
O! iiber mich,

Der Schamentblossten! —  In der Trauer 
Erlaub’ ich, was ich selbst im lichten Kleid nicht 
Anhoren sollte! — Geh, yerlass uns, Jiingling!
Dies Haus ist yollgefiillt mit Unheil — geh . . .
Nimm hier dies Trauerreislein der Cypresse,
Zu kleiden — deines Freundes kalte Htille.
Leb’ wolil! —  Thomaso, fiihre mich zuriick 
Zum scliwarzen Sitz.

Giani.
Ich stehe sprachlos da,

Bin ohne Sinn, ohn’ Fiihlen . . . .  —  O, Cesario!
Du hast mir dies Cypressenreis erkauft!



Unii hast’ s mit deinem Blut bezahlt, du A rm er!... 
Helft, Leute mir die Leich’ nach Hans zu schaffen.
(Ab. — Der Leicheneonduet zieht voriiber. Die Leiche Cesarios 

wiid herausgetrageu).

SCENE V.

(Im Hause der Ceucis. — Piętro Negri dann Beatrix). 

Piętro.
Die Thranen stimmen ’s Herz fiir Liebe. — Jetzt 
Ist’s an der Zeit! —  Sie kelirt jetzt von der Leicbe 
Verweint zuriick —  ich leg-’ die Maskę ab 
Und zeig’ mich wie ich bin. — Und wahrend da 
Die ganze Stadt vom Trauerglockenklang 
Erdrohnt, gebrauch’ ich alle meine Kunst 
Von Schmeichelei und Ratli und siiss’ Gefliister 
Um sie in jene Schwarmerei zu wiegen,
Die ein Begehr nach stiilen Wiinschen wachruft. —  
Und widersetzt sie sich —  dann todt’ ich s i e ! . . .  
Doch dies ist sonderbar, wie diese Liebe 
Und dieses Hoffen sich mit dem Bewustsein 
Yon meiner Hassliehkeit in mir yereint hat. . . .
Bis nun zu hab’ ich mich im Schmutz gewalzt,
Hab’ manchen Hohn in Elend und Verachtung 
Ertragen miissen; ein Bastard. . .  ein Kind y o n . . . —  
Einst hab’ ich mit dem Pinsel mich yersucht;
Da hat denn jede schone Fraungestalt 
Mir aus der Staffelei Hohn zugeschleudert,
W ie einem Hund: Bin ruhig auf der Leinwand,
Doch lebend —  wiird’ ich in’s Gesieht dir speien!... 
Hab’ alle die Phanthome d’rum zerrissen,
Und such’ mich nun am Lebenden zu warmen —
Mein W ort soli Maler der Begierde werden.........

Beatrix (eintretend).

W ie ist’s um meine Mutter nach der Ohnmacht?
Piętro.

Sie ist schon wieder gut.
Beatrix.

Ich geh’ sie trosten. . . .

—  40 —
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Piętro.
Dein Anblick wird, Signora, sie Vom neuen 
Z u Thranen riihren. —

Beatrix.
Sag’, wird sie entsetzen — 
Piętro.

Signora — o! wen konnt dein Anblick aucli 
Entsetzen?! — Aber deine Mutter ist 
Fiirwahr in einem sehreckenyollen Zustańd! —
Gelb, wie ein Holzstiick, heult sie wie’s Gewitter —  
Flucht allem —  bricbt all’ Silberzeng entzwei,
Und schleudert an die Wand die Gliiser, sainmt 
Der Arzenei. — Den Kleinen, der ,,Mama“  gerufen, 
Packt’ sie beim Hals und wollt’ ihn wiirgen, scbreiend: 
Yerflucbt der Tag-, der dich zum W elt gebracht!...

Beatrix.
Sag’, Piętro, wird’s denn bis zum jungsten Tag 
In unser’m Haus —  bei uns so bleiben? — wird 
Der Schmerz so ewig in den Herzen wiihlen?

Piętro.
Wenn kein Verlangen andrer Art dein Herz 
Erfiillt, dann wird das wach’ Gewissen stets 
D ’ran hangen und an deinem Herzen nagen.

Beatrix.
Wornaeh konnt’ denn mein Herze auch yerlangen?

Nach Liebe!
Piętro.

Beatrix.
L iebe. . . ach, wer mochte denn 

Yor diesem Herzen nicht ersclirecken ?
Piętro.

Niemand,
Signora, Wer dich besser kenlit, Und wer 
Die Tugend im Yerbrechen selbst zu suchen,
Zu finden weiss. O, wenn nicht dieser Buckel —  
Und eine andere Gestallt bei mir,
Der Seele eigenster Natur entsprechend —------
Denn ich weiss Wohl, das alle Liebesneigung 
Gewohnlicher Natur stets von den Sinnen
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Den ersten Antrieb nimmt, der durchs Gefiihl 
Dann wieder von der Sinnlichkeit befreit,
Den Korper und die Seel’ in ein’s versehmilzt.
O! wenn doch meine runzelige Stirn 
So glatt sieli legen konnte, wie der Schiidel 
Des ersten besten Flacbkopfs ron der Welt,
Der nie gegliiht, nie eine Leidenschaft 
Empfunden! —  W ar’ ich nicht nur zu gewiss,
Dass jedes Weib bei ihrer Eigenliebe 
Sieli leielit erhaschen lasst, und dass sie dann nur 
Sich gliieklicli fiililt, wenn sie dies Seifenbliischen 
Ais Kuppler zwischen sich und ihm erblickt — —  
Wenn ich nicht wiisste, dass die Frauen alle 
Auf Kleider, Putz, auf Federn, Schiichlein halten .. 
Ich — der ich arm und barfuss gehe — glaub’ mir, 
Und lach’ nur d’riiber, was ich sagen werde —
Ich konnt’ dann glauben, dass nur meine Liebe 
Dich ganz verstehen konnt’ — und retten. . .
Ja, lach’ nur! — sieh, ich bin ja buckelig,
Und was ich sag’, kann keinen Zweck doch haben.

Beatrix.
O! fahr nur fort! du sprichst mir aus der Seele. —

Piętro.
Die Liebe ist gar wunderlich — phantastisch.
Sie bringt die Leut’ zusammen —  oline Bucksicht 
Auf Ahnlichkeit; im Gegentheil, sie thut 
Aus Gegensatzen oft ein Eins, yergleichbar 
Mit jenem sonderlichen Wesen Platos,
Das man Androgynes benannt. —

I5eatrix.
— Die L iebe!. ..

Piętro.
Du seufzest!. . .  und in deinem Aug’ erglanzt
D ie Thrane, wie ein zitternd Perlenthau
Auf einer Blume —  sielist vor dich hin, und
Dein Blick starrt auf den Boden voll Yerlangen. —
O! solche Blicke sehen nicht —  sie schaffen
Sich selber ihr Gebild —  und neigen sich
Żnin selben hin in Mitleid oder Liebe ! . . .  (fur sieli).
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—  Bis nun hat sie der Yater fern gehalten —
Sie kennt noch niemand.. .

Beatrix.
Wirst du mich auch nicht

Yerrathen?
Piętro.

Fass’ Yertrau’n zu meinem Schwur. 
Beatrix.

Kiiss’ dieses Kreuz — hier wo der Fleck ist — da! 
Dies Kreuz war heut’ an meinem Busen —  sehwore!

Piętro.
Bei diesem Kreuz und bei der H olle. ..

Beatrix.
Sehwore

Bei mir; denn ich bin schrecklicher ais Holle —
Piętro.

Ich scliwor’ bei deiner Schone... deinen A u g en !...
Beatrix.

Ich liebe . ..
Piętro.

Ach! —  halt ein. . .
Beatrix.

Du weisst es schon?
Du hast gesehen, wie ich yor ihm dastand —
VYarst ja zugegen bei der Leiclienfeier. —
Er starrt’ mich an mit einem solchen Bliek,
Und seiner Hand entsank der blut’ge Stahl.
Geh’ —  such’ ihn, Piętro, auf und sag’ ihm alles, 
W ie ich ihm alles selbst mit bangem Zittern 
Gestehen mochte, wenn er mich ftir rein 
Und schuldlos hielte. Geh’ denn —  such’ ihn auf — 
Sag’, dass ich meinen Yater hab’ ermordet,
Und sieh’ ihm in die Augen, dass du wissest,
Was seine dunklen Augen dabei sagen . . .
Sein Urtheil wird mein Strafgericht — mein Tod . . .  
Doch, wenn er dir nicht glaubt: dann kehr’ nur gleich 
Zu mir zuriick, denn er ist rein —  und kaufe 
Mir unterwegs ein Gift. —  Und fragt er dich 
Warum ich’s that, so sag’ ihm nur, dass ich
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Im Vorgefiihle meiner Liebe, ilirn
Allein gewahrt bab’ meine Threu’ und Unschuld,
Und meines Herzens Reine bab’ erkauft 
Mit diesem Schaueropfer. -— Geh’ —  sag’ alles; 
Denn, wenn mich auch kein Hoffnungsstrahl belebt —  
Yerloren, blutig, graulich wie ich bin —
So konnt ich docli nicht stcrben, wenn er mich 
Yerdammt. . .  yerwirft —

Piętro.
W er ist er nur?

Beatrix.
Ich babę

Ihn einmal nur gesehen, weiss nicht, wie 
Er heisst. . .

Piętro,
W ie konnt man ihn erkennen?

Beatrix.
Frage

Nach zweien, die heut’ bei der Leich» des Yaters 
Ihr Schwert geztickt. Der eine ist schon todt —
Den andern lieb’ ich. —  Piętro! wenn er dir 
Nicht glaubt, mich nicht fiir blutig halt und schuldig: 
Dann bring’ ihn yor das Fenster meiner Kammer,
Und icli will selbst ihn tiberweisen, dass 
Man mich nicht lieben kann. (Ab). —

Piętro.
Verflucht! yerflucht! —  

Die Liebe bricht bei diesem Schauerwesen 
Mit fiichterlicher Glut sich durch. —  Was nun?. . .  
M i r  ihren Korper — ihre Seel’ der Holle!

SCENE VI.

(Thomaso — Piętro Negri).
Tliomaso.

W o sind die Frauen?
Piętro.

Sind auf ihren Zimmern. 
Thomaso.

O Piętro! —  W ar das bloss ein schwerer Traum nur,

[ t
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Die schrecklich grauenvolle Nacht yon heute? —  —  
W ie ’s ganze Haus jetzt leer is t !...

Piętro.
So geht’s immer —

Die Eltern miissen yor den Kindera sterben.
Thomaso.

Ais man den Sarg in’s Grab yersenkte, musst’ ich, 
Zuniichst dem steliend, eine Handyoll Erde 
Ilmi in die Gruft nachwerfen. —  Diese Erdsclioll’ — 
Ich driickt’ sie fest in meiner Hand — da quoll 
Ein schwarzes Biut daraus heryor, gleichyyie 
Beim Waschen rother T iicher... ha!

Piętro.
Einbildung!

Thomaso.
Was sagst du zu den Hexen?

Piętro.
Nichts — Gesichte!

Thomaso.
Doch ist die Schwester ruhig, und die Mutter?

Piętro.
Wenn sie nur schwiegen...

Thomaso.
Fiirchtest du so etwas?
Piętro.

Gib aclit nur, und du wirst bei deiner Schwester 
Was Eigenes gewahr. Die Unruh plagt sie —
Es driickt sie dies Yerbrechen, und sie mbchte 
Es gerne yon sich schiitteln. Und dies thut sie,
Wenn nur die rechte Zeit kommt —  oder 
Ein Herzyertrauter. Gib nur acht; sie hat 
Nicht yor dem Blute Scheu —  nur vor dem' Zwang, 
Vor’m falschen Spiel. Wirst gleich beim ersten W ort 
Dies sehen.

Thomaso.
Ah —  was sagst du?

Piętro.
Hor’ ! — die Sache

Ist wichtig. — Sie hat heute einen Mann
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Gesehen, der uns noch verdirbt. Gib aclit —
Sie wird dir obne Scheu bekennen, dass
Sie diesen Menschen liebt. —  Nenn’s, wenn du willst,
Aufrichtigkeit, Geradheit; aber diese
Aufrichtigkeit bei einer noeb so jungen
Und unerfahr’nen Jungfrau ist — gefahrlich.. .
Es ist das eine Art von Stolz der Siinde.
Bedenk’ — gewohnlich thut die Liebe sich 
Verrathen durch’s Errothen; docb bei ihr 
Geschieht’s entgegen —  durch ein stolz’ Erblassen... 

Thomaso.
ln’s Kloster — fort mit ihr!

Piętro.
Da hast du recht!

In’s K loster... ja , in’s K loster... ich, fiirwahr,
Weiss keinen ander’n Ausweg. —  Auf Montorio 
Da giebt’s ein Kloster unter meiner Obhut.
Da soli sie hin —  selbst mit Gewalt.

Thomaso.
So komm’ denn;

W ir wolłen mit der Mutter d’riiber sprechen. —
(Beide ab).

SCENE VII.

(Auf dem Hausflur vor dem Palaste der Concis),

Die (lrei Hexen.
1.

Heiss! und schwiill! und finster! lieiss!
Sengend trifft der Strahlenkreis —
In dem Thorschlund schwarzer Graus.
Jeder riecht hier’s Blut heraus. . .
Unterm Springquell klingt das Becken:
Din, din, hbrt ihr’s —  din, don, gellen?
’S ist die Klag’ um einen Yater,
’S ist die Klag’ um Hóllenseelen. . .
Was thust du?

2.
Wiirg’ ein Taubchen —

Wird der Wangen Blasse schminken...
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1.
Schad’ —  wie roth die Fiisslein blinken!
Weiss wie Schnee — wie Selmee so weiss; 
Vogleinblut — Gespensterglut. —
Wen erwartest du, Geschmeiss?

3.
Sie kommt her zur Abendsstunde 
Mit der W a s c h e . . .

2.

Waschen? — wer?
Mutter? Tochter? —  wer kommt ber?

t.
Scha! scba! — beide. . .  ’s Haus ist leer;
Kommen mit den blut'gen Leinen . ..
Seh’t im Thor — scha! in die Ecke!
Lasst die Kecke —  lasst sie schaffen!
O —  der Scheusal... Scheusal!. . .  Scheusal! —  
Seh’t sie in des Ganges Weiten —
Kommt die Leinen hier ausbreiten 
Und jammern und larmen und zittern und sterben... 

(Sie yersehwinden unter Gewinsel).

SCENE VIII.
(Mutter Cenci and Beatrix kommen).

Mutter.
Hast es gehort, Beatrix, dies Gewinsel?

Beatrix.
Das war das Piatschen der Fontane.

Mutter.
Sieli —

Da schwimmt im Becken eine blut’ge Taube.
Beatrix.

Geh’ Mutter — du bist heute aufgelegt 
Fiir schreckliche Gesichte...

Mutter.
Gib das Biindel.

Man muss das waschen — du bleib steh’n beim Thor! 
Und wenn du jemand kommen siehst, dann schrei nur — 
Um’s Himmels willen, schrei — dass man uns nicht 
Ertappe. . .
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Beatrix.
Diese Angsten! . . .

Mutter.
Willst du auf’s Gertiste V 

Gib her die Wiische. —  Doeli wo ist das Heind 
Vom Kleinen? — lia!

Beatrix.
B r r . .. sehauerlich!. . .
Mutter.

Ach, sieh nur —
W ie yiel da Blut ist! — Bei den Wunden Christi! 
Der Mensch bat ftirchterlich geblutet. . .  Gebt 
Dort jemand?

Beatrix.
Leer sind jetzt die Strassen, wegen 

Der Mittagsglut. —
Mutter.

Ich horę ein. . .  still’ . .. stiil! 
Es zischt da etwas — so, wie wenn da jemand 
Aufpassen wollte. . .

Beatrix.
Das sind die Cicaden...

Cicaden?
Mutter.

Beatrix.
Ha! —  was gibst du mir die Tiicher!

Ich riihr’ sie nimmer an —  nein, łieber sterb’ ich!...
Mutter.

Ach, sterben wirst du, Arme, sclirecklich sterben. 
Du Stolze!

Beatrix.
Und mit R echt...

Mutter.
O! sehr recht! freilich ... 

Der Tod ist wie ein Abgrund... roth — ha!
Beatrix.

Schwarz!...
Mutter.

Yersenkt man nur den Blick so recht in Alles,
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Was nach dem Tode kommt, dann sieht man erst 
Bei weitem mehr, ais du dir denken magst. . . .
Geh, breit’ die Wasche aus zum Trocknen — hangę 
Das Kinderhemdehen aus — da —  dort —  ain Kreuz!

Beatrix.
O Graus! —  das ist der schwarze Wahnwitz!... Mutter! 
Such’ nimmer deine T ochter...

(Sie ofifuet das Thor und flieht hinaus auf die Strasse).

Mutter.
Hilfe! —  Hilfe!

Thomaso! Piętro! — Meine Tochter! Hilfe!

SCENE IX.

(Thomaso und Piętro etiirzeu herein).

Was gibt’s?
Thomaso.

Mutter.
O, die Yerfluchte! —  setz’t ihr naeh!

Ihr nach! —  das Thor ist auf —  o die Verfluchte!... 
Schafft sie mir lebend oder todt zur Stelle!
Fort ist sie aus dem Haus — hat das Blut 
Mit fortgeschleppt. —

Thomaso.
Man sieht się nirgends, Mutter! 

W o soli ich h in ?...
Mutter.

Ach! meine Ruh ist fort 
Mit ih r !... Auf! setzt ihr nach, sucht liberall, 
Forscht nach, ob niemand sie gesehen, wo 
Sie hin ist —

Thomaso.
Negri! nun?

Piętro.
Geh! such’ die Scliweste: 

Ich hab’ dir einen guten Rath gegeben 
Sie in ein Kloster, aber gleich, zu stecken. 
Jetzt lauf’ und such’ sie auf in Rom herum,
Und ihr, Signora. . .  geh’t nur beten-----

(Thomaso und Mutter Cenci ab).

^ciyc/e/^
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(Piętro allcin).
Teufel I

Soli ich mit diesem graulichen Geschlecht 
Auch mit zugrunde gehen? —  Lieher geli’ ich,
Zeig’ alles an und rette so mein Leben. (Ab). * )

SCENE X.
(Ein Klostergarten. — Pater Anselmo mit einem Spateu beschaftigt. — Giano 

Giani, spater Beatrix).
Inhalt: Pater Anselmo ist um seine Blumenbeete beschaftigt, die er mit 

Vorliebe pflegt. Giani, der sich mit seinem Schmerz hier in die klosterliche 
Stille zuriiekgezogen hatte, erzaklt dem Alten, wie er den Hexen begegnet sei, 
und wie dieselben ihm ein Bild gezeigt hlitten, das auf ihn einen uberwaltigen- 
den Eindruek gemaeht bat. Dies Bild des abgeschlagenen, wunderschonen Hauptes 
habe er nnn gemalt. — Anselmo zeigt ein inniges Interessc an dem Schmerz 
des jungen Malers und heisst ihn das Bild holen, um es ihm zu zeigen. — Ais 
Giani fort ist, wird an die Klosterpforte gepocht. — Es ist Beatrix, die yerfolgt, 
fur einen Augenbliok hier ihre Zuflucht sucht. Anselmo gewahrt ihr dieselbe, 
bemerkt aber , dass noch ein junger Maler mit ihm diese Einsamkeit theile, der 
bald kommen werde, und bescheidet sie also, wenn sie den Anblick eines Frem- 
den scheue, sich in die Buehsbaumallee zuriickzuziehen. — Nun kehrt Giani 
zuriick mit dem Bilde. Ais er es aber dem Alten zeigt, fiihrt dioser zuriick, 
da er das Bild Beatrieens erkennt. Ais nnn Giani iiber das Bild in Extase aus- 
bricht, heisst ihn der Alte es verhiilien und wegtragen, selbst aber, um seine 
Gedanken auf etwas anderes abzulenken, den Orsini besuclien, um dessen 
„patornum amorem" wieder aufzufrischen. Giani merkt die Absicht des Alten 
der ihn gem fort haben moehte, meint aber, dass, wenn er es einmal iiber sich 
gebracht, ihm seine Liebe zu bekennen, nunmehr von ihm nicht ablassen, son- 
dern sich an ihn schmiegen wolle, -wie der Epheu, der an dem Safte des Bau- 
mes saugt, an dem er sich emporrankt.

Giani.
Ich liebe Yater! —  liebe bis zuin Wahnsinn!
Und dennoch lieb’ ich klug! denn unter Allen

*) Mit dieser ergreifenden Darstellung eines geiingstigten Gewissens, dem zuerst 
Thomaso und die Mutter ais diejenigen erliegen, bei denen die Theilnahme 
an der Ermordung Francescos Cenci keine Rechtfertigung der Nothwehr, wie 
etwa bei Beatrix, zulasst, lenkt der Dichter nun von der so schou angebahn- 
ten Peripetie zur Yerfolgung der aufkommenden Leidenschaft Beatrieens und 
Zeiclmung ihrer Liebe ab.

Diese Unterbrechung, so sehr sie auch storend ist, lasst sich jedoch 
insofera rechtfertigen, ais sie die Motivierung der moralischen Suhne der 
lleldin bezweckt, um die tragische Wirkung nur noch ergreifender zu 
machen. Wir begniigen uns daher mit eiuer inhaltliclien Angabe dieser ein- 
leitenden Momente bis zu jener Stelle, mit wolcher der tragische Kern 
seinem Hohepunkte zueilt.
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Ist sie die Schbnste und die hochste Reine!
Gott dacht’ an sie, ais er die Sonne schuf 
Und dann aus der Idee des Lichtes sie 
Gebildet bat —  s ie  aber Łat den Farben 
Und all’ den Regenbogen ihren Anfang 
Gegeben, die vom Geist der Sonnenseele 
Ihr geistig Lebenstheil bekommen haben. . .
Wenn ich an sie nur denk’ , so fehlt es mir 
An Luft, und ich komm’ wie ein Mensch mir vor, 
Der in der Luft im Traume schwebt und fiihlt, 
Dass ihm an Himmeł oder Muth gebricht.

Und weiss sie auch,
Anselmo.

dass du sie liebst? 
Giani.

Ich habe
Nur einmal sie gesehen . . .

Anselmo.
Wann?

Giani.
Heut’ friih —

Anselmo.
W o?

Giani.
Auf der Leichenfeier ihres Yaters —

Anselmo.
Ilir Name?

Giani.
Cenci —

Beatl'ix (hervortretend).
Einen schrecklichen 

Damon hast du lierausbeschworen!
Anselmo.

Ha!
Ihr habt mich Alten listig hintergangen!
Ein Liebesstelldichein hier! . . .

Beatrix.
Halt’ doch — padre!... 

Denn ich bin zura Erschrecken jetzt beschaftigt 
In diesem bleiclien Angesicht zu lesen.

4*
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Verlass uns, padre —  lass! wir kennen uns. . .
Bin seine Schwester. . .  (Zu Giani) Heiss’ ihn gehen.

Giani.
Padre!

Mein Guter! geh’ —  bei G o tt!... denn ich bin jetzt 
Im Augenblick gefahrlich —

Giani.
W as — Gewalt?!

Anselmo.
Geh doch zum Teufel, wunderlicher Alter!

(Er stosst ihn fort dem Kloster zu — dann betrachtet er eine Weile Beatris 
schweigend, die mit der Yerzweiflung kampft).

Giani.
S ig n ora !... was bedrangen deine Handlem 
Dein H aar... warum yerhiillst du deine Augen?
Was zittert nnr dein Mund? —  Was bebst du bald 
Zuriick, wie eine Nymphe fluchtbereit,
Bald schwankst du wieder einen Schritt zu mir? . . .
O! sag^ es ...

Beatrix.
Hor’ ! ich weiss nicht, wer du bist!

Jedoch, von deinen Hiinden mocht’ ich sterben,
Yon deiner Iland — den Todesstoss empfangen!
Yon deinen Augen, die so schmerzyoll scliauen —
W ollt’ ich beweint, durch deine reine Seele —  
Entsehuldigt w erden... Hast du einen Dolch? —
O gib ihn! gib!

Giani.
Was sagst du? — einen Doleh? —

O! sieh — ich bitt’ dich auf den Knien, flehe 
Dich an zu leben, um ein neues Leben 
Auch mir zu geben, mir den reinen Himmel 
Von deinen Augen zu gewahren, und 
Mit einem einzig' W ort — Unsterblichkeit!. . .

Beatrix.
Den Tod geb’ ich, und nicht Unsterblichkeit...

Giani.
Auch dem Geliebten?

Beatrix.
Dem Geliebten — j a ! . . .
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Giani.
Ich liebe dich —  fiir dich auch sterben!...

Beatris.
Sachte!

Nur sachte!— Weisst du? weisst was ist geschehen? — 
Der C en ci... ist erm ordet... ich

Giani.
Padre!

Beatrix.
Kuf’ nicht den padre!... ich hąb’ ilin getodtet —  
Um meiner Ehre willen — h a !

Giani.
Padre!. . .

(Anselmo kommt).

Nimm’ diese Todte! — Ich geh’ einen Sarg 
Bestellen — zwei —  nur einen. . ,  aber weiten. *) 

(Der Yorliang fallt).

III. Aufzug.
SCENE I.

(Offene Strasse. —  Burger). **)
B u rger: "Was Neues, Signore Pamfilio?— P a m filio : Ein schreckliches Ver- 

brechen! Die Cencis haben ihren Vater ermordet. Diese Naeht bat man die Mut- 
ter, den Sohn und das Kind yerhaftet — die Tochter aber ist entwichen. —

*) Der erste Entwurf spricht mehr an:
B e a t r i x:

Sag’ ist dein Herz so tief auch wie das
Grab?

Komm’ — ich will oine schreckliche Ge-
sobicbte

Dir sagen. . . so vernimm denn: bin zwar
rein,

Doch diese Hande—diese kleinen Hande— 
Sieb’ — diese weissen Handlein...  ha! — 

sie haben . .  .
Komm’ niiher — diese Handchen haben

sich
In Blut getaueht — — I 

G i a n i ,
Von einer Taube — was?

B e a t r i x.
Von einem Menschen!

G i a n i .
Ungluckselige I

B e a t r i x.
Mit Yaterblut getrankt. . .

G i a n i .
Grosser Gott!

B e a t r i x.
Es galt da meiner Ehre.

G i a n i .

Und hast ihn
Getodtet?!. . .  Padre 1 nimm dies Weib zur

Beichtel
Ich will zwei Sarge gleich bestellen. —

**) Diese Scene liegt bloss in Prosa entworfen vor.



—  54 —

2. B u r g e r :  Unerhort! Wer hat sie angezeigt? — P a m f i l i o :  Ein Abbate. 
heisst Piętro Negri. — 1. Bur ger :  Wann geht die Untersuchung an? — 2. Burger: 
Das weiss niemand. — 1. Burger .  Und ich sagę dir, dass hier die Feindschaft 
der Orsinis mit den Colonnas die Hand im Spiel hat, nicht aber ein Verbrechen. 
— 2, B u r g e r :  Ein Verbrechen, Signore Pamfilio, ein Verbrechen! Ein Triumph 
uber die Tugend! Die Hascher haben das Bott mit Blut besprengt gefunden, und 
einen Doleli unter dem Bette. — 1. B u r g e r :  Wirklieh? — 2. B u r g e r :  Und 
an der Wand rechterseits die Blutmale einer Hand. Bei Gott — aller fiinf Fin- 
ger an der Waud. — 1. B u r g e r :  Ist’s moglich? 2. B u r g e r :  Einer von den 
Mordem diirfte wahrscheinlicli gesohwankt haben, uud hat sich an die Wand 
gelehnt. Jetzt drangt sich das Volk hin, wo diese blutige Hand wie die Glotzen 
einer Fledermaus einen jeden anstarrt. —  1, B u r g e r :  Und hat das Volk die 
Morder nicht zerrissen? — 2. B u r g e r :  Man hat sie in der Naeht arretiert, 
hente um 8 Uhr. Niemand hat davon was gewnsst; alles war in Stille gesche- 
lien. — 1. B u r g e r :  Kommt, erzahlt das meiner Frau mit allen Umstiinden. 
Kommt auf einen Imbiss und eine Flasche Cianti. — Die Geschiehte ist inte- 
ressant. . . .  den Vater ermordet. . . .  Es wundert mich nur, dass den Leuten so 
was in den Sinn kommen kann. — (Ab).

SCENERII.
(Eine Klosterzelle. Pater’ Anselmo —  Beatrix).

Anselmo (zu Beatrix).
Bist raiide — lass den miidgeword’nen Sinn 
Ausruhen; streng’ ihn nicht rergebens ani 
Es ist natiirlich, dass naeh einer solchen 
Erschutterung, ein Zustand des Erstarrens 
Erfolgen muss. —  Da ist ein Ruhebett —
’S ist hart zwar —  aber friedebringend; ich 
Hab’ stets darauf recht froh und gut geruht.

Beatrix.
Wenn er zuriiekkommt, weck’ mieli au f....

Anselmo.
Schlaf’ ruhig.

Ich lass’ das Liclit bei dir zuriick — gut’ Nacht denni
Beatrix.

Ich fiihl’ mich wie ein Stein. —  O du mein Jesu,
W ach’ uber m i r ! -------- Die Augen kleben sich
Mir zu, wie wenn da auf den Lidern eben 
Ein klebrig’ Blut gerinnen mochte.. . .  (Schlaft ein).

(Es zeigt sich der Geist des Vaters).
Der Geist.

’Bin
Der Flammenpein der Holi’ entstiegen, um
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Dicli hier im Schlaf zu iiberkommen. Gestern 
W ar’s dunkel —  hast niclit meine Leiclie, nicht 
Mein angelaufenes Gesicht geselien!
W as? Ist’s genug?. . .  ’Muss deinen Busen noch 
Mit meiner kalten Hand beriihren, ’muss 
Eatsetzt dich sehen, und —  mir wi l l ig. . .  Auf!
Steh’ auf, und folg’ mir mit der Lampe nach 
Zum Sarg!

(Beatrix steht triiumend auf und nimmt die Lampe).
Mir nach — mir nach — im Schlaf, zur Gruft! 

(Ab — Beatrix folgt ihm nach).

SCENE III.

(Es treten ein Pater Angelino und Giani).

Anselmo.
Mein Solin, hier schlaft sie. Willst du sie erretten? 
Dann weck’ sie auf und ftihr’ durch’s Gartenpfbrtchen 
Hinaus. Die Sbirren warten, um den Leichnam 
Zu untersuchen —  ’muss sie liin zur Gruft 
Hinabgeleiten —  mit der Lampe.

Giani.
Padre!

Das Bett ist leer . ..
Anselmo.

Unmóglich! Diese Thiiren 
Sind zugemacht —  der Scliliissel ist bei mir!

Giani.
Hier ist sie fort. . .

Anselmo.
Die Sbirren stiirmen schon — —

’Muss ihnen aufthun.
Giani.

Ich — hab’ mich mit ihr 
Vergiften wollen. — Nein, ich geb’ sie nicht 
Dem Henker! Padre —  ha! Yerriither!
Du hast sie mir yersteckt. . .

Stimmen hiuter der Sceno.

Auf! auf! justitia!
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Giani.
Yerrathst du sie, dann — sieh (Er droht ihm mit dem Doleho).

du bist des Todes! 
Stimmen hinter der Scene.

Auf! aufgemacht!
Anselmo.

Du bringst mich in’s Verderben! —  
Die heilige Inquisition liarrt draussen. . .

Giani.
Bei allen Teufeln, padre! —  sag’, bekenne,
W o du sie hin hast? —  denn — bei Gott! du fiihlst 
Den Dolch in deinem Herzen!

Anselmo.
ffilfe!

Giani.
Schweig!

Bei Christi Gnaden! sag’ wo du sie hin hast —
Denn, eh’ man noch die Thuren aufthut, bist 
Du stumm.

Anselmo.
Was kann ich sagen? — fort ist sie —  

Entflolien — hat sich in den Tiberfluss 
Gestiirzt — hat. . .

Giani (stosst ihn zu Boden).
Teufel ! . . .

Anselmo.
W eh mir! O —  ein Mord!!

(Man bricht die Thiir ein. Der Inquisitor, Piętro Negri, der Kechts- 
anwalt und die Sbirren troten herein).

SCENE IV.
Der Inquisitor.

Beim Jesu Christ! Hier wird Gewalt begangen!
Auf! — helft ihm auf vom Boden! —  Padre — nun? 
Warum hast du die Thiir nich aufgethan — ?
W er hat sich dem Gesetz hier widersetzt?

Anselmo.
Mein Alter, Monsignore —  nur mein Alter.
Das Rheuma plagt die alten Beine — und 
Da musst’ ich den Signore Maler hier 
Zu Hilfe rufen, der in einer Zelle
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Da in der Niihe seine Werkstatt hat.
Eh’ er herbeigeeilt kam, musstet ihr 
Ein wenig warten.

Inąuisitor.
Padre —  fiihrt uns 

Hinunter in die Klostergriifte, wo 
Der Mann liegt, den man heut’ hier beigesetzt.
W ir sind gekommen des Verbrechens Małe 
Und Spuren mit der Angab’ zu vergleichen.

Giani.
W er ist der Klager?

Inąuisitor.
Eine kiihne Frage!

Da steht er —  Piętro Negri. . .
Giani.

W a . . .  was seh’ ich ?!
Mein Bruder — mein verscholl>ner Bruder — Gino —  
Mein B ruder!...

Piętro.
Ja —  lass’ dich umarmen, G iani...

Giani.
Fort, Elender! —  da. . .

(Er apeit ihm in’a Gesicht und entfernt sieli). 
Inąuisitor.

Padre, nimm die Scliliissel 
Und fiir uns nach den Griiften. —

(Alle ab).

SCENE V.
(Die Klostergriifte).

(Der Geist dea Cenci tritt ein — ihm folgt Beatrix im somnam- 
bulen Zustande).

Der Geist.
Bett’ mir den Sarg zurecht, denn ich kann nicht 
Einschlafen; yorerst ab er mach’ dir rein 
Die Hande! —  Da, das ist mein S arg ...

(Beatrix bettet den Sarg).
Gut’ Nacht!

Und deck’ mich mit dem Deckel zu — fiir immer.
O! wie’s hier kalt ist —  Tochter, gute Nacht!
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Ein’ lange, letzte, dunkle, ew’gc Naeht!
(Er legt eich in den Sarg. Beatrix deekt ihn mit dem Deckel zn ).  

Beatrix (aufwachend).
W  o bin ich? war das nur ein Traum? —  woliin 
Bin ich gerathen? —  selber konnt’ ich doch nicht 
Herkommen —  ein Grespenst hat mich geleitet.
O! schlaf’ ich? —  oder hat’s mir bloss getriiumt,
Dass ich mit meiner Hand in einem Sarg
Ein blut’ges Leichentuch gebettet?... Jesus Maria! —
Ha! —  Oder bin ich hier, scheintodt begraben —
Vom neuen auferwacht, und werde nun
Yor Hunger an den eig’nen Ililnden nagen —
An diesen blutbefleckten H iinden?... schrecklich!
Ihr Siirge, thut euch auf der Reihe nach,
Denn ich — ich weiss nicht selber, welcher leer steht 
Und mein ist; ahnend’ nur errath’ ich einen —
Durch dessen Spaltenritze meine Augen. . .
Das rinnend’ Blut aufsaugen. —  O! dies H olz . . .
Es achzt ja ! . . .  Ha! wer ruft m ich?... ha !... o, rettet 
Die Todte! . . .

(Anselmo, der Inquisitor und die Sbirren treten ein).
Der Inquisitor.

Yorwarts, Padre! — leuchtet uns 
Voraus mit eurer Fackel!

Beatrix.
Padre!

Anselmo.
Stille —

Ungllickliche! (Er loscht die Fackel aus).
Inquisitor.

Was soli das nur? — W er hat 
Die Fackel ausgeloscht?

Anselmo.
Der Griifte Luftzug

lit plotzlich durch die ofPne Thiir gedrungen,
Und hat das Licht yerlbscht. . . .  (Leise zur Beatrix).

Signora —  schnell!
Yersteckt euch irgend hinter einen Sar g . . .

Inquisitor.
W er lispelt da?
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Anselmo.
Ich. —  Yon der Grufte Grau’n 

Erfiihlt, thu’ ich Gebete murmeln. —  (Zu Beatrix) Signora! 
Yersteckt euch! — man ist schon mn’s Licht gegangen; 
Die Mutter und die Briider sind yerhaftet —
Mit uns ist der Delator — ein gewisser 
Don P iętro...

Inąuisitor.
Mit wem sprichst du in der Gruft da? 

Anselmo.
Gewohnheit, Monsignore, Angewolinung 
Des Alters . . .  eine Krankheit, mit sich selbst 
Zu reden. . .  (zu Beatrix) schnell, du Ungliickselige! 
Mein armer Maler stirbt, wenn er erfilhrt.. . .

Beatrix.
Ist er mit euch gekommen?

Anselmo.
Nein —

Beatrix.
Nun denn,

Dann sag’ ihm Lebewohl! — Ich hab’ gezittert,
So lang ich ihm hab’ angehort —  nun aber 
Gehor’ ich an dem Yolk —  zu dessen Schaulust.
Er hat aus mir vieł mehr herausgewunden,
Ais es die Flammenąualen der Tortur,
Ais selbst der bleiche Geist, der mich hięrher 
Gebracht, yermochten... Sag’ ihm —nein, nicht doch! — 
Am besten spricht zum Herzen des Geliebten 
Das stumme Grab. Dies lasst mich nicht yergessen... 
Sie sind schon mit Fackeln 'kommen —  fiilir’ mich 
Zu ihnen hin und sagę, wer ich bin.

Anselmo.
Hier, Monsignore, in den Griiften hat,
Durch eine Fiigung Gottes, sich Signora
Beatrix Cenci eingefunden, die
Sich nun, um ihre Unschuld zu erweisen,
Den Armen der Gerechtigkeit selbstwillig 
Ergibt.
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Inąuisitor.
Ruft den Delator, dass er sie 

Erkenne!

Gott!
Piętro.

Beatrix.
Seit gestem liat soyiel 

Hochedles dies Gesicht aus meinem Herzen 
Hinweggemerzt, dass ick ikn ganz yergessen — 
Leb’wohl!... du siekst, dein Buekel war ein Sack nur, 
W orin du deine Niederti-iichtigkeit 
Getragen kast. — Gluck zu! —  Mekr werd’ iek nickt 
Selbst auf der Folter sagen — bist fur mich 
Ein todt’ Gestein nur —  lebe kin im Frieden!

Inąuisitor.
Macht auf die Trnke. —

Beatrix.
Dieser Leicknam ist 

Yor einem Augenblick erst eingescklafen;
Ikr stort ikn wieder aus der Ruke auf. —
Auch kier in meiner Brust gibt’s einen Mund,
Yom Blute triefend, der bei weitem mekr 
Euch sagt, ais dieser Mensch da, wenn ikr mich 
Durch eure Foltern zwingt.

Inąuisitor.
Merkt an: Die Brust

Yon einem Dołek durchbokrt; der Dolch passt zu. — 
Jetzt iiberweis’ ich Euch Signora selbst 
Dem Barygiel der Engelsburg. — (Alle ab).

Mit der Uberantwortung der Hauptscłiuldigen den Armen der irdischen 
Gere clili gkeit hiitte denn die tragische Handlung ihr wesentliches Abfinden ge- 
funden; das hineingefloclitene erotische Element jedoch erheisehte nothwendig 
eine Fortsetzung der Handlung, nm aueli dieses einer Lbsung entgegen zu brin- 
gen. — Der Ton der Tragodie tlbergeht dadurch auf ein zwar verwandtes, im- 
grunde aber sehr yerschiedenes Tbema, in dem das romantische Element der 
Liebe die ganze Handlung yorwiegend erfiillt nnd mit dem urspiiinglichen Geiste 
des Dramas nur iusoferne sieh in Eins yerschmilzt, ais es nach dem Abschluss 
der moraliselien Suhne, in der Folgo noch die irdische Siihne zur Anschauung 
bringt. Aueh das tragische Interesse bekommt einen ganz nenen Charakter und 
die in einem fortgesponnene Handlung das Geprage, wenn wirs so nennen dilr-
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fen, einer Art von Bilogie, der nur in formeller Hinsicht die innere Abgren- 
zung und aelbststandige Abrundung abgeht.

Schon Seene VI des III. Aufzuges yersetzt uns auf ein, dem Charakter 
unserer Tragodie ganz fremdes Gebiet von Crimiualscenen und neuen Motiyen 
der Handlung: Der Angeber Piętro wird yerhort. Zu Gericht prasidirt Orsini. 
Piętro wird aufgefordert schlagendere Beweise fiir die Sehuld der Cencis vor- 
zubringen, ansonsten er selbst dem Verdachte des begangenen Mordes yerfallt.— 
Piętro macht sieh erbotig den geforderten Beweis durcli ein Bild zuwege zu 
bringen, das den Augenblick der Mordthat darstellend, die Schuldigen zum Selbst- 
gestandnis bringen soli. — Dem Gerichto gefallt der Plan, d u r c h  d o n  d i e  
Kunst  zum erstenmal  ais ein F o l t e r we r k z e ug  ihre Anwendung  
f i n d e n  s o l l t e .  Piętro war in der Jugend Mai er, und macht sich nun er- 
botig ein solches Bild anzufertigen. — Seene VIII befasst sich mit der Dar- 
stellung des korperlichen und moralischen Leidzustandes der von' der Folter- 
kammer zuriickgekehrten Mutter Cenci und Thomasos, wobei vor allem sich die 
Befiirchtung der Gefolterten zum Ausdruck bringt, ob sie unter den Martem sich 
nicht yerrathen haben. Gebrochen schlummern sie endlieh ein; Beatrix bekommt 
unterdessen durch Vermittłung der Tochter des Gefangniswarters Doloris eine 
Liebesbotschaft von Giani. Durch dessen Liebe ftiklt sie sich von ihrer Sehuld ent- 
siihnt, und es iiberkommt sie der Wunsch ihr Leben zu erhalten, da es nun nicht 
mehr ihr, sondern ihm angehore.. Aufzug IV. Giani besucht das Grab Cesarios. 
Triibernsten Gedanken nachhiingend, yernimmt er die ihm bekannte Stimme der 
Hexen, die ihn zur eiligen Bettung Beatriceus antreibend, ihm zugleich zurau- 
nen, dass Piętro sie liebe, wodurch ihm auch mit eincmmal der Beweggrund 
von dessen schandlicher That klar wird. Seene II: Giani schleicht sich in das 
Arbeitszimmer Pietros ein, und ersticht ihn mit dem Dolche der Cencis, den 
j  ener an seiner Hiifte getragen. — Seene III. Gerichtsyerhandlung: Alle Cencis 
werden yerhort; sie leugnen stolz und standhaft ihre Sehuld. Man bescheidet den 
Angeber vor’ s Gericht und erfahrt, dass er soeben ennordet ward. Die Ver- 
handlung schwankt. Giani, der der Seene ais Zuschauer beiwohnt, glaubt die 
Cencis gerettet. — Er ist in einer fiirchterlichen Aufregung. Auf Orsinis Befehl 
jedoeh wird das von Piętro angefertigte Bild hereingetragen —  und nun erfolgt 
die moralische Ruckwirkung desselben auf die Schuldigen. Die Mutter Cenci 
erliegt zuerst derselben, indem sie in jeneArt von Geisteserschiitterung yerfallt, 
die wir an ihr bereits im II. Aufzug Seene VIII und IX gesehen:

Ha! so — ja, so — o! Blut. . .  wir sind Yerbrecher!
O Jesus! w e r  liat das gemacht nur? — Jesus!...
Seht nicht hin Kinder —  Gott! im Bett ein Todter —
Mein Solin erbebt —  erbleicht wie eine Leiehe —
Starrt hin in’s Dunkel, und die T ochter... ha!
Was —schon?... schon fertig?... schon? —ha!... schon?

schon todt?
Gebt mir die Lampe. . .  scha! . . .  Thomas’ war feig. . .
’ W ill selbt die Leiehe schauen. . .  w i e  er b lutet!...
Und wie er schrecklich aussieht... (sie sinkt in Ohnmacht).
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Angesichts dessen gesteht Beatrix die ganze Schuld:

Genug der Folter!
Was? — wartet ihr, bis Leichen aus uns werden,
Gretodtet durch der eig’nen Augen Schauen?...
Yerhiillt dies Schauerbild! — mich selbst durchrieselt 
Ein kalter Schweiss, der alle Lebensfibern 
Mir so yerstimmt, dass ich kein W ort aus mir 
Imstande war’ herauszupressen, ais — —
Nur Jam m er... Mich yerurtheilt also, denn 
Obgleich ich weiss bin, bin ich doch so ganz 
W ie jene Taube, die im reinsten Weiss 
In einem Blutpfuhl baden wollte, und
Dabei ihr ganz Geschlecht mit Blut besprengt hat----
S ie  sind unschuldig! ich allein, allein
Hab’ mit dem Dolch des Yaters Herz gefunden.
Sie alle sind ganz ohne Schuld. Der Todte 
Hat nur e in  Herz gehabt, und eine Tochter,
Und eine Wunde nur . . .  ’s ist schauerlich —
Solch ein Gestandnis. . .  schrecklich — doch. . .  

u. s. w. wobei sie fur sich bemerkt, dass man an dem Orte ihrer Hinrichtung 
der Tugend ein weisses fetandbild setzen sollte — einer Romerin! ■— Ais 
man Beatrix, ais eine bereits dem Tod Geweihte, mit einem schwarzeń Schleier 
Yerhiillt und so wegfiilirt, stosst Giani die Worte aus: „Ha! — Vater!“ stiirzt ver- 
zweifelnd Beatricen nach und da ihn Orsini zuriickhalten und festbinden lasst, 
macht er sich in jener Art von leidenschaftliehen Ausbriichen Luft, die unser 
Dichter mit Vorliebe zu behandeln pflegt:

Fort —  weg von mir! seht ihr denn nicht, dass ich 
Ganz blutbesprengt bin, und an meinem Platz?. . .
Orsini ist heut’ fiir den Henker thatig —
Und ich hab’ fiir Orsini vorgewirkt.
Thu’ auf nur deinen Mund, mit Tod gefiillt,
Du Greis —  thu auf ihn noch einmal und sprich 
Das Todesurtheil iiber den Verbrecher!
Hier hat nur ein Delator noch gefehlt 
Und eine Morderliand mit Dolch bewehrt:
Da habt ihr nun den Mbrder sammt dem D olch,
Der seine blutge Fahrte bei der Leiche 
Gelassen, und den Furien seine Sohlen,
Yom Blute roth, gezeigt hat. —  Biehter!
Wenn’s nicht genug ist, dass ich einen Menschen
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Gemordet bab’ , wenn mein Yerbrechen heute,
Beim blut’gen Widerschein des Yatermordes,
Erbleicht: dann will ich’s durch ein neu’ Bekenntnis 
Noch rbther macben, und den Tod, der sieli 
Da unter eurem Richtertisch yerbirgt,
Herausbesclrworen — einen Tod —  gelb, still —
Doch wiithig... Tod! — komm' du, vom Richterspruch 
Erzeugt! Mein Sinn begehrt dein; streck’ du mich 
Mit deiner kalten Sense vor Orsini —
Hier zu den Fiissen dieses Greises nieder,
Der heut’ sein eig’nes Blut yerdammt, dafiir,
Dass s e i n  B lu t... bat das eig’ne Blut yergossen------
Er weiss n ich t ... dass ich Brudermorder b in !.. .

(Da sinkt Orsini in Ohnmacht. — Der Vorhang fiillt).
Aufzug V Scene I. Anselmo iiberreicht dem Gefangniswarter auf Befehl 

Orsinis einen Schlaftrunk fur Giani, um ihn alsdann aus dem Kerker zu ent- 
fiihron. Doloris theilt mit, dass Giani im Kerker Beatricen zu sehen begehre. Riih- 
rendfhst auch dio Schilderung der Kleinen von dem stillen Leidwesen Beatricens, 
die in der wehmiithigen Voraussetzung, dass Giani sich bereits bei einer Anderen 
iiber ibren Verlust getrostet habe, ais letzten Wunsch, um ein Korblem Rosen 
bittet. — Anselmo gestattet dies und erlaubt auch auf ein Wiodersehen der Lie- 
benden. Scene IX. Ein riihrend wehmiithiges ‘Wiedersehen. Beide yernehmen 
durch das Gitterfenster des Gefangnisses die Publicierung des Todesurtheiles 
iiber die Cencis und zulezt, nachdem Beatrix yermeint, dass es damit schon sein 
Bewenden habe, auch das Giani’s. Jetzt erst erfahrt sie, dass Piętro von Gianis 
Hand gefallen sei und jetzt erst, meint sie, wird ihr das Sterben schrecklich kom- 
men. Anselmo unterbricht sie, indem er ihnen meldet, dass die entscheidende 
Stunde'gekommen sei. Beatrix, die ihn schmerzyoll fragt, ob Giani auch sterben 
miisse, trostet er durch die Mittheilung, dass Orsini sich beim Papste das Leben 
Gianis ausgebeten habe. — Scene III. Auf dem Platze Ponte Sant’ Angelo: Cha- 
raliteristische Volksscenen vor der Hinrichtung. — Scene IV: Giani wird im 
Schlaf in Anselmo’ s Klosterzelle hereingetragen. Beyor er erwacht, erscheinen die 
Hexon, siclPzum Schluss ihres damonischen Zweckes entaussernd:

1. Hexe.
W irf ihm in’s Aug’ den Lichtstrahl auf!
Kneip’ mit dem Schlangenleib,
Und weck’ ihn auf. —

2. Hexe.
W ozu?

3. Hexe.
Dass er das Leben seh’ !

1. Hexe.
Gebt Ruh —
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Scha! hiingt des blutfgen Hauptes Schein 
Ihm auf am Zellsuffit —  —
Er schlaft und sieht. . ..

2. IIexe.
Lasst ihn in Kuli —
Es todtet ihn der Monch allein.

1. und 3. Hexe.
Womit? womit? womit? womit?

2. Hexe.
Ha! Unholden —  auf! —
Scliwenkt hier drei Gewitterblitze,
Scliwenkt drei stille Flammenritze!
Dass sein Aug’ daran ergliihe,
Dass der Grau’1 in’s Aug’ ihm spriihe,
Bis das Herz zusammensinkt,
Erzittert, erbebt und springt.

Alle zusammen.
Der Teufel schickt den Pfaffen her.
Auf in die Liifte, auf!
Zerrinnen wir im Nebelmeer.. . .  (Sie verschwinden).
Giani erwacht, entsinnt sich langsam all’ der letzten Erlebnisse, und yer- 

zweifelt. Da liommt Anselmo mit dem kleinen Azo, um durch dessen Anblick 
ihn zur neuen Lebenslust aufzuraffen. Da Giani aber ziemlich gleichgiltig bleibt, 
yersucht er’s durch ermahnendes Zureden: Er yerweist ihn auf Gott, der die- 
jenigen bestraft, die sich gegen seinen Will en auflehnen — wie er es gethan hat, 
da er durch einen Mord das Leben einer theuren Person retten wollte —  und 
enthiillt ihm zur Erhartung seiuer Worto, dass der Papst, durch Beatricens Schon- 
heit und den Schein von Unschuld bewogen, schon ihre Begnadigung unter- 
zeichnen wollte, ais ihm ebon in dem Augenblick der an Piętro yeriibte Mord 
berichtet ward, worauf er denn, um dem grausamen Unfug durch ein strenges 
Exempel zu steuern, nunmehr das Todesurtheil bestatigte. — Die Eeflexion dar- 
iiber yersetzt Giani in die ausserste Verzweiflung (Erfullung des Hexenspraches) 
und da er keine Walie in der Zelle findet, zerschlagt er eine Eensterscheibe und 
yerscliluckt die scharfen Scherben, woran er bald yerblutet.

Das Drama schliesst mit einem Selbstyorwurf Anselmos und einem weh- 
miithigen Nachruf dem geliebtcn Jungling.

Jarosław im Jahre 1883.

Sobert Eisohka.
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cznych, gospodarz 

kl. III.

jeżyka niemieckiego 
w kl. III, VI i VII, 
historyi w III i VII.

18

12 Wilhelm Przybylski
egzaminowany za
stępca nauczyciela, 
gospodarz kl. IV.

matematyki w kl. III, 
IV i V, fizyki w III 
i IV, kaligrafii w II

20

13 Aleksander
Truszkowski

egzaminowany za
stępca nauczyciela, 
gospodarz kl. II.

historyi w kl. II, V
i VI, geografii w kl. 
II, IV, V, VI i VII. 
jeżyka niemieckiego 
‘ w kl. II.

20

14 Franciszek
Dziurzyński

egzaminowany za
stępca nauczyciela

od 18. października 
nie udzielał nauki 
z powodu cieźkiej 

choroby.

B. Dla nauki nadobowiązkowej.
1. H o f f  Bogdan prowadził ćwiczenia w laboratoryum chemi-

cznem.
2. Dr. Dziwiński Placyd uczył języka francuskiego (do 1.

Kwietnia 1883).
3. Rischka Robert,
4. Zaleski Mieczysław,
5. Truszkowski Aleksander,
6. Grzebski Edmund uczył gimnastyki.

uczyli historyi 
kraju rodzinnego.
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7. Ks. Pełłecłl Józef uczył religii gr. kat.
8. Przysiecki Antoni uczył śpiewu.
9. Pomeranz Abraham Ber uczył religii mojżeszowój.
10. Reder Jan uczył muzyki.

Zmiany w składzie grona nauczycieli
w ciągu roku szkolnego 1883.

1. Wys. Rada szk. kraj. rozp. z dnia 7. września 1882 1. 9144 
przenosi egzaminowanego aplikanta i asystenta Franciszka Ja- 
nellego w charakterze asystenta przy nauce rysunków do c. k. 
wyższój szkoły realnój we Lwowie.

2. Wys. Rada szk. kraj. rozp. z dnia 26. września 1882 1. 10367 
porucza prof. Edmundowi Grzębskiemu naukę gimnastyki w tu
tejszym zakładzie.

3. W ys. Rada szk. kraj. rozp. z dnia 11. listopada 1882 1. 12400 
zezwala, by Jan Reder udzielał uczniom tutejszego zakładu 
naukę muzyki w budynku szkolnym.

4. W ys. Rad. szk. kraj. rozp. z dnia 12. Grudnia 1882 1. 13448 
porucza ks. Janowi Konstankiewiczowi obowiązki zastępcy ka
techety dla uczniów obrz. gr. kat.

5. W ys. Ministeryum wyzn. i ośw. reskryptem z dnia 15 lutego 
1883 1. 2406 udzieliło prof. Dr. Placydowi Dziwińskiemu jedno
rocznego urlopu w celu kształcenia się naukowego w Berlinie, 
który to urlop prof. Dr. Dziwiński dnia 11. kwietnia 1883 roz
począł.

6. Wys. Rada szk. kraj. rozp. z dnia 31. marca 1883 1. 3010 
przeniosła egzaminowanego zastępcę nauczyciela Wilhelma Przy
bylskiego z gimnazyum Św. Anny w Krakowie do tutejszego 
zakładu.

7. Wys. Rada szk. kraj. rozp. z dnia 27. Maja 1883 1. 5064 po
leca na podstawie przedstawienia konsystorza gr. kat. w Prze
myślu uwolnić ks. Konstankiewicza od obowiązków zastępcy ka
techety gr. kat. a wprowadzić w służbę ks. Józefa Pełlecha.

II.

ROZKŁAD NAUK.

Nauka przedmiotów obowiązkowych odbywa się podług
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dotychczas obowiązującego planu lekcyjnego dla szkół realnych, 
wprowadzonego rozp. Wys. c. k. Rady szk. kraj. z dnia 22. sier
pnia 1872 1. 5917. Plan ten w myśl reskryptu Wys. c. k. Mi
nisterstwa Wyzn. i Ośw. z dnia 19. marca 1881 1. 11874 pozosta
nie w mocy aż do dalszego zarządzenia.

Przedmioty nauki nadobowiązkowej.
1. Historya kraju rodzinnego w 4 oddziałach po 1 godzinie tygo

dniowo. W  nauce tego przedmiotu brali udział wszyscy ucznio
wie klasy III, IV, VI i VII.

2. Język francuski w 3 oddziałach po 2 godziny tygodniowo na 
podsta wie Gramatyki i Wypisów J. Amborskiego. W  nauce tój, 
udzielanój przez prof. Dr. Dziwińskiego do 1. kwietnia, brało 
udział 65 uczniów.

3. Gimnastyka w 3 oddziałach po 2 godziny tygodniowo. Na tę 
naukę uczęszczało 107 uczniów.

4. Nauka śpiewu w 2 oddziałach po 2 godziny tygodniowo. W  na
uce tój brało udział 45 uczniów.

5. Naiika muzyki w 3 oddziałach po 2 godziny tygodniowo. W  na
uce tej brało udział 24 uczniów.

6. W  ćwiczeniach w laboratoryum chemicznóm brali udział ucznio
wie VII. klasy.

Wykaz książek szkolnych na rok 1883.

Religia. W  kl. I. Katechizm Deharbe’a w tłóm. Likowskiego; 
w kl. II. Dzieje starego zakonu ks. Dąbrowskiego; w kl. 
III. Dzieje nowego zakonu ks. Dąbrowskiego: w kl. IV. 
Liturgika ks. Jachimowskiego; w kl. V. Wappler-Świster- 
ski Nauka katolicka; w kl. VI. Etyka Dra. Martina w tłóm. 
ks. Soleckiego; w kl. VII. Historya kościelna Robitscha 
w tłóm. Jachimowskiego.

Język polski. A) Gramatyka w kl. I— IV. Małeckiego. B) W ypisy 
w kl. I. tom I., w II. tom II., w III. tom III., w IV. tom 
dla niższych klas. W  kl. V. Mecherzyńskiego tom II. wyd. 
2; w VI. Mecherzyńskiego tom I., w VII. Mecherzyńskiego 
tom I. i II. (wyd. 2.)

Język niemiecki. A) Gramatyka w kl. I— IV Janoty. B) W ypisy 
w kl. I i II Janoty część I, w III. Hamerskiego tom I wyd.
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2., w IY Hamerskiego tom II wyd. 2., w Y Jandaurka t. I 
wyd. 2., w YI Jandaurka tom II; w VII Egger, Deutsches 
Lelir- und Lesebuch Ausg. fur Realschulen tom I.

Geografia. W ki. I Benoniego i Tatomira; w kl. II Baranowskie
go i Dziedzickiego; w III, Y, VI Kluna w opracowaniu 
Starkla (wyd. 2); w IY i YI1 Statystyka Szaraniewicza.

Historya. W  kl. II Dzieje starożytne Weltera - Sawczyńskiego; 
w kl. III Dzieje średniowieczne Weltera - Sawczyńskiego; 
w kl. IY Dzieje nowożytne Weltera-Sawczyńskiego; w kl. 
V, YI i VII Dzieje powszechne Gindelego —  Markiewicza 
tom I, II i III.

Matematyka. W  kl. I, II i III Arytmetyka Bączalskiego; w IV 
Mocnik-Stanecki, Arytmetyka; w Y, VI i VII Arytmetyka 
i Geometrya Mocnika-Staneckiego. Logarytmy.

Fizyka. W  kl. III i IV Kunzeka - Staneckiego albo Rodeckiego; 
w VI i VII Chlebowskiego.

Historya naturalna. W  kl. I Nowickiego Zoologia; w II Klęska 
Mineralogia i Hiickla Botanika; w V Nowickiego Zoologia 
dla wyższych klas; w VI Bilła Botanika; w VII Mineralogia 
i Geologia Łomnickiego.

Chemia. W  kl. IV —VII Rosco’ego w tłóm. Sokołowskiego i Na- 
wratila.

Geometrya. W  kl. I —IV Mocnika w opracowaniu Bączalskiego; 
w IV — VI Geometrya wykreślna Wierzbickiego; w VII 
Wolna perspektywa Maszkowskiego.

III.
TE SV3 ATA

do p ra c  p iś m i e n n y c h .

a) W  języku polskim w klasie V.

1. Miejscowość, gdzie przepędziłem wakacye.
2. Człowiek a drzewo.
3. Uczeń kłótliwy.
4. Skąpstwo a oszczędność.
5. Osnowa pierwszśj księgi „Pana Tadeusza."
6. Odważny —  zuchwały.
7: Charakterystyka Gerwazego z „Pana Tadeusza."
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8. Solon i Krezus.
9. Co nas skłania do kłamstwa i w jaki sposób możemy sie 

pozbyć tego nałogu?
10. Polowanie (podług 4. księgi „Pana Tadeusza").
11. „Nie odrazu Kraków zbudowany."
12. Przyczyny upadku Grecyi.
13. Charakterystyka Kymwida.
14. Dlaczego starać się powinniśmy, aby wysłowienie nasze było 

gładkie i poprawne?
15. Wiosna a młodość.
16. Słowność.

W  klasie VI.
1. Zalety dobrego kolegi.
2. „Jak cię widzą, tak cię piszą."
3. Co utrudniało rozwój języka polskiego w wiekach średnich?
4. Pożytek kolei żelaznych.
5. Osnowa VII. Trenu Jana Kochanowskiego.
6. Cechy prawdziwego wykształcenia.
7. Jakie korzyści odniósł J. Kochanowski z podróży zagranicznych?
8. Sprawa Heleny na radzie trojańskiej. (Podług „Odprawy po

słów").
9. Samotność i towarzystwo.

10. Klonowicz i Szymonowicz. Charakterystyka porównawcza.
11. Kto na swem nie poprzestawa, a coraz się kusi 

O nierówne, zawsze być niewolnikiem musi."
12. Osnowa kazania ks. Piotra Skargi na pogrzebie Anny Jagiel

lonki.
13. Znaczenie rycerstwa w wiekach średnich.
14. „Młodość, bracia, jest rzeźbiarką,

Co wykuwa żywot cały,
Choć sama przemija szparko,
Cios jć j dłuta wiecznotrwały."

15. Potęga wymowy.
16. Przyczyny upadku literatury polskiej w okresie panegirycźno- 

makaronicznym.

W  klasie VII.
1. Jakimi względami powinniśmy się kierować przy obiorze stanu?
2. Co zyskuje literatura przez poparcie możnych?
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3. Krasicki i Naruszewicz. Charakterystyka porównawcza.
4. „Zawsze się zbytek kończy doświadczeniem smutnóm." Krasicki.
5. Znaczenie napisu na medalu, wybitym dla St. H. Konar

skiego: „Sapere auso."
6. Znaczenie odsieczy wiedeńskiej.
7. Tadeusz i Hrabia z „Pana Tadeusza."
8. Zasługi K. Brodzińskiego około polskiej literatury.
9. Znaczenie roku 1526 w dziejach Austryi i Polski.

10. Charakter Lilii Wenedy.
11. Cześnik i Rejent z „Zemsty."
12. „. . .. Świętym jest na ziemi

Kto umiał przyjaźń zabrać ze świętymi." A. Mickiewicz.

•b) W  języku niemieckim w klasie V.

1. Der Weinstock — (Eine Reproduction des Gelesenen).
2. Die Hausthiere im Dienste des Menschen.
3. W ie lautet die Sagę von der Demeter und Persephone?
4. Der Hirtenknabe. (Vorgelesen.es nacherzahlt).
5. Bedeutung des Nil fur Agypten.
6. Der Sanger ron Goethe. —  Wiedergabe des Iuhaltes in erziih- 

lender Form.
7. Correcte Umarbeitung desselben Themas.
8. Beschreibung der zwei Aggregationszustande des Wassers.
9. Bericht iiber die Erziehung der Jugend in Sparta.

Drei IJbersetzungen.
10. Verdienste des Themistocles um Athen.
11. Erklarung des Satzes: „Des Lebens ungemischte Freude

Ward keinem Irdischen zutheil." —
12. Stilistisclie Umarbeitung desselben Themas. —
13. Ursache und Verlauf des trojanischen Krieges. (Auf Grund 

der iibesetzten Partie aus Gindely’s Geschichte, poln. Aus- 
gabe).

14. Das Lówenpaar (oder ein anderes Schauexemplar) in der bei 
uns gastierenden Menagerie. —  Eine Beschreibung.

15. „D  er Schenk von Limburg." —  Inhalt.
16. Vorkommen des Salzes und dessen Anwendung im Haushalte 

der Menschen.
17. Die Sagę von der Griindung Roin’s — erzahlt.

Vier Ubersetzungen.
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W  k l a s i e  VI.

1. Inhaltsangabe und Erklarung der Parabel „ Tag und Nacht.“
2. Die Mildthatigkeit Peter Skargas. Nacb dem Polnischen.
3. Erklarung des Scbiller soben Rjithsels ron dem Pfluge.
4. Der Untergang des westromischen Reiches.
5. Inhaltsangabe des I. Aufzuges aus Goethes „Torquato Tasso.“
6. Riidiger von Beclilarn.
7. Die Bedeutung der Schwefelsilure fiir die Industrie.
8. a) Der Glockenguss zu Breslau. Inhaltsangabe.

b) Tasso und Antonio. Vergleichende Charakteristik.
9. Moros’ Ruckreise nach Syrakus. Worin zeigt sich seine Cha- 

rakterstarke?
10. (Jber die Arten der geometrischen Beleuchtung und die Me- 

thode der Schattenconstruction.
11. Untergang der Hohenstaufen.
12. Der siebzigste Geburtstag. Inhaltsangabe.
13. Wallensteins Lager, ein Bild des dreissigjahrigen Krieges.
14. Schilderung der Feuersbrunst nach Schillers „Lied von der 

Glocke.<£
15. Herzog Ernst der Eiserne. Ubersetzung.

K l a s a  VII.

1. Welchen Gegensatz zwischen Mittelalter und Neuzeit hat die 
Erfindung des Schiesspulvers herrorgebracht?

2. Mariens Haft, ihre Behandlung und ihre Schuld. Nach Schil
lers „Maria Stuart“ I, 1— 4.

3 Was bewirkte unter Philipp II. Spaniens Herabsinken von 
seiner Hohe?

4. Leicester und Mortimer. Vergleichende Charakteristik nach 
Schillers „Maria Stuart II, 8.

5. Der Tod Laokoons. Nach Vergils Aeneis II.
6. Die Ursachen des spanischen Erbfolgekrieges.
7. Hiions Erzahluug im I Gesange des „Oberon.“  Inhaltsangabe.
8. a) Die Verdienste des Prinzen Eugen von Savoyen um Oester-

reicli.
b) Inhaltsangabe und Bedeutung des Eingangsmonologes in 

Goethes „Iphigenie auf Tauris."
9— 13 Ubersetzungen.
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IV.
T E M A T A

do piśmiennego egzaminu dojrzałości.

Z języka polskiego.
„W pływ  odkryć geograficznych na historyą państw nowożytnej 
Europy."

Z języka niemieckiego.

a) Przełożyć na język niemiecki ustęp z W ypisów polskich na
klasę II „Alexander W ielki" do „ . . . .w  niewolę." (str. 123).

b) Przełożyć na język polski ustęp z Wypisów niemieckich Ha
merskiego dla klasy III: „D er erste Babenberger in Oester- 
reich." (str. 62).

Z matematyki,
1. W  szeregu arytmetycznym wynosi suma drugiego i czwartego

członu =  15 a iloczyn tychże członów =  50. Wynaleźć 
pierwsze pięć członów tego szeregu.

2. Kwadrat o danym boku: a = 12m, zamienić na prostokąt, któ
rego obwód jest 2 razy tak wielki, jak obwód kwadratu, a 
powierzchnia jest x/ 3 większą od powierzchni kwadratu.

3. Po jakim czasie kapitał 1600 złr., złożony na 6^2 °/o skład.,
urośnie do takiój sumy, co kapitał 2540 złr., złożony przez 
lat 6 na procent pojedynczy 41/2% ?

Z geometryi wykreślnej.
1. Dany punkt a i prosta i ;  przeprowadzić przez punkt a prostą

M, prostopadłą do danój L.
2. Oznaczyć miejsce gometryczne punktów na walcu kołowym

prostym, które od danego punktu c, na powierzchni walca le
żącego, znajduje się w danym odstępie d.

3. Narysować perspektywę walca, ustawionego prostopadle na
płaszczyźnie podstarsowćj i wyznaczyć jego cień własny i cień 
rzucony.

V.
Z B I O R Y  NAUKOWE.

I. Biblioteka.
Zawiadowca Romuald Bobin.
a) Biblioteka dla nauczycieli pomnożyła się w bieżącym
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roku o 7 dzieł w 13 tomach; liczy zatóm 684 dzieł w 1010 tomach, 
oprócz programów, których liczba doszła do 800.

Kupiono: S a l m o n ,  Analytische Geometrie des Raumes 2 
tomy —  Analytische Geometrie der Kegelschnitte. K r e b s ,  Lehr- 
buch der Physik. Holzwarth, Historya powszechna 4 tomy.

Dary. W ys. M inist. W yzn. i O św. Oest. botanische Zeit- 
schrift r. 1883. Oesterreichische Geschichte fiir das Volk, t. 1, 
7, 8, 10 w 7 częściach. W ys. Rada szk. kraj. 2 egzempl. pisma 
„Vindobona“  z r. 1880. W ny Tempsky z Pragi: F r i e d ,  Katho- 
lische Apologetik. K a l t n e r ,  Lehrbucli der Kirchengeschichte.

C z a s o p is m a : 1) Yerordnungsblattdes Ministeriums f. Cul- 
tus und Unterricht. 2) Biblioteka Warszawska. 3) Biblioteka uni
wersalna. 4) Zeitsclirift fur das Realschulwesen. 5) Zeitschrift fiir 
Schulgeographie. 6) Der Naturhistoriker, 7) Centralblatt f. d. ge- 
werbliche Unterrichtswesen.

b) Czytelnia dla młodzieży liczy ogółem 593 książek 
w języku polskim.

W  roku bieżącym zakupiono następujące dzieła: K r a s z e 
w s k i ,  Pogrobek, Kraków za Łokietka, Jelita. S z u j s k i ,  Jerzy 
Lubomirski, Zborowscy, Portrety Nie-Yan-Dyka. L a s k a r y s ,  
Przygody Paska. Borkowska,  Wspomienia z przeszłości. I z deb 
ska, Praca bogactwem. D z i e k o ń s k i ,  Wiązanie dla wnuków. 
T e r e s a - J a d w i g a ,  Ze świata rzeczywistości. S p e k t a t o r ,  
Krzemieniec. T a t o  mir,  O królu Kazimierzu W ., Ślady Jana III.

Książki wypożyczano uczniom do domu od połowy wrze
śnia do połowy czerwca 2 razy w tygodniu, mianowicie: w So
botę, po nauce szkolnój uczniom klas niższych; uczniom klasy 
Y —YII w Niedzielę po nabożeństwie.

W  ciągu roku wydano książek:
W  klasie I. 50 uczniom 384 książek

7? II. 28 7? 313 77

77 III. 22 7-» 209 77

77 IV. 21 77 304 1 7

77 V. 20 77 200 77

7 ) VI. 15 77 177 77

77 YII. 20 y) 163 7*

Ogółem wypożyczono 176 uczniom 1750 książek.
c) Biblioteka dla ubogich uczniów liczy 350 książek,
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w tój liczbie jednak wiele nieużywanych obecnie w zakładzie. 
W ypożycza się je  ubogim uczniom na cały rok.

Biblioteka niemiecka dla młodzieży.

Zawiadowca R o b e r t  R is c h k a .
Biblioteka posiada 194 dzieł a mianowicie:

Z działu geografii i podróży dzieł 13
„  historyi i biografii „  28
„  nauk przyrodniczych „  15
„  literatury klasycznej „  61
„  lektury powiastkowój „  73 tomów

z w y p i s ó w ..................................... 4.
Korzystało z niój 561 uczniów.
Przybyło w darowiźnie od księgarni F. Tempskiego w Pradze:

1. Leitfaden der Botanik f. ob. Cl. der Mittelsch. von Dr. Po
korny und Rosicky 1883.

2. Illustrierte Naturgeschichte des Pflanzenreiches v. Dr. Pokorny, 
12 Aufl.

3. Illustrierte Naturgeschichte des Mineralreiches v. Dr. Pokorny, 
11 Aufl.

4. Elemente der darstellenden Geometrie f, Ob. Realseh. von Fr. 
Smolik 1882.

5 Geometrische Formenlehre f. d. erste Cl. der Realseh. y. Moe- 
nik 1883.

6. Deutsches Lesebuch f. d. unteren Cl. der Gymn. v. Maurus Pfan- 
nerer 3. B. 3. Aufl.

7. Deutsches Lesebuch f. d. 4. Cl. d. ost. Mittelsch. v. Dr. Alois 
Egger, 1880.

8. Illustrierte Geschichte des Thierreiches v. Dr. A. Pokorny.
9. Deutsches Lesebuch f. d. unteren Cl. d. Gymn. y. Dr. M. Pfan- 

nerer 1. B. 1879.
Zakupiono: Klun, Geografia 3 fol. Fr. Hauke, Geografia 

z szczególnóm uwzględnieniem Austryi 21 wyd. Gindely, Ge
schichte f. ob. Cl. d. Real- und Handelsschulen 1. B. w 1 egz.
3. B. w 2 egzempl. i Gindely Lehrb. d. allg. Geschichte f. Real- 
schulen I ałte Gesch.

Wydawano książki raz na tydzień i przepytywano każdego 
ucznia z treści przy odbiorze.
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2. Zbiór geograficzny.
Zawiadowca Mieczysław Zaleski. 
Z końcem roku szkolnego 1882 było:

1. Globów i przyrządów 6
2. Map ściennych . . . . 64
3. Atlasów . . . . 7
4. Obrazów . . 53

W  ciągu roku 1883 przybyło:
1. Atlasów 5, mianowicie: a) Re i l l y ,  Schauplatz der fiinf Tlieile 

der Welt. Wien 1789. (Dar Dyrektora A. Maya); b) I t i n c -  
r a r i u m  przez W łochy na 25 kartonach (dar abituryenta Zy
gmunta Niewiadomskiego); c) S t i e l e r ,  Scbulatlas, wydanie 61 
z roku 1882 (dar zakładu J. Pertbes we Wiedniu i w Gocie); 
d) Spruner, Historisch-geographisclier Scbulatlas, e) Spruner,  
Historisch-geograpbischer Scbulatlas des Gesammtstaates Oester- 
reich.

2. Map ściennych 7, mianowicie: a) Kiepert, Italia antiqua; b) Eu
ropa w połowie VI. wieku (kopia z mapy Sprunera, wykonana 
przez ucznia Zahradnika); c) Chayanne, Afryka; d) Arendts, 
Rosya; e) Baur, Austro-Węgry; f) Arendts, Wielka Brytania 
i Irlandya; g) Kiepert, Orbis terrarum antiquus.

3. Obrazów 5, mianowicie: a) Letoscbek, Tableau i t. d. b) 4 obrazy 
Langla do historyi (Ruiny Palmyi-y, katedra w Yorku, Wasili 
Błażennoj w Moskwie i klasztor w Eczmiadzin).

Z końcem roku szkolnego było zatóm:
1. Globów i przyrządów 6
2. Map ściennych . 71
3. Atlasów . . . . . 12
4. Obrazów . 58

3. Gabinet fizykalny.
Zawiadowca Kazimierz Bryk.
Z końcem roku 1882 było prócz chemikaliów i utensyliów, 

przyrządów i narzędzi 184 zapisanych do inwentarza, oprócz tego 
tokarnia i warstat stolarski z przyborami.

W  ciągu roku 1882/3 przybyło: 1. Machina magneto-elektry- 
ezna systemu Krottingera (za rok 1881/2). 2. Dwie lampy z dru
tem platynowym do wymienionój machiny. 3. Lampa elektryczna
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z reflektorem także do machiny pod 1. 4. Multiplikator do apa
ratu Meloniego. 5. Elektroskop ze stosem Zamboniego. 6. Apa
rat do galwanopłastyki. 7. Pryzmat z flintglasu na podstawce. 
8. Dwa walce mosiężne na podstawce odosobniającój do zasadni
czych zjawisk elektryczności.

Oprócz tego zakupiono z dotacyi nadzwyczajnej szafę o 4 
drzwiach oszklonych, polerowany, 2’BO"1 wysoką, 2’20m szeroką, 
tudzież biórko z szafką oszkloną.

4. Gabinet chemiczny.
Zawiadowca Bogdan Hoff.
Z końcem roku szkolnego zbogacony został gabinet ten przez 

zakupno:
2 szafami oszklonymi.
1 sztelażem.
5 nowymi przyrządami (Hofmana).
3 nowymi narzędziami (areometrami).
20 przetworami chemicznymi i
100 naczyniami chemicznymi, tak że ogółem gabinet 

ten posiada teraz: 111 przyrządów i narzędzi zapisanych do 
inwentarza, oprócz 149 okazów różnych przetworów chemicznych 
i przeszło 200 sztuk naczyń chemicznych, kuchnię i destylarnie 
chemiczną.

5. Gabinet historyi naturalnej.
Zawiadowca Jędrzej Panek.
W  bieżącym roku szkolnym gabinet zbogacony został przez 

zakupno następującymi okazami:
Z z o o l o g i i :  Czaszek ośm sztuk j. t: lisa, barana, kota, za

jąca, koszatki, kreta i niedoperza; wypchaną murą białą i cho
mikiem, tudzież potwór: kurczę z czterema nogami, trzema dzio
bami, trojgiem ócz i parą skrzydeł.

Z  p t a k ó w :  Pięć tablic kolorowanych ptaków Schreibera 
i pięć tablic płazów.

Dar od p. Micewskiego z Tuczęp: dwa wypchane ptaki i 
trzy żmije w spirytusie.

Z b o t a n i k i  zakupiono pięć okazów roślin z masy pa
pierowej i z tójże samćj masy 36 grzybów.
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6. Gabinet rysunków odręcznych.
Zawiadowca Józef Dziewoński.

Z końcem roku 1882 liczył ten gabinet 179 sztuk zapisanych do 
inwentarza.

W  roku 1883 zamówiono przybory rysunkowe, które do 
końca roku szkolnego jeszcze nie nadeszły.

7. Gabinet geometryi wykreślnej i rysunków geom.
Zawiadowca Edmund Orzębski.
W  bieżącym roku szkolnym zakupiono:
1) H auser, Saulenordnungen. 2) Po h l i g ,  Maschinentheile. 

3) Ri eve l  et Schmijdt, Bautechniscbe Yorlageblatter. 4) Farben-  
kreis  nach Briicke (20 tablic). Nadto sprawiono szafę oszklony do 
gabinetu na przechowywanie modeli i 12 ram oszklonych na wzory 
rysunkowe.

8. Zbiór numizmatów,
założony przez dyrektora zakładu w roku 1880, liczy obecnie: 

monet miedzianych 200 
„  srebrnych 50.

VI.

Kronika zakładu.
Rok szkolny 1882 — 83 rozpoczął się jak zwykle dnia 1. 

września uroczystóm nabożeństwem. W pisy uczniów do zakładu 
odbywały się w ostatnich trzech dniach sierpnia. Egzamin wstępny 
uczniów, zapisanych do I klasy, odbył się w dniach 1, 2 i 3 wrze
śnia. Do I. klasy zapisało się 51 uczniów. Z tych poddawało się 
egzaminowi wstępnemu 42. Przyjęto 40, reprobowano 2.

Dzień 4. października, jako dzień Imienin Najjaśniejszego 
Pana, obchodził zakład uroczystóm nabożeństwem z odśpiewaniem 
hymnu ludowego i feryami szkolnymi.

W  pierwszej połowie października zastępca nauczyciela 
Frąnciszek Dziurzyński ciężko zachorował. Ponieważ stan zdro
wia jego nie pozwolił mu już w tym roku szkolnym powrócić do 
obowiązków nauczycielskich, przeto niektórzy członkowie grona 
zupełnie bezinteresownie podjęli się zastąpić chorego kolegę i roz
dzielili godziny jego między siebie, które to zastępstwo, rozpoczęte
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dnia 1. listopada 1882, trwało aż do końca roku szkolnego. D y
rektor May objął matematykę w I. k l., prof. Bobin matematykę 
w II. kl., prof. Panek kaligrafią w II. kl., prof. Dziewoński ka
ligrafią w I. kl., a zast. naucz. Truszkowski geografią w II. kl. 
W ys. Rada szkolna krajowa rozp. z dnia 25 listopada 1882, 1. 
12936 zatwierdziła to stałe zastępstwo.

Od 18. do 21. października włącznie odbyła się lustracya 
tutejszej szkoły przez c. k. Inspektora krajowego i radcę W go. 
Ant o n i e g o  C z a r k o ws k i e g o ,  który na odbytój dnia 21. paźdz. 
konferencyi wyraził swoje zadowolenie co do skutków nauki i postę
powania nauczycieli.

Rozp. Wys. Rady szk. kraj. z dnia 26. paźdz. 1882 otrzymał 
prof. Bogdan HofF trzechtygodniowy urlop. Lekcye jego rozdzie
lono na ten czas między kolegów.

Dnia 21 grudnia 1882 obchodził zakład tutejszy uroczyście 600 
letnią rocznicę (27 grudnia 1282) panowania Najdostojniejszój dy- 
nastyi Habsburgskiój w Austryi. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 9 
solennćm nabożeństwem w kościele farnym, z odśpiewaniem Te 
Deum i hymnu ludu. O godz. 11. odbyła się w stosownie ude
korowanej na ten cel sali modeli gipsowyeh uroczystość szkolna, 
w którój cała młodzież wraz z gronem nauczycieli wzięła udział, 
tudzież zaproszeni reprezentanci wszystkich tutejszych władz rzą
dowych i autonomicznych.

Uroczystość obejmowała: 1) Zagajenie krótką przemową D y 
rektora; 2) produkcyę muzykalną, wykonaną przez orkiestrę zło
żoną z uczniów; 3) mowę uroczystą naucz. Zaleskiego o znacze
niu tój uroczystości z uwydatnieniem licznych dobrodziejstw, jakie 
spłynęły na nasz kraj od n aj miłości wiej nam panującego Ce
sarza Franciszka Józefa. Wzniesiony na końcu tój mowy trzy
krotny okrzyk „  Niech żyje!" na cześć Najjaśniejszego Pana i ca
łego Najdostojniejszego domu cesarskiego powtórzyła młodzież i 
wszyscy obecni z zapałem; 4) śpiew wykonany przez chór męski 
młodzieży szkolnój; 5) deklamacyą polską „Mury Habsburga" 
(Simrocka) wygłoszoną przez ucznia VII. klasy Andruszewicza; 6) 
deklamacyą niemiecką „D er Graf von Habsburg" Schillera, wygło
szoną przez ucznia VII. kl. Przedrzymirskiego i 7) drugą produkcyą 
muzykalną orkiestry, złożonej z młodzieży. Na zakończenie chór 
mieszany z towarzyszeniem muzyki, odśpiewał hymn ludu.
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Pierwsze półrocze zakończono dnia 30. stycznia, drugie 
półrocze rozpoczęto 3. lutego.

Pisemna część egzaminu dojrzałości odbyła się od 28. maja 
do 1. czerwca włącznie, ustny egzamin zaś odbył się w dniach 
14., 15., i 16. czerwca pod przewodnictwem członka c. k. rady 
szkolnćj kraj o w ój W go Pana Marcelego Studzińskiego.

W  dniu 18. czerwca obchodził zakład rocznicę śmierci ś. p. 
Cesarza Ferdynanda I. żałobnóm nabożeństwem, w którćm cała 
młodzież z gronem nauczycieli wzięła udział.

W  ciągu roku szkolnego przystępowała młodzież trzy razy 
do ŚS. Sakramentów Pokuty i Ołtarza i odprawiała w wielkim 
tygodniu rekolekcye wielkanocne.

Ważniejsze rozporządzenia władz szkolnych
z roku 1882— 83.

1. Wys. Rada szk. kraj. okólnikiem z d. 11. lipca 1882 1. 6802 
udziela aprobaty książce p. t. „Jana Schobera Gramatyka języ
ka niemieckiego, wydanie 4. przez Dr. Ludomiła Germana. 
Kraków 1882. “■

2. Wys. Rada szk. kraj. okólnikiem z d. 29. lipca 1882 1. 7024 
zalicza w poczet książek dozwolonych do użytku w klasach 
niższych szkół średnich Mineralogią M. Łomnickiego.

3. W ys. Rada szk. kraj. rozp. z dnia 26. sierpnia 1882 zalicza 
książkę p. t. „Deutsches Lehr- und Lesebuch fur die Ober- 
classen hóherer Lehranstalten yon Georg Harwot. Przemyśl 
1883“ w poczet książek dozwolonych do użytku w klasach 
wyższych gimnazyów i gimnazyów realnych.

4. Wys. c. k. Rada szk. kraj. rozp. z d. 30. września 1882 1. 
10250 zatwierdza p. Roberta Rischkę stale w zawodzie nauczy
cielskim i nadaje mu tytuł c. k. profesora.

5. Wys. Rada szk. kraj. reskr. z d. 8. grudnia 1882 1. 12634, 
wskutek lustracyi  t u t e j s zeg o  zakładu,  o dby t ó j  w drug i ć j  
p o ł o w i e  p a ź d z i e r n i k a  pr z ez  c. k. Inspektora  szkół  
średni ch,  przy j ę ła  z zadowo l eniem do wi adomośc i ,  że 
nauka  j ę z y k a  n i e m i e c k i e g o ,  udz ie lana pr z ez  prof .  R. 
R i s c hk ę  i naucz.  M. Z a l e s k i e g o ,  tak w ustnćj  j a k  
p i semnó j  c zęś c i  i nst rukcyi  sz ko l nć j  dozna je  starannćj  
i skutecznó j  op i ek i . "

6. Wys. Prezydyum Rady szk. kraj. reskryptem z d. 11. grudnia
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1882 1. 407/Pr. R. s. kr. przeznacza dzień 21. grudnia na uro
czysty obchód 6001etniego panowania Najdostojniejszej dynastyi 
Habsburgów w Austryi.

7. W ys. Rada szk. kraj. okólnikiem z dnia 17. grudnia 1882 1. 
4338 poleca bibliotekom szkół średnich „Kosmos," czasopismo 
polskiego Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika.

8. J. E. Pan Minister Wyznań i Ośw. reskryptem z d. 5. stycznia
1883 1. 21804 udzielił tutejszój szkole jednorazowej nadzwy
czajnej subwencyi w kwocie 500 złr. na uzupełnienie środków 
naukowych.

9. Okólnik Wys. Rady szk. kraj. z d. 15. stycznia 1883 1. 353 
zalicza w poczet środków naukowych, dozwolonych do użytku 
w szkołach średnich dwie mapy Letoschka z zakresu geografii 
fizycznój i astronomicznej, spolszczone przez B. Baranowskiego.

10. W ys. Rada szk. kraj. okólnikiem z d. 29. Stycznia 1883 1. 
400 udziela aprobaty książce „W eltera Dzieje powszechne 
skrócone, przełożył Z. Sawczyński. W yd. 4."

11. W ys. Rada szk. kraj. okólnikiem z dnia 23. lutego 1883
1. 14228 poleca bibliotekom szkół średnich czasopismo „Prze
wodnik bibliograficzny" wydawany przez Dra W . Wisłockiego 
w Krakowie.

12. W ys. Rada szk. kraj. okólnikiem z d. 28. lutego 1883 1. 9G6 
zwraca uwagę na pożytek instytucyi pocztowych kas oszczę
dności i poleca pouczać młodzież o pożytku oszczędności i 
zachęcać ją  do korzystania z nowćj instytucyi.

13. Wys. Rada szk. kraj. okólnikiem z d. 25. kwietnia 1883 
1. 2184 poleca następujące dziełka, wydane nakładem „Ma
cierzy Polskiój" do bibliotek szkolnych: a) O złćm i dobróm 
gospodarowaniu przez Z. Grawareckiego; b) Opowiadania dla 
ludu przez A. Machczyńską i c) Król Jan III. przez W. Pod
górską.

14. W ys. Rada szk. kraj. dekretem z d. 30. czerwca 1883 1. 6134 
przyznała Dyrektorowi Andrzejowi Mayowi piąty dodatek kwin- 
kwenalny.

15. Wys. Rada szk. kraj. dekretem z d. 15. lipca 1883 1. 6494 
przyznała prof. Józefowi Dziewońskiemu drugi dodatek kwin- 
kwenalny.

6
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VIII.
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I. 52 50 4 23 3 8 12 —

II. 32 28 1 15 1 1 10 —
III. 24 22 2 17 — — 3
IV. 23 22 2 9 2 3 6 - i
V. 20 18 2 1 2 2 — 2

VI. 16 15 1 7 1 — 6 — !
VII. 20 20 3 15 2 — —

Razem 187 175 15 98 11 12 39 —

Wykaz uczniów

! b) Według; wyznania: 
rzymsko-katolickich . . 108

grecko „ . . 6
ewangelickich . . . .  1
starozakonnych . . .  60

c) Według miejscowości, gdzie rodzice przebywają:
Z miasta Jarosławia 102, z powiatu Jarosławskiego 23, 

z przyległych powiatów 22, z odleglejszych 25, obcych 3.

d) W iek uczniów klasy najniższój i najwyższój:
W  I. kl. lat 10 mających 2 W  VII kl. lat 17 mających 2 

„  U  „  8 „ 18 „  2
„  12 „  10 „  19 „  3

do przeniesienia 20 do przeniesienia 7
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Z przeniesienia 20 Z przeniesienia 7
W  I. kl lat 13 mających 8 W  VII. kl. lat 20 mających 6

„  14 l i „  21 „  5
„  15 n 2 „  22 „  1
„  16 >•> 0 „  23 „  1
„  17 1

50 20

e) Czesne, fundusze zbiorów naukowych i stypendya:
W  I. półroczu płaciło całą opłatę 100 uczniówr 
W  11. „  „  „  „  84 „

połowę opłaty 1 „
Czesne zatem wynosiło wr całym roku 1291 złr. 50 ct.
Taksy wstępne wynosiły 117 „  60 „
Datki na zbiory naukowe 187 „  -  „
Za duplikaty świadectw 6 „  —

Razem 309 złr. 60 ct.

Fundusz naukowy dopłaca niedobór do wysokości kwoty
przepisanej 560 złr. stanowiącej dotacyą przepisaną na zbiory 
naukowe dla tutejszego zakładu.

Oprócz tego otrzymał zakład w bieżącym roku nadzwy
czajną dotacyą na uzupełnienie zbiorów naukowych w kwocie 
500 złr. (R. M. z d. 5. stycznia 1883 1. 21804 a W . R. s. kr. 
z 14. lutego 1883 1. 1219).

f) Stypendya pobierało 4 uczniów, takowe wynosiły 400 złr.
g) W ny Pan Grwalbert Ziembicki, Dyrektor budowy kolei 

Jarosławsko - Sokalskiój, złożył na ręce Dyrekcyi kwotę 50 złr. 
dla ubogich uczniów. Kwoty tój użyto częściowo na zapłacenie 
taks i stempli za ubogich a pilnych abituryentów, resztę zaś przez
naczono dla nich na opędzenie kosztów podróży do wyżsych za
kładów naukowych. Za ten szczodry dar składa Dyrekcya imie
niem ubogiój młodzieży Szanownemu dawcy publiczne podzięko
wanie.

h) Bursa imienia Kopernika.
Zakład ten utrzymywał w bieżącym roku jak w poprzednim 

swoim kosztem i staraniem 16 wychowanków, pomiędzy tymi 13 
uczniów szkoły realnój. Oprócz tego udzielał wsparcia także i poza 
zakładem ubogiój młodzieży. Prezesem bursy jest od początku



jó j istnienia JW . Stefan lir. Zamoyski. Wskład wydziału wcho
dzę, członkowie grona szkoły realnej i szkoły ludowej i pięciu człon
ków z poza grona nauczycielskiego. Dnia 10. grudnia 1882 utracił 
ten zakład w osobie ś. p. Jana Dimmla, który od pierwszego 
założenia tój humanitarnój instytucyi był jó j dyrektorem, swego 
najgorliwszego opiekuna. Ś. p. Jan położył przez swe niestrudzone 
zabiegi wielkie zasługi, nietylko przy założeniu tutejszój bursy, 
lecz także przyczyniał się najwięcój od piórwszego jó j zało
żenia aż do ostatnich chwil swego żywota do pomyślnego rozwoju 
tój pożyteeznój instytucyi dla ubogiój młodzieży tutejszego zakładu. 
Pamięć tego męża, która pozostanie niezatartą w kronikach tutej
szego zakładu, uczciła młodzież szkoły realnój, odprowadzając 
zwłoki zmarłego z prawdziwóm rozrzewnieniem na miejsce wie
cznego odpoczynku.
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IX.
KLASYFIKACYA UCZNIÓW

za  d r u g i e  p ó ł r o c z e .
(Ttustem pismem wydrukowani otrzymali stopień pierwszy z odzuaczonicm).

Klasa I.
1. Tuleja Józef.
2. Kullik Walery.
3. Ellenberg Saul.
4. Feiner Ozyasz.
5. Barth Ozyasz.
6. Stawarski Stanisław.
7. Płonka Bogumił.
8. Bergthal Józef.
9. Ryci Karol.

10. Margulies Dwid.
11. Srodoń Władysław.
12. Tokarzewski Jan.
13. Lip sz Karol.
14. Reichert Serwacy.
15. Rojewski Alfred.
16. Król Antoni.
17. Kislinger Ludwik.
18. Wojakowski Józef.

19. Poster Markus.
20. Kleis Henryk.
21. Hornstein Aron.
22. Wahn Mieczysław.
23. Geschwind Samuel.
24. Rotyński Antoni.
25. Ettinger Leon.
26. Langbank Benedykt.
27. Uberall Hersch.

Do egzaminu poprawczego po 
feryach przenaczono 12, drugi 
stopień otrzymało 3 , trzeci sto

pień 8, wystąpił 1.

Klasa II.

1. Brodowicz Władysław.
2. Bleicher Abraham.
3. Rydel Michał.
4. Jekiel Wacław.
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5. Kwieciński Walery.
6. Hausner Adolf.
7. Brzozowski Zenon.
8. Dymnicki Józef.
9. Nowakowski Franciszek.

10. Bilger Adolf.
11. Goldschmid Henryk.
12. Witkowski Władysław.
13. Alszer Wiktor.
14. Reibach Joachim.
15. Kunert Jan.
16. Koch Aleksander.
Do egzaminu poprawczego prze
znaczono 10, drugi stopień otrzy
mał 1, trzeci stopień 1, wystąpi

ło 4.

Klasa III.
1. Seligmann Józef.
2. Korasiewicz Antoni.
3. Banach Antoni.
4. Stepkiewicz Wojciech.
5. Mikoś Karol.
6. Ł owczyński Franciszek.
7. Adamski Jan.
8. Cichocki Otmar.
9. Rohatsky Julian.

10. Rappaport Ozyasz.
11. Kurzmann Dawid.
12. Wojakowski Władysław.
13. Osostowicz Bronisław.
14. Cybulski Ludwik.
15. Szantruczek Roman.
16. Grossfeld Józef.
17. Goldschmid Berko.
18. Freiheiter Marek.
19. Zangen Bronisław.
Do egzaminu poprawczego przez

naczono 3, wystąpiło 2.

Klasa IV.
1. Gruntowicz Franciszek.
2. Sroka Józef.
3. Wronowski Józef.
4. Nebenzahl Dawid.
5. Uhryn Bazyli.
6. Skrzyszowski Władysław.
7. Blumenfeld Maurycy.
8. Knopf Karol.
9. Siisseles Leon.

10. Wroński Izydor.
11. Bleicher Izrael.

Do egzaminu poprawczego prze
znaczono 6, drugi stopień otrz. 2, 

trzeci stopień 3, wystąpił 1.

Klasa V.
1. Haładej Jan.
2. Mozdyniewicz Adam.
3. Barb Mojżesz.
4. Skoczyński Władysław.
5. Bogdani Adam.
6. Blumenfeld Maurycy.
7. Krug Jzrael.
8. Engel Kazimierz.
9. W eich Izrael.

10. Muller Stanisław.
11. Brandmann Izaak.
12. W ysocki Feliks.
13. W eg Salamon.
14. Sclimalzbach Mojżesz.

Do egzaminu poprawczego przez
naczono 2, stop. drugi otrzymało 

2 , wystąpiło 2.

Klasa VI.
1. Blatt Henryk.
2. Stawarski Antoni.
3. Bieńkowski Kazimierz.
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4. Stupnicki Antoni.
5. Rudeński Karol.
6. Osostowicz Władysław.
7. Sobolewski Zygmunt.
8. Milli Antoni.

D o egzaminu poprawczego przez
naczono 6 , stop. drugi otrzymał

1, wystąpił ł.

Klasa VII.
1. Boclmiak Jan.
2. Laub Gedeon.
3. Zaremba Bolesław.
4. Andruszewicz Bolesław.
5. Runge Romuald.

j 6. Skierecki Stefan, 
i 7. Peczek Karol.

8. Niewiadomski Zygmunt.
9. Łuszczewski Stefan.

10. Hofstatter Aleksander.
11. Przedrzymirski Aleksander.
12. Spanier Maurycy.
13. Żebrowski Michał.
14. Żebrowski Wacław.
15. Jastrzębski Kazimierz.
16. Kupczakiewicz Szymon.
17. Kurowski Emil.
18. Semeniuk Władysław. 

Stopień drugi otrzymało 2.

WYNIK
egzaminu dojrzałości.

Zgłosiło się do egzaminu uczniów publicznych . 20'
eksternista . 1.

Uznano za dojrzałych z odznaczeniem uczniów publiczn. 3
yy yy r> yy °

eksternistę 1
Przeznaczono do egzaminu powtórnego z 1 przedmiotu

po feryach . . . . . .  5
Reprobowano na pół roku . . . . .  1

„  na rok . . . . .  1
,, bez terminu . . . . .  1

21

Razem 21
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X.

Do wiadomości rodziców i opiekunów.
Rok szkolny 1884 rozpocznie się 1. września 1883 r.
Wpisy uczniów odbywać się będę, 29, 30, i 31 sierpnia. 

Późniejsze zgłoszenie się do zapisu tylko w razie ważnych powo
dów uwzględnione być może.

Bez obecności rodziców lub opiekunów żaden uczeń przy
jęty nie będzie.

Uczniowie nowo wstępujęcy maję się wykazać świadectwem 
szkolnóm tego zakładu, gdzie dotychczas pobierali nauki, i me
trykę chrztu i złożyć przytóm wpisowe w kwocie 2 złr. 10 ct. 
i 1 złr. na środki naukowe.

Wszyscy uczniowie, płacący szkolne, maję je  złożyć ile mo
żności przy wpisie lub w przeciągu miesiąca września, w prze
ciwnym razie na mocy rozporządzenia W ys. Rady szk. kraj. 
z końcem września bezwzględnie z zakładu zostaliby wydaleni.

Ponieważ nie wolno uczniom szkół średnich mieszkać gdzie
indziej, jak tylko tam, gdzie Dyrekcya pozwoli, przeto zechcę 
się rodzice i opiekuni porozumieć z Dyrekcyę, czyli miejee gdzie 
synów lub pupilów swoich umieścić zamierzają, nie należy do 
zabronionych.

Również co do wyboru korepetytorów należy zasięgnąć rady 
Dyrekcyi.

Rodzice i opiekuni zechcą przy wpisie oświadczyć Dyrekcyi, 
czy sobie życzą, aby ich synowie lub pupile pobierali naukę 
w przedmiotach nadobowiązkowych. Kto naukę tę rozpocznie, nie 
wolno mu jój przerwać bez zezwolenia Dyrekcyi.

Częste porozumiewanie się rodziców i opiekunów i nadzoru 
domowego ze szkołą jest rzeczą nader pożądaną. Dyrektor i pro
fesorowie chętnie udzielają rodzicom, opiekunom i nadzorcom do
mowym wiadomości o postępie w naukach i prowadzeniu się 
uczniów w godzinach wolnych od nauki.

Egzamina wstępne do I. klasy odbędą się zaraz w dniach 
wpisu popołudniu t. j. dnia 29, 30 i 31 sierpnia.

Andrzej May,
c. k. D y r e k t o r .
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