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Was ist eine moderne Sprache?
E i n  s p r a e h p h i l o s o p h i s e h e r  V e r s u e h .

Von F c l i x  Z v e H n a .
l l a v t a  peu

Herakleitos.

W enn bestlindiger W echsel Gin unbcstreitbares Naturgesctz, wemi W erden, W achsen 
und Yergclien (las trich oto miso he System in der Daseinsentwicklung des kosmischen Ganzen wie 
jegliohen pbysischcn Individnmns, wenn auf- und abstcigende Entw icklung iusbesondere die 
S ignatnr des Organismus ist und sein Leben geradc in einer Ycrkettnng stufcumiissiger Vor- 
gange bis zum endlieben Abstcrbcu besteht: so muss auch die S p r a c h e ,  dieser kunstvollste 
und Yollendctste Organismus, dieses wunderbare naturlicli-geistige Prodnct cines geistlciblichen 
Wesens *) an jenem allgemeinen Gesetz der Bcwegung und AbnTmderlichkeit participiren, so 
darf im Auf- und Nicdergang spracblicbcr Erscheinungen kein Stillstand eintreten, so muss 
nac.lt des alten ephesinischen Philosophen 2) Dictum die Sprache in hestandigem Fluss sich be- 
tinrlcn und es muss Yullkommen walir sein, wie Yarro s a g t: „consuetudinem loquendi esse in 
motu.“ I)ass dem so ist, ist von der heutigen Sprachwissenschaft so allgemein anerkannt, dass 
es ais Axiom derselbcn gclten kann; warc aber dem uicht so, so ware die Sprache eben weder 
ein Organismus nocli des Lebens teilhaftig und die in den einzclncn Spraehen trotzdem un- 
Ycrkcnnbanm Verandcrungen (die Yorsehiodcncn Spineli znstjfnde in verschiedenen Perioden) 
miissten dem beobaehtenden Geiste ais ganz ratselhaftes Spici des Zufalls oder der Laune 
erscheinen.

Das Spraeblcbcn kann allerdiugs in eine Art Stagnation geraten und in melir kiinst- 
licher ais natur licli-spontancr Existenz fortbestehen oder auch ganz zu pulsircu anfhoren. Das 
erstere tindet. s ta tt in solclicn litterariseh iixirten Idiomen, die mit dem Volke fast den Contact 
verloren baben und dureli eine zu weite Kluft von der Yolksspraeiie geschiedcn sind, dereń 
noch fortlaufende YerJIndcrungen meist nur der Iieflexion, der Laune oder NachlSssigkeit der 
Schriftstellcr zu danken sind, wie dies z. B. mit dem 1 lebraischen zur Zeit Cliristi oder mit 
dem classischeu Latein am Endo der Kaiserzeit gewesen; das letztere erfolgt, sobald eine 
Sprache •—■ was stets durch aussere (politisehe, sociale, religiose) Einfliisse bedingt ist — ans 
dem Vorkehr und Gebraueh ganzlich schwindet oder a h s t i r b t  (niclit ausstirbt); von solehen 
Spraehen erlialten die Naehkommen nur Kumie, insoferne jeno in noch Yorhandenen Schrift- 
denkmalcn nicdergelegt sind; sic erscheinen nns dann wie linguistische Petrefaete. Stirht eine 
Sprache ab ohuo litterarisrhe Aufzeichrntngen zu hinterlassen, so hleibt uns ilire Kenntniss 
ewig Yerschlosscn, sie ist fur uns wahrhaft ausgestorben; hieher gehoreu beispielsweise das 
Altrussische (obwol uacli dcm Bekanntwerden der altrussischeu Volkslieder nicht mehr volI- 
stiindig) und Altserbische, wovon wir fast gar niehts wissen, indem das Eussisehe erst seit 
Peter dem Grossen, das Serbische erst. seit Dosithej Obradowitsch (zweite Ilalfte  des 18. Jahrh .) 
zur Schriftspraehe erhoben wurde, wahrend vordem beiderseits das Altslavisclie (Altbulgarische) 
litterariseh ver\vendet wurde. So Iangc hingegen eine. Sprache, sei es auch von einem winzigen 
Bruchteil von Mensehen, wirklieh gesprocheu wird, ist sie ais lebend anzusehen und bleibt 
den Bedingungen des Lebens unterw orfen: „Die letzte alte F rań , welche cornisch spraeh und 
der mail je lz t ein Denkmal zu errichten beabsichtigt, reprasentirlc in sieli sclbst die alte Sprache 
von Cornwall.“ (M. Muller, Yorlcsungon I. p. 00). Eben darnin war die jungst verstorbene 
letzte eingeborne Tasmanierin (einslige Konigin ilires Stammes) die letzte Eeprasentantin des 
mm verschwuiidenen Autoehthonen-Idioms jenes ferncn Insellandes.



Wir betrachlen ais sprachbildendo Faetoren: die intellectuelle Tiitigkeit des menschlichcn 
Geistcs (durcli Apperccption und Abstraction der iu den Gcgenstanden liegenden, bezieliungs- 
weise an ilmen zu Tage tretenden Bosch aften bei t — ;ł), dio physiblogisohe Qualitat der mcnscli- 
lichen Kedewcrkzenge % sclilicsslich ais Bindemittcl und (feilweise) Product beider jene 
Markirung und Fesselung de3 Lautcs, die inan ais Aecent od er Ton bezeiidmct, oder, wie 
dies Dr. Ed. Kfinig in der gloichbetiteltcn Schrift (Weimar, ff. Ikdilau, 1874  ̂ kiirzor ausdnickt, 
Gedanke, bau t und Accent. Repribentirt der erstgenauute Faotor die rcingeistige Scite der 
Spracbbildung, der zweite hingegeu die matoriolle, so ist der Aeeenl eine S^nlhesis beider 
Elemente und dadureh gleichsam ein Kc(lex der goistig sinulichcn Wescnseinhcil im Mcnschen 
uberhaupt 5). — Erkenucn wir in vorge nami ter Trias die selialleiiden und gesetzgebenden
Krafte der Spracbbildung, so mus.son wir neben ilmen hcrlaufend noeb drei andere allgcineine 
Sprachgesetze aiintdnuen: Deut.liohkoit, biiiidige Kurzo, Wolimit (buzzatto, Prolcgomcni ad 
u na grammatica ragionata 1830, p. 110: la perspitnita, la ! uw ita, la facilita), die inan immer- 
hin auch ais Ziele fur dio Wirksamkcir, der drei cistom orklaron mag, dio a bor mit deiiselbeu 
coexistirend und iminanenl zu denkeu siud, wabrend die Klaiheil, Conoisiou und Euphomic in 
conereto ais Ausfluss des Zusammenwirkens oder mich des Kainpfes jeuer ge.slaltonden Mach te 
(der pri maren sowol ais secundaren)zu gol ten liaben, wie buzzaUo — fretlich ni elit oisehópfeiid •— 
(1. c. p. 115) sagi: „Tutli, rpiauti sono, i fenoeuim gramrnatieali naseono dal conflitto delie 
tre leggi delta perspicuita, della brevita, dell* eufouia“

Diesel ben Polenzeu und Geselze, welche bei der Erzeugung der Kpruehe dberbaupt und 
der Urspraelieu insbesondre obwalleten, entfalteten itire Wirksamkeit ununterbroehen im Strome 
der Jahrtauseude bei alk den iinzahligcn Moditicatiunen, denen die Spraeberscheinmigen in 
Form, Structur und Fmietion unterworfeii wurdeii: koin bautwaudol, keine 1'iiguwg.sandcTung, 
keiu Bedoutiingsweehsel er to! g te olme Eiugi ifen der recipireudrn uml reproduemmden Goistos- 
tatigkeit, okno Kiicksieht aut’ die rola tire bebddigkeit mul plunie (bebe Sehnnheil dor Aus- 
spraehe 7). Nieht nur Sanskrił, Griechbch, Italiach, Litbiubch giud Pesullate oiuer na cli don 
angefuhrteu Lebousprincipieu der Spraehe erfołgteii Umfnrniimg, sondom auoli die jiingeren 
Sprachgencrationen bis be rab a uf uusre Tage yerdanken ibren Urspnuig deiiselbeu Bildungs 
processen, der fortdaueriiden Wirksamkeit derselben gcstnltcndeu Krafte.

Mann igłach sind dio 1'robienia, wole be in Folgę der vielgestaHigen Ty pen und Kuano.cn 
des Spraelibaues und der Beweglichkeit der fcjpraobolemeiite a u den Forseher berantreten : 
jedes (lerselben bat. semen eigeneit Reiz, bietet eigcuftimljcbe oohwicrigkeitca, wirll cin beson- 
deres bieli i auf Natur und Gctriebe der spraeblicben Organi.anen und sowie mis die Spectralana- 
łyse eine mitruglieho Zeugin fur die stoffliche Zusammensetzimg oiuer kosmiarlion liniividua1ita!, 
ab er aueb Wegweiseriu zu da  on w ei terer pliysikaliscben Ergrunduug i-I, ?o crsoMiossl ino der 
sprachwissenscbaftlicbe Appaiat nie biali ein das complicirte Gc b i Irlei o d w eden eon ero len (Kdnnken- 
ausdrucks, sondern las.it mis aueb weitreh hende Blieke thun in Umfang und ri’i te da* gebtigen 
Errungensehafte;i, in die psychb* be Eigr iitumlirlikeit, in Keligimi und Nm luan^-hauung, in Intel- 
leetuelle and materielle Cultm e»ne:ś Yolkos. Von s^bdicm Ktandpunl-t aus bietet jede 8pracbe ein 
belebrcndes Moment, ist jede praolie in irgend welober Beziebung mej liwiiidig, inlerc.-sant, in- 
struetiv, mag sie noch so rauli klingen. nooli so wenig aiugebibbd s?in, noeb so eine uniergeoid- 
nete Kolie spielen. Die Resultatc doi ueuoiu f^pracditorseliung, die immir kriifligere Goltend 
maelmng ci ner ihres Nameus wlirdigeu ^prachwissenscliaft. liaben ja ie  Art von Classieismus 
zu einem uberwuudencu Stand punkt gemach t, die nur zwei oder droi auserleseno Spraoben 
zura Gegcnstand der Forschung und Fil ego inaebt (und dies yielmebr voin Standjumki emer 
ziemi i eh einseitigeu Eleganz ab  wisseri scbaftlich. i Gediegenbeit), a Ile andern a ber ais barlta 
rischc Gebilde nieht der Beachtuug wert bałt 5). Oder siud die 36 Nuanoen des Yorbalaus- 
drucks im Osinanischm nieht libolist b^lebrcnd? Ist das Fiunische nieht eine liuguistische 
Merkwiirdigkeit mit seinen 20 casus olme Subjeetsnominatiy und Objeotsae.ousativ.') Das Osse- 
tisebe ais eranisedie Sprachinsel niitten unter aggluliuativen Idiomen nut ścina- Aueignung des 
georgisebeu Lautsystems 9) ist gewiss ein iuteressant.es 8praebratscl. Die \  crwandtselłafts- 
yerhaitnisse dei- malayiscben Spraeheu nut dem Sanskrit ?0j sind ein wurdiger Gegenstand
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wisseuschaftliclier Beschaftigung: r/ zóu>v tcj |3pu){^axoi. Die Genus-Kategorien iii den
Kongo- und Kaffernsprachen u ) bieten Stoff zmn Nachdenken.

Dennoeh giebt es manelie Sprachen, welclie in ganz besonderer W eise und in weitern 
Kreison dic Aufmerksamkcit auf sieli zielicn (bezieliungsweise gezogen haben), welclie in Folgę 
teils gewisser ihnon innewolmender Vorziige und anbaftender Annexe, teils historischer Er- 
eignisse und Vcrlialinisse cine auszciclmende Pflcgc erfahren, eine weitreichende, teilweise welt- 
umfassende Bcdeutuug ernuigen haben. lim  in diese Aristokratie untor den Sprachen oio. 
gereiht zu werden, bcdarł eine Sprache eines Grades logischer und asthetiselicr Yollkomnien- 
lieit, der sic weit iiber das Nivc-.au der andeni Spraclien erhebt, so dass sie gloich einem 
Leuchiturine cmpurragfc im Ocean der tausendfiiltigen Formcn mensełilichen Gedankenaus- 
drucks uud fur alle koiniiiendcu Jahrhunderte wiirdig orscheint, die begabteston Gcister zu 
bosehaftigen und die odo!sten Gomutcr zu fesselu und scium der bcianblllhcndcu Jugend ais 
intellcetuclle und ethiseho Nabrung zu dienen. ICin solchcr Vorzng konunt allerdings nur we- 
nigeti S]iraelien zu: „ ran  riimtcs in gurgitc vasto“.

Solclie Spraeben sind y.11' ify/rp  G riednsch und Laiein. Dass diese Sprachen der ge- 
bildefsten Yfilkcr der vorehristliehen Zeit die Grundlage der gesainmlen christlich-europaischen 
Bilduug geworden, ist dari Rcsultat eines in der Natur der Yerhaltuissc begrihideteu histori- 
sclien (obne Zweifel provideutielIcii) Processos. W ahreml das Kdmorreich nach Erfiillung seiuer 
woltgesełnehtliohen Mission unaufhaltsam  seiiiem Untergang enLgegeiieilte und das Wafien- 
geklirr den Muson kani u eine Freistattc  gelassen z u haben sebien, gab es immerliin noch eine 
auserlesene Sehar trener Jungcr und Ffleger der aus bessern Zeit.en iiberkoinineiien Wissens- 
schatze, die sie wie ci u  lici li ges Fe ner, ‘win eiucn Breurj punkt interisivster menschlichcr Geistcs- 
stralen huteten, auf dass eiu kiiuftiges Gesehleeht. die Lampe des M inerva-I)ienstes neuerdings 
da ran entziindo und das beschcidene FhTnnnchen wieder zmn Soimeulichte maclie, das die 
W clt erleuohte und erwarmond und befruclitend wirke auf die scblummeniden Keime ecller 
Geistesbliiten und Friiclde. Auf dem Capitol batte knisorliche Munificenz deu Vertretern der 
W issensehaft ciuen Centralsitz und Sammelpunkt gesclinffen, indem dort auf Staatskosten be- 
soldeto Professoren die Philologie vort,rugen, und a  uch der Os tg o te Teodorich nahm dieses lit- 
terarisebe Institu t imter semen Sclmtz. Danii tra t das durch den grossen Benedict von Nursia 
v*Ulig regenerirte abendlaudisclie Mdnchtuin die geistige E rbschait jcner aussterbenden Ge- 
lehrten-Generation a u, auf welcli1 gltlcklicho Kich t uug benedietinisehen Fieisses Cassiodorus, 
der griisste L itterator seiuer Zeit, den woltatigsten Einfluss libte, indem er nach Niederlegung 
aller seiuer W ttrdcn das Kloster Yivariiun bci Scillaciuin (Scpiillace) in Calabricu griindete, 
sclbst. Mon d i wurde und auf alle W eise wissensehaft li cli es Strobel i for der te. Ais die Stilrme 
der Ydlkerwanderung ausgelobt, cine fest o AnsiedJuug der germanischon Eroberungsseharen 
erfolgt. war und der friedlielie Yerschmelzmigsprocess dieser mit den rbmischeu Provineialen 
seinen Verlauf nahm, erlaubten die verbaltnissmassig ruliigeren Zeitumstande der Wissensehaft 
wieder dic Aufmerksamkoit zuzuwenden, die litteranschen Schiitze der Alten kamen zu Ehren 
und fanden inuerhalb der scliutzondou Klostermauern eiu Asyl, Pflege und Verwertung. Frci- 
lich war es keine Pliilidogie in unserem Simie; dics wird aber aud i kein Verstandiger vcr- 
langen ; es war eine Gelehrsamkoit, wic die Zeit sie mit sieli brach te und nbtig liattc. Genug: 
dic Ueberzeugimg batte  P la tz  gegrifteu, dass die von den Alten uberlieferte Gcisteseultnr ein 
dauerndes Bildimgselemcut der Menseliheit in sich schliesse, dass sie den Stempel ausserordent- 
lieher Formv«llendung und Idceniulle an sieli trage und daher die wicbtigste Stelle in  der 
Oekonomie des lln te rrid its  emu cli men musse. Und ist es ni elit selion des unvergaiigliehen 
Dankcs der Nach wolt wert, jem* unsehatzbareu Scliriftdenkmale voui Untergang gerettet, m it 
der Treue ein er liebenden M utter he walu t, dureli miitiseliges Co pi ren n ) vervielfaltigt und 
so das Materiał fiir die kritisch sielitcnde und systematiseh-ordnende T atigkcit anfgospeicliert 
zti liaben? Und ist es die Selmld jcner stillcn Zellenbewolmcr, wenn nur zu ol't sarazeniselie, 
nordisebe od er ungrisclio Barbarce. dic Fruelite ibres Schweisses in Kaneli aufgelicn liessen 
und dadurcli manelie scliwer enipfundcne Ltieke im Canon der alfclassischen Seliriftwerke her- 
beifuhrten ?

1*
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Im byzantinisehen Eeiche bluhte trotz aller politischen Schwache und moralischeu Ent- 
artung eine ansehnlichc Cul tu r und fy£a Pojp.7] war, wie der Sitz reicher Kunstentfaltung, so 
auch das Centrum regen litterarischen Lebens, bis zu seinem Falle. Bekannt ist die stark 
yertretene historiselie L ittera tu r der Byzantiner, woruntcr auch in formeller Beziehung nicht 
alles zu verwerfen; selbst eine kaiserliche Prinzessin, Anna Comnena? verschmahte es nicht, ais 
Geschichtsehreiberin aufzutreten. Aber auch in andeni L itteraturzw eigen hdrte die Produetion 
nie ganz auf und die Hauptsaehe is t :  das Alte wurde trcu  und sorgfaltig bewahrt. Der Hof? 
die Lehrsale, die Oerichtsversammlungen waren die Pflegestattcn einer reincren Graecitat. E s ist 
hier nicht der Ort weiter zu berichten, wie Scharen fluehtiger gricchischer Gelohrten nach ltalien  
kamen und das sogenanntc Wiedcraufleben der Wissen schnften vcranlassten, die guten und 
schlimmen Seiten dieses „Wiederaufłebens" zu erbrtern und die fernereu Schicksalsphasen 
der Philologie ,3) bis herab auf Wolf zu bespreehen. W ir constatircn nur kurz: Das den alten 
Sprachen und L itteraturon inharirende Bildungselenicnt wurde anerkannt ais ein oxclusiv vor~ 
treffliches und mustergiltiges, ais ein allgcmcin m o n  s c li i  i e h e s , dom Mcnschcngcist ada^uates, 
fur alle Zeiten und Nationen passendes, jedem auf den Nanioii eines wahrhaft Gebildeten 
Anspruch Maclienden unentbchrlicłies (daher die Ausdrueke llum auism us, Humanisten, Iluma- 
niora, h u m a n e  Bildung u. dgl.). Ein Aufsehwimg ziuti Idealen galfc nur fiir moglich auf der 
Basis eingehender Kenntniss der altclassischen Sprachen.

So sehr es aber auch wahr ist, dass der Vorzug der Classicitat in erster Linie der gric- 
chischen lł) und lateinischen Sprachc gebiihrt und dass diese das vorzuglichstc sprachliche 
Bildungselement sind und bleiben lmisseu trotz aller Angrifte der wecliselndcn Modepjidagogik ,r’) : 
so ist damit nicht der Schluss geboten dass Griecbisch und Latein fiir immerwiihrende 
Zeiten die e i n z i g e n  Eundam ente und Trager der hdhern Bildung, dio einzigen classisclien 
Sprachen sind. W ir werden auf denB egiiff der Cla.ssicitat noch zuriiekkommen, fiir je lz t sci 
es ais Tatsache hingestellt, dass seit dem Yerscliwinden jener beiden alten Sprachen aus dem 
lebendigen Yerkehr eine Keihe anderer Sprachen sich zu Litteraturorganen ersten Kanges cm- 
porgearbeitet liaben und an Einlluss und Bedeutung mit den Gcistcsselnitzen des gricchisch- 
rftinischen Altertums wetteifern. Wo von dergleichon neueu Sprachen die Recie ist, bogegnet 
man haufig den Ausdriicken m o d e r n  e Sprache, m o d ę  m e  L itteratur. E s diirftc mul an  der 
Zeit sein, den Terminus „ m o d e rn " ,  iusoferu er ais Epilheton zu „Sprachc" gesellt wird, einer 
uaheren Priifung zu unterziehen, respective ihn wissenschafftlich zu analysircn und zu fixircn ■, 
denn so lange und so oft diese Bezeichuung auch gebraucht wird, so wurde nach des Vor
fa ssers jWissen ,K) noch niemals ex professo dariiber gehandelt. E s ziemt sich aber unseres 
Erachtens nicht fiir die W issenschaft, dass in ihr fort und fort schwankende, iinkkir erfasste 
in ihrer Bedeutung nicht feststehende Benennungen in so zu sagen unbewusstem Gehrauche 
und gleich Scheidemiinzen zweifelhaften W erts im U m laufsiud; dies kann in der Folgę fiir die 
wissenschaftliche Correctheit und Soliditat- sehr naehtoilig werden und der W illkiir grossen 
Spielraum eroffnen. W ir diirfen wol auf unseni Punk t ebenfalls Gurtius W orle anw cndeu: „Es 
istubcrall wichtig auf die P r i u c i p i e n  zuriickzugehen, besonders aher in der Spvachforsclmngf 
iii welcłier Principienlosigkeit viel Unheil gestift-ct hal." (In einer Rccens. in „Zeitschrift f. 
d. ost. Uymnas." III. p. 551).

In der T at haben Laune und W illkiir oder mindestens eine gewisse „gelchrte" Bcijucm- 
lichheit und schriftstellerische Nachlassigkeit bereits augefangen m it der Benennung „modernę 
Sprachen" Unfug zu treiben. Dahin rechnen wir u. a., wenn Bernhardt Schmitz eine 
gOgenannte Encyclopadie des philologisclien Studiums der neueren Sprachen" sclireibt, 
dabei „ueuere" Sprachen mit „muderne" identificirt, vou denselben aber das 1 t a l  i e n i s c h c  
ausschliesst und liiefur in einem der Supplementhafte (l. p. IV.) seines Opus eine vage, ganz unstichhal- 
tigeEntschuldigung v o rb ring ti:). Aufp. 10 der „Encyclopadie" e rk lart Schmitz uiit.cr Anincrkung 1.: 
D er weitsehichtige Ausdruck „neuere Sprachen" (reccntiores lin g u ae ; franzdsisch: leslanguesmoder- 
nes, engliseh: the modern languages) ist hier, wie es uberhaupt (!) bei mis iiblieli, auf die beiden 
bedeutendsten (!!), verbreitetsten, allgeinein auf Schulen getriobenen fremden Icbcndcn Sprachen 
beschrankt. Ebenso versteht mau ja  auch unter den „alten Sprachen" (Iran z osi s e h : les langues
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ancienn.es, englisc-li: the ancient languages) gewbhnlich nur die griecliisclie und lateinische. 
A potiori fit denominatio." Abgeschen davon, dass die Beschrankung des Ausdrucks „alte Spraclien “ 
auf die griecliisclie uud lateinische nur so lange einige Bereehtigung hattc, ais man fast keine 
muleren kannte, und dass das „A potiori etc.“ hier misverstandlic]i angewendet. ist: was 
hat es (lenn mit der Wissenseliaft zu tun  (oder sollte eine p l i i l o l o g i s e l i e  Encyclopadie 
der Wissenschaftliolikeit entbehren koiinen?), dass in Deutschland im praktisclien Leben unter 
„modernen Spraclien" die franzbsische und englisclie verstanden und meist nur diese in Sclmlen 
betrieben werdcnV W as soli die Wissenseliaft. dann in Oesterreich, was in Fraukreich, Eng- 
land, Spanieli etc. unter modernen Sprarhen rerstebcn? Soli die W issenseliaft auf dem M arkte 
des gemeineu Lebens sieli bewegen, wo meist rein empirisebe, eonventionelle, Opportnmtatsgrimde, 
oft auch Lam ie und /u fa li  eutscheiden ? Soli die Wissenseliaft. nielit, wie von einer Hochwarte aus die 
Dinge iibcrschaucn und unbeirrt, dureh ATulgarismus und Tagesmeinungen (opininonom eommenta 
delot dies!) nacli den in ilinen selbst liegenden BestimmungsgrTIndon sic denominiren und classi- 
ficiren? ,s). Franzbsisch und Englisch solleu die beiden bedeutendsten modernen Spraclien 
seinV Und worin lago dieser Superlativ ihrer Bedeutung? im Formgehall, im Stoffreiehtum, in 
Umfang und Gediegenheit der Lit tera tu r?  lim  vom Spauischen und Portugiesiselien gar nicht 
zu reden: welelier Seliein eines Grundes bereeldigt d/izu, in  einer pliil. Enc. der m o d e r n e n  
Spraehen den I t a l i e n i s c h e  cinfaeh zu iguoriren ? I Die Sprache, in welelier Dante, Tasso 
mul Arkisto ete. ete. geschnebcii, die Sprache, welclie ais erstgeborene Toeliter Latiums dem 
Altlateinischen am liiichsten stelit. und dadurch fur den Neuphilologen ein erliblites Intcrosse 
in Ansprueh nimmt, die Sprache eines Yolkes, welelies so vielfaehe geistige Anregnng insbe- 
sonderc auf Deutschland geiibt und zu diesem in so mannigfacher Wecliselbezieliung gestanden, 
eine Sprache, die wio das Land, dem sie angehbrt, auf die edelsten Ge i ster eine fast zauber. 
hafte W irkung iih t: e i ue  so  1 e li e S p  r a c h e  s c h  1 i e s s t I l e r r  >Sch m i t z  v o n  s e i n e r  E  n- 
c y  c l  o p a t i i  o (lucus a  non lucemlo) a n s !  sie bat fiir ihn nicht. die „Redeutung" des Franzb- 
sisehen und Englischeii! J t). Znni Gliiek sclieincn die massgebenden Factoren in Deutschland 
nicht ilberall den Begriflon des grossen Eneyclopndisteii iiber moderne Philologie zu liuldigen; 
die Borliner Akademie fiir neucre Spraclien trag t allon europKischen Oulturspraehen in ausge- 
delmter W eise Rechmmg und im Verzeicliniss der Vorlesungen im Tiibinger Seminar fiir neuere 
Spraclien fiir 1875 — 77 (s. „Zeitsclirift fiir das Realschulwescn", V II. u . V III. II., p. 475) 
finden wir u. a .:  E rklarung des Ariost oder Tasso — yergleiehende Grammatik der romanischen 
Spraclien —  Erklarung von Dante’s Interno — Ueschiclite der sjianischen Poesie — Erkkirung 
des Calderon und Camóns — Erklarung des Don Qnijote von Cervantes — Geschichte der 
italienischen Poesie — iiber die Romanzen vom Cid — E rklarung ausgewahlter Novellen aus 
dem Decamerone des Giovanni Boccaccio.

In seiner zwanglos-periodischen Zeitsclirift; „Die neuesten Fortschritte der franzbsisch- 
englischen PIiilologie“ : gelit Schmitz noeh weiter. E r stelit. die Doppelung „franzosisch-eng- 
lische PhiloIogie“ geradezu ais eine wissenscliaftlich („theoretiscli‘‘) begriindete und geforderte 
hiu, indem er in der Vonede zum I. Heft genannter Pub 1 kation  schreibt: „Mit der alten Dop- 
pel-Pbilologic der griecbisch-rbmischen, hat die aus dem Gebiete der romaniseh-germanischen 
Spraehwissensehaft fiir uns (sic!) zu einem Fach sieb gestaltende franzbsiseh-englische P h i
lologie, abgeschen vou allen anderen Beziehungen, dieses gemein, dass die Doppelung der- 
selben t l i e o r e t i  sc li uud praktiseli hegriindet ist. Die theoretisehe Begriindung, in dem verwandt- 
schaftliehen uud bistorischen Ziisammenhaiige jedes (?) Schweśterpares gegeben, erscheint kei- 
neswegs ais die hauptsaeliliehste. Die praktische Begriindung, welche in dem mit der Zeit ge- 
wordencn resp. gewachsenen (resp. wachsenden) Bediirfniss der Lerneuden liegt, sie ist es die 
jede der beiden Doppel-Philologien zu einer Fachwissenschaft, zu einem Berufsfacb macbt. 
(resp. mehr und mehr machen wird). Ołme von Fe.rne der idealen Hbhe der reinen W issen- 
sehaft Abbruch zu tun, olmc der strengen Fordenm g eines lauteren wissenschaftlichen E ifers 
irgend etwas zu vergeben, darf man (wlire man auch ein F r. Aug. Wolf) die in der W irklicb- 
keit bestehenden und berechtigten Bestimmungsgriinde anerkennen, dureh welche das Indi- 
vidunm zu seinem wissenschaftlichen Beruf hingezogen, dureh welche eine Gesammtheit irgend
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ein wissenschaftliches Bernfsfadi zu schaffen veranlasst w ird.“ Also die Tatsache, dass in D eutsdi- 
landa Mittelschulcn (hdheren Lehranstalten, wie sie (tort lieissen) Franzdsiseh und Englisch Un- 
terrichtsgegeustJtnde sind und dass dadurch  die Notwendigkeit erwachst, Lehrer dk*ser Sprachen 
lieranzubilden, soli fiir die W issenschaft cincn Grund abgebcn, eine romanisehe und eine ger
maniści ic Hprndie (mit Ausscliluss andrer moderner Spradion) „fiir imsu („wir“ brane]ten na- 
tiirlicli eine extraordinare W issenscliaft) zn einor Doppcl-Philologie zusnmmeiizukuppdn und zu 
einem w i s s e n s c l i a f t  l i c h  e n  Fach  mii erlieben! W ieder gibt das leidige „praktisd ie“ Be- 
diirfnis den Aussclilag, ein B c r u f s f a c l i  wird olme woiters zu einem wissenschaftlichen gcsfempelt. 
Dass Franzdsisdi und Englisch fiir Deutscliland ein B c r u f s f a c l i  bildeu und ais solehcs auf den 
IToclischulen und fiir Exam ina bdiandclt wcrden sollcn, wird niemand in Abrcde stclicn, und bat dnhcr 
Nassau (18(15) ganz wobl daran gctan, ein Priifungsreglement fiir „das Fach der franzdsiseh en und 
englischen Spradie und L ittera tm u zu erlasseu; aber zwci od er melirere zu einem a k  ad  e in i sc h e n 
Berufszweig ycrlmrideiie Disciplinen hilden darob nocb kein wissenscliaftlicli zusanimengdidriges 
Ganzes, sonst iniisste man beispidswciso in Ocstcrrcich ebenso wissensdiaftlich yon einer 
franzdsisch-cnglisdi-italicnisclion Terna-Pliilologie reden und zuletzt wurde viclleiclit gar nocli 
Freunds „Prim a1* eine wisscnscbaftliche Einhoit, weil sic jene M usterkartc yon AVifisenschaften 
in schwesterlicher Uannonie darstd lt, dereń Konntnis man von den Abiturientem fordert. — 
Vernebinen wir Selim, weiter; „W er zwisclieii Gricdiisch und Rdmisdi eimm imiigereii, molu* 
objectiven Zusammenbang ais zwiselien Franzdsiseh und Englisch beliauptcn wollte, der wiinlo 
dadurch sogloidi seine Eaienbaftigkeit, binsiehtlicb der Letzteron bekunden. W ir erinnern 
daran, dass das eigentlicbc Object aller Pliilologie Spracho und L itteratur ist, Spraclie und 
L ittera tu r ja  niclit ais ein Gesammel v«m W'»rtcrn und Sdiriftwerken, somlern ais das Abbild 
des gesammten Lebens eines Yolkcs gefasst. Ibid mm behaupten wir unsrerseits, dass Franzdsiseh 
und Englisch sieli niclit bios wic Griccbiscb und Rumisdi su Ycrhalten, dass das zwcite niclit 
obue das erste grundlidi stndirt werden kann, smulern <lass aud i seit melir ais bundert .labren 
von Englisch auf Eranzusisdi eine tie.l’ eindringendc Ritckwirkung bestebt, wie von Rumisdi 
auf Griccbiscb nie stattgefundon ha tw. Trotz dieser ziemi i d i  apodiktisdum  Satze besitzen 
wir nocb so viel „L.‘iienlmftigkeit“ urn zu behaupten, dass Grieebisclt und Rdm isdi allerdings 
in einem reellercn, positivercn Xexus mit einander stclicn ais Franzdsiseh und Englisch, dass 
ihrer tlieoretisch-praktisehen Conjimctur guten Teils eine g;piz anderc ratio, ein ganz amleres, 
fast moclitcu wir sagen cthisdi-metaphysisches Princip zu Grandę begt. W as einmal die rei u 
natiirliclie Yerwandtscbaft botrifft, so stclicn offoubar G riodiisdi und Latcinisch, Gricchcn und 
Lateiner, in einem ganz mideren genoalogischen Yorhaltniss zu einander ais Eranzusisdi und 
Englisch, Franzoscn, und Englandcr, Griechisch und Lateinisch, dieses ais (Bied der itali- 
schen Spraebsippe, sind Schwestersprachen in sehr cugom Simie. d. h. einamh,r coordinirt ais 
in ihrem Laut- und W ortbestand, in Eorm und Fiigung in iimiger Beziehung zu einanderstc- 
heude Auslanfer einer Bifurcation, jenor Spracligruppe nomlicb, die mail passend die gracn- 
italische, unpassend die pelasgisdic ''°) genannt k a t; dass Gricchcn und Italer eine etlm isdie 
E inheit bildeten, ist bekannt. Anders verhalt <»s dcli mit Eranzusisdi mul Euglisdi. Bd diesen 
kann yon einem dcm Hdleno-Italischen analogcn Ycrwaiidtcdiaftsverh?fltnis kcine Rede sein; sic 
stehen nur in einem m ittelbaren genealogischen Zusammenbang, indem zwar beide dem indo- 
europaischcn (japhetitischen mochten wir lieber wegen des Parallelisnm s mit „semitisehw und 
„chamitisch“ sagen) Stamm angelidren, das eine aber eine roinanisclie, das andere eine germa- 
nische Spraclie is t;  sic sind, mu die Yerwandtscbaftsmetapher fortzusetzen, u id it Schwestern, 
sondem Geschwisterkinder, indem sie zwar dieselbe Grossinuttor, jedocli Yerscliiedcne Miitter 
besitzen. W elcher Linguist wird aud i behaupten, Franzdsiseh und Englisch seien im selben 
Masse verwandt wie Latein und Grieduscli? E iu ganz o herfl Pchlich er Yergleich der bcidersci- 
tigen Grammatik wurde ihii eines schwcren Irrtums zeilmu : denn ebcii die Grammatik ist es in 
erster Linie, weldic iiber f?jirachcnYerwandtscbaft entsdicidct. Nim ist aber dio franzdsisdic 
Grammatik eben romaniscli d. h. eine Entw ieklung ans dem (volkstiimlichen) Rdmisclien, die 
englische hingegen germ anisdi. Die Etymologio ist freilieh in zwciter Linie aud i ein wiclitiger 
Factor zur Yerwandtsdiaftsbestimmung der Spradion, aber nur dann, wenn sieli nndiweiscn hisst



7

rlnss ent.weder eine Spraehe von der undcren ibren Hauptwmrtyorrat. unter dom Obwalten be- 
stinnnter Lautgesetze nrspriinglicb 'utleluit (Mutler- uud Toelderspraclie], oder dass zwoi oder 
mchrero Sprachen oiiion CompIex yon Windom aufwrisen, doren yorsehiedone Eautgestaltungen 
sieli sammtlieb ais Modiflentionen (naeb best.immten Normen) dersolbon W urzelspraebo darstcllcn 
(Sclnrosterspraelien); das Letztore lindet eben anf Latem und Grieohiseb soino Amyondungg 
Kranziisisoli mul Engliseb bingogen slehen zu einnuder woder in Coordination noeli in Subordi- 
nation. I)io 3o\iealisehe Einw irknng dos 1 'ranzi-siseben nuf das Engiisehe war allerdings so 
bedeutend, dass heutziitage wid dii* grbsmre Hallto do W ortsebatzcs der eugliseboii Schrift- 
sprache romauisirt, ist 21) and .sieli diese Romniiisining sogar noeli im politis dien Formelwesen 
des Parlameiits to.il wad so erhalton bat. ?4), abor m ni ivoiss aueli, dass der franzbsiseho Bestand- 
teil des Englisehcn durehaiis ans Lebuwalrtern ans dem f e r t i g e n  Franziisisebon in das f e r -  
t ig o  Eun-liso.il bostobt und da bor fili- nfclioro Zusamiiiengebdrigkoit boidor Sprachen um s0 
woniger angerufen werden darf, ais <lio engiisehe Grammalik trotz allos franzusisehen Einflusses 
iutact geblieben *!). Dass auoli fiir don Et.hnograpben Franzosen uud Fmglamler niobt. in die- 
selbe Kategorio gehoroii, b ram ln n  erst wir niobt zn sag en. Darmo; crbellt, dass man voin 
pbysisebon Standpunkl. ans Frnnzbsisrb and Engliseb obenso wenig ziisamiuenfaKsen kann ais 
zwoi andere beliebige indo europaisebe Spracdion.

Zieben^wir die geistige nnd zunaolist ais dereń baiiptsarhlie•lisio Yerkbrponmg nnd Yor- 
tretoriu, die litterarisebe Soito des Weebsclyorbalhiisses zwiseben Latem und Grieebiseb in Bo- 
traeht, so kann im am-li kier der bedi utende ITuterschicd niobt ontgebon gegeniiber dem 
Franzosisclien nnd Eugliseboii. Die romischo L itlerafur isl olmc Konntnis der grieehiselicn 
seldeebterdings niebt zii yerslelien. Die Romer yorliieltt n sieli in litlerarischer Beziebung wesont- 
licb roeeptiy und iinitatiy; die pimisebo L literat 1:1 r isl im Ganzeu nnd Grossen eine mebr oder 
weniger gelmigcne Naebbildnng, teilwoise ein sebwaelier Abglanz der helleniseben. In der Ikiesie. 
Pbilosopbie nnd R.betorik entnalinien die Romer Form nnd Stoli* fast anssebliesslieli griecbisclion 
Musi om, wenn sio aueli einze.lnen Zweigen, wie in der Kombdic, ilire Yorbilder in meisterbaft(*r 
Woise nmgostalteten. Z war besitzon wir noeli Ucbi-rrcslo eiiu-r nationalrmiiiseben Dieblung, allein 
ibre Pflege wnrdo iriilizeitig zu Gunsten der grioebisolion Yerlnsson; sol bał in einer so indiyidnellcn 
Spbiire, wie die Religion isl, wieli die auloebtbone Sagonbildung bald der importirlen giiecbise.lien 
nnd die romischo Myt.hographie rocipirto den hellcmselu-n Zeus mil. seinem ganzen Olymp; nur in 
der Geseliiolite und ,) urispnnleiiz, «als denjonigcii Darstelbmgsarlmi, wo.lrbe zu dem dureli und durch 
praktiscb-polifLehen Gbarukter der Hibner und ilirer oxelusiven Staalsidee mn boston stimmten, 
zoigt sieli Wunisebe Orii^iualitat, obwol aueli liior i 11 ibnneller Bezielmim- grieebisobo Yorlagen 
1 i?t u fig nnyerkinnliar sind; ja  das ersle mmisebe Gesebiiditswn-rk, von Fabius 1‘ie.tor, ist sogar 
in grieebiseber Spraebn abgefasst. Noeli m eb r; das systemnliselie, nacli Rogoln geordnetc, 
wenigstens rndimentar wissimseliafllielit* Studium der ^jiraelui oi-lernteu die R’unervon den Grieeben 
fast die ganze grannnatisebe Terminologii' borgten si< ^zuwe.ilen in verung]Hc.ktcn Feliorsetzungim) 
boi den Grieeben. Langsl lern t.n  die Kinder der Pntrieier von don grammaliei, ihren grieebisebon 
Spraelimoistmai, atliseli parliren, selson bal fen Krates yon Ik rgamiiK, ■'’) Karnendi s, Alcx:mder 
1’olybistor in Rom otfoiilliebo Yorlesungen pay.poctj£i;) iibor grieebisebe Grammatik gobalten, 
ais Dionysins T liras, ein Sebiiler des Aristarebos, zu l>ompejusł Zoil. naeb Rom kant, sieli bicr ais 
F(*brmeisł(‘r des Grieebiselimi niederliess *2fl) nnd dii' orsto jiraktisebe Grannnalik des Grie- 
eliiseben sebri(d), dereń Stoflf uud Grriist ibm allenliugs griisst.enteils atoh den Aloxandrinern 
iiberliidert wuirde, die er aber der orsto zu einor Art System znsammenlassb1 uud auf dic 
Zwooko, des Flemonfaninterrielits amyendete. Wie Dionysius die grannnatisebe Sebablone. 
fixirt.e, ist sie irn weseidlieben bis ant’ unsere Tagti geblieben, so dass soin beselieidones 
Eleniontarbue.il fiir die Cidlur yon fast. weltbistorisebor Bcdeulung geworden. „Sein \ \ re.rk wnrdo 
zu oino.m dor ITmijitoaiiali1, dureli wolelic di(* grannnatisebe 1’orminologie, wolobo von Athen 
naeb Ab'xandrien liiniiborgebraebt- worden war, naeb Rom zuriieklloss, uin sieli yon da iiber 
dic ganze (lulfurwelt zu vorbroiton.a ?:). So waren denn die Grieeben aueli naelidom ilire 
poi it i s o h- nati on ale. Sellistfindigko.it langst von don Riimern w\*ir zert.roton worden, docb der 
Lotztorn moralisebo und intolloetuello Behrrsebor •*) und der tt Meister in jegliehem Bereieli
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ćles W issens, in jeglichem Zweig klinstlerischen Schaffens, in allein, was das Lebcn ycrsehbnert, 
yergeistigt, veredelt. Aber nicht erst seit dem der W eltherrscliaft zustrcbendcn W achstum  von 
Koins Maelit datirt der culturelle Einfluss der Grieclien auf Italien. Schon in Zeiten, dereń 
historische Details dem Forseher sich entziehen, sandte Hellas seine Pionniere der Civilisation 
iiber die Adria, uni auf ausonischen Boden die Friichte hBhercr Gesittung zu yerpflanzen. 
„Italien verdankte Griechenland fast Alles und zwar nicht bios in sp liter n Ta gen, ais die 
untcrgchciule Sonne griecliischcr Ciyilisation ihre Stralilen mit der Morgonrote romischer Grdsse 
yermischtc, sondern schon damals, ais die crstcn griccliischcn Colonisten gen Western fuhren, 
um sieli eine neue Tleimat zu suchen. Von den Grieclien orhielten die Italer ilir Alphabet, von 
den Grieclien lernten sie lesen und schreiben 29), so dass das Ilorazische „Vos exumplaria 
graeca diurna versate manu, yersate nocturna“ seine allseitige Geltung findet. W am i iibten 
je  Franzosen auf Englilnder oder diese auf jene einen so universellen, so weit zuriiekreiehenden, 
so folgenreichen Einfluss aus?  Die W ecliselwirkung zwischen Fraiizosiseh und Englisch und 
umgekelirt besehrankt sieli auf eine zeitweiligc, mchr oder mind er nachhaltige Influenzirung yon 
Sprache und Litteratur, die aber weder die Sprache nocli die L ittcratur, nocli die geistige 
Richtung, noch die Kunst und Wissenschaft desa beeinflussten Teils wesentlich alteriren oder 
auf .Tahrhunderte deterniiniren konnte. Dor Fnterschicd ist so bedeutend, dass mit dem Gricehisch- 
Riimischen fast gar kein Vergleich stattiinden kann. Allerdings bat von Englisch auf Franzi>sisch 
eine Iiflckwirkung stattgehabt wie keine von Romiscli auf Griechisch. Allein einen ahnlichcn 
Einduss liat auch seinerzeit Spani.scli und Italienisch auf das Franziisisclie und dieses hinwieder 
auf jenes ausgeiibt, oline dass es Jemandcm einfallen wiirde, um desseutwillen yon einer fran- 
zosiseh-italienisch-spanischen Pliilologie zu sprechen.

Das Z nillingspar Gricchisch-Romisch ist aber nicht nur unt-er sich durch natiirliclie wie 
geistige Bandę aufs innigste yerknupft, sondern in seinen Musterle i stu n gen auch tu r uns ein 
dauernder Bildungsfactor, eine unerscliopfliche Fundgrube reinsten und wahrsten ITumanismus 

naeh Stoff und Form, ein nie yersiegender Quell geistiger Anregung und Erhebung — und 
eben dies sichert der grJteo-lateimschoii Gemhiation fur immer ihre pltdagogisclie Verwertung 
in  der Erzielm ng zu edlem Mensehentum und zwar in jener zweifaclien sieli gcgenseitig er- 
giinzendcti und ausgleielienden Richtung, welclie dem in ihren Schopfungen ausgepriigten Charak
ter der Grieclien oitier-, der Romer andrerseits entspriclit.

Bei den Grieclien tritt uns die I n t e l l i g e n z  entgegen in ihrer Betatigimg auf alles 
dem Mcnschen ais Indiyiduum wie ais So ciał weseli, der geistigen Einzehjualitat wic dem Yolks- 
geiste Adlupiate, hei stetem TIervortreten der Freihoitsidee in ihrer schonsten Entfaltnng, 
unter liamionischem Zusammenwirken von Religion und National i tltt, Kunst und Wissenschaft, 
Stnatseinrichtungen und Priyatleben. Diese Kriifte in Verbindung mit den glueklichen telluri- 
schen Yerhaltnisscn des Bodens (Klima, Configuration etc.) hatten zur Resultirenden jeno walir- 
haft ideale Ilohe, zu wclcher das Grieehenvolk, soweit dies in des Mensehen naturlichen An- 
lagen erpjtoglieht ist, sich aufscliwang. Eben dieser Idealismus und die wie ein feines Geader 
nach allen Seiten des Seelenlebens mit Lcicbtigkeit und Volubilititt sich yerzweigende und 
jenes Lebens sammtliche Erscheinungsformcn wie in musiyischer Arbcifc zur Einlieit in der 
M annigfaltigkeit gestaltendc Intelligenz machen dic griechiscbe Sprache 30) und L ittcra tu r so 
gcschickt und unentbehrlich zu einer idealen, zu einer G e is  t, e shildung im eminenten Simie 
des W ortcs. W enn Ideenreichtum, Gedankcnhoheit, Erkenntnisscharfc, geistige Sehopfungs- 
kraft und Yielseitigkeit, erhabene Simplicitat und dithyrambischor Schwung arn rechten Ort, 
ungekiinstclte, aber doch kunstvoll treffende Charakterzeichnung und plastiscli-schone, lebens- 
frische Naturmalerei, asthetisch-vollendete Darstellung die Zauhermiichtc sind, um die Jugend 
zu fesseln, geistig zu erhehen, in  reiclister Fiille zum Edelsten z u entwickeln, in den tiefsten 
Schachten ihres innern Lebens W urzel zu fassen: so ist dies Alles nirgonds in grósserem Masse 
und in reinerer Urspriinglichkeit zu finden ais in den 8 chat zen der griechischen L ittcratur. 
W elches epische Erzeugnis der W elt kann sich mit Homer messen 31)?  W ie vielc Dramcn 
konnen der gigantisclien Erhabenheit eines Aischylos 32), der ebcnmfissigen Yolleudung eines 
Sophokles 33), der Gemiitstiefe und Yielseitigkeit eines Euripides 34) an die 8eitc gestellt werden?
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Welche philosopliische Metliodik und Sprache kann uns die Keizc platonischer Darstcllung er- 
Sfttzen? WelcJier Rcdner errcicht Demosthenes an Kraft, nnd Naturlichkeit, Harmonie imd An- 
gemesscnheit, Uebcrzeugungskraft und Folgcriehtigkeit?

An den mehr realistiseli, ja  materialistisch angelegten Rumem bewundern wir das ent- 
schiedene Hebergewioht. des W i l l e n s  in Yerbindung mit der stets aut' ein praktisches Ziel 
gcrichtetcn Vevstandestatigkcit. Dieses Ziel und <Ier M ittelpunkt, in dem des Rfnners ganzes 
Denken und Trachten aufgeht, ist die vergbtterte Staatsidee, dereń Symbol die cwige Roma ist. 
Ihr liat der Einzclne sieli und sein eignes Interesse unterzuordnon und dienstbar zu maehen, 
im Gemeinwol musste er Fordem ng und Selmtzwelir des eigncn erblicken, das bedrohte Vater- 
land forderte unbedingt den Mann ant' seinen Posten: salus rcipublicae summa lex esto. Ans 
der so aufgcfassten Staatsidee und den fur sio seit den rumiselicn Aninngen gegen maehtige 
Naclibarn bestandenen Kampfen ergab sieli m it eincr gewissen Spontaneitat. die Tendenz zur 
Hniyersalherrschaft, welche denn auch iiber alle Mittclmeervblker verwirkiiclit wurde 3:>). Es 
war eben diese praktisclic Intelligenz, welehe die Rumor anleitete, die Cultur der niitcrjoehten 
Nationen nicht zu zcrstbren, sondom dom romischen Staatsinteresse znzuwenden. llolkis1 Kunst 
und Y7issenschaft, Cartliago,s ausgebroiteter Handel, Aegyptons mystiscbe Weislieit. des Orients 
Praclit und Koiclitum, Alles Hoss auf den 20 Heerstrassen des augusteischcn Roiches bei Eoms 
milliarium auroum wie in seincm Tlerzcn zusammen, 11111 von da binwiederum Leben und Be~ 
wegung, Ton und Riehtung in drei W eltteile zu tragcn. Eiserne Ausdauer, nnbcngsame Con- 
sequeuz, ruhige Ueberlegung, uncrseliiitterliehes Selbstvertraucn sind die Grundzuge rbmischen 
W esens30); mag ein Hannibal mit beispielloser Kiilinlieit ein Ileer iiber die Alpen setzcn, mag 
er viermal romisclie Tapfcrkeit zu Scbanden maelien, mag er „antę portasu Scbrecken ver- 
breiten: der Senat trifft wtirdevollen Mutes seine Massregeln zur Tilgung der Selimach und 
Cunctator wird zum Ehrentitel oines rbmischen D ictaturs; pro aris et focis wird gekainpft, bis 
der Eeind von Italiens Boden yerdriingt ist, ja  His die punische Ma elit wehrlos zu Eomas 
Fiissen liegt. Ebrfurchtsvóllc Scheu yor den Gbttern, der Altvurdern Sitte nnd anstrebenswerter 
Heldenmlnn, Zuclit und Anstand (honestum das sittlioh Gute, decorum das durch Yorscbrift 
und Com-enienz Fcstgestellte) sind die leitemlen Momente in des Rbmers hauslicliem und btfent- 
liebem Leben, sind die Erzielmngsmittel fur die Fam ilie wic fur das Gemeinwesen. Der 
C harakter des Volkes spiegelt sieli ab sowol in sciner Sprache, dereń Ban durch seine Coneision 
und Prarision, Klarheit. und Bestimmthoit, Folgerichtigkeit nnd Gcsetzmiissigkeit, relativc 
Einfachheit bei reiolientwickelter FormenlYdle eincr plastischen Ausgestaltung* des ebornen 
Rbmertums gleieht. 3S), ais auch in seinen Geisteserzougnissen, die in allcm, was zur praktischen 
Geistosriclitung gehiirt, ilire cigentumliehon Yorziige, aber auch sonst besonderen W ert besitzen.

Yon diesen Gęsich tspunkten ibres innern Gehalts und ihrer sieb gegenseitig erganzenden 
und bcdingoiulen Organisation wird das gnecliisch-rumische Spracli- und Schrifttum nicht auf- 
hbren konnen die wahre geistigo Eebungsschule (yupwciatoA und das beyorzugte Lehr- und 
Lernobjeet in den Gelełirtcnanstalten zu bleiben 31’), und nicht, wie Manche in ganzlieher Ver- 
kennung des Zieles und der wesentlichsten Momente der Gymnasialbildung wabnten, durch das 
Medium der hiezu ganz und gar untaugliohon IJebersctzungen 4n), sondom durch die auf die 
Kenntnis der betreffendon Sprachen begrmuleto unm ittelbare Bekanntscbaft mit den alten 
L itteraturen ist der Jugend jene Mł.wiyTSfa zu yermitteln, die sie selbst, anstreben soli 41). 
S o  i s t  d ie  n a t i i r l i c h  u n d  i n n e r l i c h  b e r e c l i t ig t e  D i o śc u  re n  s te l  lu n  g d e s  G r ie e h is c h -  
L a t e i  n i s c h e n  d u r c h  e i n e n  w a l i r h a f t  u n d  c m i n e n t  „ p ra k  t i  s c h  e n “ G r u n d  
u n t e r s t f t t z t  u n d z u  r d i d a  k t i s c l ie n  N o t  w e n  d i g  k  e i t  g  e w o r d e n. Lasst sich Aebnliehes 
auch vom Franzbsischen und Engliscben behaupten? 4,J).

Allein hiemit ist der Parallelism us und mOehtcn wir sagen, die W eltstellung des grie- 
chisch-rbmischen Altertums nocli nicht erschbpfend gcwiirdigt. Nicht bios in formell- asthctischer 
Beziehung stehen die altclassisclicn Sprachen ais Normcn und Mus ter der Yullendung aevi 
perenniores da, zugleich ais Darnin, Selmtzwelir und Correctiv gegen Yerirmngen des guten 
Geschmacks I3), ihre L ittera tu r hietet nicht bios oine grossere und geringere Menge gediegenen 
Tnhalts, eine Fiille des Grossen, Edlen, Fesselnden, s o n d e r n  H e l l e n e n  u n d  R o m e r  s in d
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a u c li i n d e r U e b e r  1 i o f e r  u n g  p o s i t i v e r  K e n n t  n i s s e cl i e L e l i  r  e r  cl e )■ g  e s a m m te n  
N a c h w e l t  g e w o r d c n .  Zn weitaus don meistcn Zweigeu dos Wissons liegen die Fundamente, 
die Elemente, die Ankm ipfungspunkte in don von don Alton hinterlasscnen W erken, imd 
mogen jene ovst.cn w i ssen s eh aftl i ol i en Gestaltungcn haiifig norii so unvollkoinmcn und irr- 
tumlich sein: an sio wurde angekniipft, ant‘ ihnon wurde wciter gebaut, diurli sio oin Deposi- 
tum  imd eino ContiimitJtt positiy-realer Ki-mitnisso ermbgliclit nnd niolit, solton fiihrton gerado 
dic Irrttlm er der vorzeitlicheu W issenschaft ant’ don rooldon W eg imd bewnłirten so im Gro.sscn 
den Spruch: errando diseńnns. Dic gcistige I linterlassinsoliaft der Gricehcn nnd Rei mer war 
der Canal, wodurcli deron Bildimgsschatz der abeiullandisclien Monsoldioit. zugemittclt wnrdo, 
sie war lange Zeit Organ nnd Tragerin des Wissons, der Bildung, des Unterriclits. Ilu* mul 
ihr allein verdankt die Gogenwnrt Bewahrnng und Fortfuhning der Gegenstande w i ssen soli aft- 
licher Kundc, auf dcm Altertum beruht unsore ganzo Bildung, mit i lim stclit sie in organ iscliem 
Zusammcnhang, und wonn wir et was von waliror H u  ni a n i l a t  besitzen, su muss sie im 
Weseli mit joner uberoinstiinmen, von der A. Gollius (n. a. 13. 10.) also sołnoibt: „Institntio 
in bonas artes quas epii sinceriter cupiunt appotnntcjue bi sunt. vol maximc humanissimi. 
Htijus enim scicntiac cura et disciplina ex universis animantibns nni homilii data est: idoirco 
humanitas appelhua est.“ M). Tlioologie und Plulosopliie, .Tnrisprndenz und Medicin, .Pbysik und 
Mathornatik, Poetik und Rlietorik, Historio und Geograpbie tindon molir odor weuiger in der 
griechiscli-rbniiselien Vcrgangenheit ilire fonnalc oder materiello Gnm dlago, roiebon mit iliron 
W urzeln ins Altertum zuriick.

Und aucb in diesom gro ssen Bilduugsprocess der europdisehen Mensclibeit flfllt jeder der 
beiden alten Sprachen ihro eigentumliclie (zwar niolit ansscdilicsslirbo, abor liaupt.sftobliobste) 
Eunction zu. Durch die Konntnisnabme dor griecdiisclieu Spraebe erscbloss sieli don Ećlmcrn 
das Gesammtgebiet lielleniscbon Wissons. Die Romer ilbernalmien diese Goisto.ssebatze, verarbei- 
teten und a mai ga mir ten sio ihror Indii idualifdt, und liauptsaehlich in diese r romisclten Zu- 
rechtlegung (so zu sagen Rodaetion) wurde das antike Bildungsmatcrial den mittebiltorliehen 
Vdlkern subministrirt und wirkto in diesom Gowande gmndlogend nnd massgebend auf doren 
Cultur fur alle Jabrlmnderto. Den Grlecdion fflllt daiier in hesonderer W eise dio Ansammhing 
nnd ideal-formolle Darstellung* der Wissensstofto zu; don Rttmern dereń Unhersalisim ng dureli 
Anpassung flir dio r e a l o n  Bedflrfnisse einer grosson in don Kreis dor Girilisation tn tenden 
Yblkerfamilie. Zu dieser unseror Auftassung passt sobr sebbn, was Dr. Eoscrlli in dor Ynrrede 
zu seinem „Grundriss d«*v allgomeinou W oltgoschichte“ p. V. scbroibt: „ . . . dc nu trotz der 
grossen Bedentung* dor griechisohen Goschiolite, besondors fiir unsre Kunst und Wissenschaft, 
ist es doeli voni Innlieli das rbniisohe Reich, wolohes . . . alle Bliiten der alten Cnlhiwblker 
in sich aufgcnoiiimou, die Friielitsamen bownhrt und spiilor wic dor ausgestreut bat zwisohon 
die frischen Saaten der germaiiiselien Yalkcr und nnter der holebondon Sonii1 dos ( ‘Iirisb iitums. 
Soniit, ist Rom, dessen Bildung auf dio (b rmain n iiborgieng, dor lYbergang zur ganzon Cultur 
Europas geworden . . . u W orke wio Cnssiodorus’ „De arfibus ot disc iplinis liboraliuni artium w 
und Capellas ,,Satynron“, erlebton melirlmndertjilhrige AYrwendung ais LoJirbiielier (abgosoben 
von Donatus und Priseianus), Triyimn und (Juadriyium, das Siebcngestini metłiodischer Stufen- 
folge des mittelalterlioben IJnterriobts, wurdcu aiisscbliosslioli in latoinischor Spr.iclio, dem 
einzigen Versfft.ndigungsmittel beto rogi otter Volksangcdibrigełi, tradirt. Dass seit dem Endo dos 
14. Jalirh. aucli das Griecliisclie wieder zu uinnittolbarcan Einfluss gclai igt nnd in seinem 
substantiellen Gebalt erfasst wird, ist, unbc*stroitbar, andort abcłr  an dem Vorgesagten nielits, — 
Franzosiscbes W es en (also aue.b Spracbo) bat zu yersc-li i ocienen Zidton und in yersehiodener 
Riclitung, oft sebr nacdibalt.ig (und naelitedig', dio Nacbbawolker influon/irt und auob je tz t 
ist franzbsisciher Einfliiss keinc.‘swegs yc^rse.hwmidon; a ber der Gallismus nnd sein Auswuebs, 
die GalJomanie, orrang nie einc* der antiken Cpltnriibculiofernng analoge Bedmitung. Aueb das 
Engliscbe bat zu Zeiten W ellen in woitormi Krc*ison geseddagen, jo<loeli seiiie Kinwirknng war 
weder universell genug nocli in soleliom Contaet. mit dom Franzbsiscben, urn dem Dualismus 
einer nfranzi5si>e.h-engliscbon Pbilologie" Anorkeimung zu ycrscbaflen.

W ir komme.n znni letzten Punkte unsrer E rortem ng iiber die jdiysiseb-praktiscdi-bistori-
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sclie Bcreelitigung, (lic g riecliiseh-romischo Spraohe mul L itteratur ais ein zweiteiligcs 
0 ,‘i n z e s  zu betrachten gegeiniber oiuer pr/itondirtcn „fraiujMsiscb-cnglischen44 Pliilologic. 
Mim mag iiber das Cliristontnm denken, %vio mmi will, das Kino wini mmi anerkennen 
m usscn: das Cliristcntum ist vor Allom <miig Tatsaehe und 55war (dno solclio mit dor 
koinc a miro Tatsaehe a 11 Umfang' und Ausdelmung, an E ifolg und Einfluss sieli messon kann. 
Tatsaehe isUs forncr, dnss, wonn, wio wir obcu in don llauptum rissen skizzirt liaben, dic 
gmThiseli-romiselic Erbsehaft dor eino Grundplhiler der gesnmmtcn eurnpltisclicn Oultur gewescn, 
so das Cliristcntum ilir andorcr GrnndpfoiJer war, olmo wolehou der orsto kanin jo  hatte 
wirksam werden kbnnen ; ebcnso ist das gnnze ouropJfisohe fttaatonsystem (abgereo.hnet dic 
spntore osmanischo Usnrpatiou) dom Boden dos Christentums cntwaohsen Ą:'). Dic Bozielmng 
nim, in welelier dic grieoliisoli-rlimisolic Cni tur zu den Primordien des Christentums (und da- 
durch mitt(dl)iir zu diosem ttberhaupt) stcld, goroieht dom E  roninie dos Christentums zu stau- 
nonder Eremie, don Eeind uBtigt. sic miudestons zur Auorkenimng dos Ta tła1 stan des: jcdcnfalls 
rciolicn die W irkungon dieser ISozichnng his a uf dic Oegenwart lierah.

Dicso Bedoutung ist oiuerseits cinc propaMeutische, andererscits cinc ooopcrative. E rstre 
ho.stolit in dem religios-sittlielien Rewusstsein und Ansehauungswoise, in dem Fondc tlieosophiseh- 
ctliisclicr lielierzougungen und Vovstellungen des Altertums, sowcit dieso aut das Cliristcntum 
nhnungsvoll liinwoiscn und fflr dassolbe AuknMpfimgsprmkfe hoten, Im Allgemoincn ist zu sagen: 
Grieclien und Komor waren (wenigstens in iliror Rliitezcit) roliginse Yblkor. Da sieli hci don Erstorn 
dor zum Cliristcntum vorhoreitcnde C harakter bestimmter ausspricłit, so sei iliror etwas nabór 
gedncht. Iliro Keligion, ilir heiliges Sagcntum, ilu* Opierdionst und Mystericnwcsen war den 
Hellenen cinc ernste, allc Lchensyerhaltnisse, staaflichc und seriale Einrichtungen duroli- 
dringendo, mit Philnsopliie, Poicie und Kunst yorwobeno Saehe. Solem mul gomiitvoll aussert, 
sieli darilbor Wodower in der Abhmidlung „Eeber den pariinctisclien Gebraucli der Mytlien 
lud don Gricclton.“ (Frankfurt 1856): „fu dor Bliltczeit des griechischen Lebens waren dic 
hedeutendsten Manner ilircr yaterlandisclien Keligion von llerzon zugetan und nalimen dic 
Mytlien, dio mis ais hlosse Diclitimg, ais W abn und Tlluschung orsohemon, ais einen wesont. 
lielien Toil der Keligion fronunglSnbigen Hcrzens auf; aueli dio grussten Goistor Grieclien - 
lands bobandeltcn dic Grundlagen der Yolksrcligion mit. oludurcht,svollor Scliou, indem ilmen 
dio Keligion ais (Jjnclh* und Stiitze allcs sittliclicn und geist.igen Eobons galt. Wisscn wir doeli 
dass dor grosso Aristotoles ani Endo seinos Lebens seiue liebsto goistigc Beseliaftigung in d o r ' 
Botraclihmg dor alfon Mytlien fandU

Zu diesor allgomeinon religihsen Kiehtung gesellfe sieli boi don goistig boryorragendston 
Mannom Griocbonlands eine dnnklo Erkonntniss der Fnvollkoiumenlioit iliror cigoncn My tli o- 
legie, und Keligionsweseus, dor Notwondigkeit iibennonsehliclier Uilfo, und pin bald deutlichcr, 
hałd yorluilltor ausgcdrucktos Vorlangon m cii sehdi’ łirdierom Eingroiieu. So lltsst. Platon im 
„Alcibiados socmidus44 Sokrates sagen: Awy/.wn zzti 7T£pip.£V£tv e<o: rh  tiz w ; oet ~poę
'łleoOę v.cf.i ~póę wftpirrwz Siaxet3t)ai. Ale. 1 Iote o:jv -rjpŁtfzii ó ypdvo;; xat r t;  ó 7:«iOE'ja(ov; 
rt'A‘.3T2 yap 7v 0.01 ooy.m I3eTv toOtov 3v avHpo);:ov Son1. GOto? £3Ttv cj: rspt
Und im „Ep.nnmis“ moint P la ton: „ToOto 0/̂  ouv ~i jj.ionę (t?)? i. o. EOCfEjjEta'/) zho.i
<p«;j.sv y.'jpKÓTaTOv ‘m i  o ’j v « t o v  w ;  t e  m l ) \ j- ol m i  cćpU Ta st 01 fjdrmi T tę, d ) l '
w5' 3v e? urplsó; uyrfltf-o.1* ,fi). Und wcim man dic ganzo Kcilionfolgc der grie-
cbiseJien Pbilosopliome betraohtet und zusamimmfasst, sn liisst sieli nieht in A brodo stellon : 
„Kcin Volk dor alt.cn W olt bat. mil sobdior Hingobmig und soleber Solb.st.yorlougnung nacli 
rielitigcr Erkcnntnis in menscbliobcn nud gbttlitdion Dingen gcstndd, kcin lioidnisclics Yolk 
bat sieli ans oigonor Kraft zu oinor sololion IPiho dor Speculation crliobon wic dic Griechen. 
Koinos bat oincn solclien Stnbmgang der Pbiloso|diio anfzuwpison, in Avele.iiom dic spaterc 
M oisheit sieli an die frithere Eorsolmng- so intiig angcbdmt. und zugloieli so kiilm und sclbst- 
bowusst sio iiluMUYunden und gestrobt hatto Xom s und Rossorcs an iliro Stello zu sotzen.*4

Diosc vorbildliclic und praparatorisebo Stoli mig des Ibdlenismus zum Cliristontnm, dio 
in jonom liogendcn Kcinio einer vollkommonon Tramionlo zwisclion Got.t, Mcnseli und Natur? 
wurdon von don borutenen Uortndom  dor altobristliolion Wissonschaft oft mit borodton Wortou
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anerkannt, gewiirdigt, gegen schiefe Auffassung vertcidigt. Clemcns Alex, sclireibt (las in ticr 
griechischen W eisheit sieli kundgebeinle iStreben nach W alirheit gottlichem Einfluss, einein 
allen Mensehen yerliehenen Zug nach W alirheit z u : „ll2aiv [jlev a7ra|a::Xib; ordlpouro;, \m \in z n  
óe to i; TTEpl Xóyot; śyotaTpfJJou^iy, biŁniwzni tu; irifj pota Osi zrj, oGóś ydptv zat 3xovte;  óu.oXoyouaiv 
!va te elvai Hsov «yu>XsDpov.~ (Ilap. t. E. (3). Norii entschiedenor ist die Stelle: „Kara- 
tpai'v£Tat ToiSejt -po~atóeia ij łXXrjvm; auv zat ctorj (piXo5ouua ttsótRy Yjzsty sl; dyilptoTtoo;/' 
(St. I. 7). Beim Apologeten Justim is finden wir die Ansieht ausgesprochen: „'IV> ypiorov 7:00- 
tótoxov to'j $zob ewat eoiodyfhjpsy zai zposu.TjV'jaau.sv Xoyov ovt«, oó i:av yśvo; dyllpoiTroiy [j.hzz/z. 
zat ot cjetcł Xóyov [3tiuaccv?s; XptSTtavot źt5iv, xdv a9sot iyoućjily^ay oTov £7 EXXyj31 piv ^lozpaT^; 
za i MIpa'xXćtTo; zai ot opotot «,jtoTs“ (I. Ap. -JO;, woinit zu rorgleielien : „N gistw oś tói zai jtio 
^LiozpaTou; xaxa pipo; yvwaflśvTtw (LI. Ap. 10).

Erlciehterte das der griechischen Bildung inne w oh nemie Element tieferer Erkcimtnis der 
W alirheit und sehnsuchtsvoHen Strehens (łanach boi sonst empfflnglichen Gemiitern dic gliiubige 
Annahme der evangelisehen Botschaft, so land hinwieder jeno Bildung selbst innerlialb des 
Christentums Anerkennung und Yorwertung und leistete so seine Dienste der wmltumwandehiden 
Mission der Christeiilehre. Gregorius von Nazianz (Na£fav£oę) rult. den Yerltehtern profaner 
Bildung zu (in der 20. Redo): „05 xouv dT[pasrŚGv t /,7 tM  óeusw, óti toóto o oz et Ttstv, dXXd ozatoO; 
zal r/TatO£‘JTOO; 1)770X7]jtteov tou;  ootio;  £yovTa;, otpOjXotv” dv f e m a ;  eivat zal)' ŚctjtoÓ;, tva £v 
Tezowej to z a i’ cejToh; zpJTmyrai, za! too;  d-atososta; śXśyyoua ótaotoodzto3t.“ Gregorius1 Ereund 
Basilius Magrus, schrieb 11. a. seinen „Xoyo; npó; tou;  veoo?,“ worin er der ebristlielien .Jugend 
aller Zeiten eine von ebenso voller Hingelmng an dic classischen Studien wie von tiefer pada- 
gogischer Einsiclit zeugendc Unterwoisung Liber den rechton Geliraueli der lieidniselien Schrift- 
steller erteilt; frei von Einseitigkeit. empfichlt der grosse Kirehenmann die ausgedebnteste 15e- 
nutzung diescr Aue.toren, sofom sie nur zur Yeredlung von Geist, und Gcsimmng beitragen 
kann: „Kat Trotr^a!; zat Xoyo7:otof; zat pr.TOpai zai raatv órxtXriTeov 5&ev av piXX-/] irpóę ttjV tt); 
(|)0^7]ę e7UpiXetav tupeXeta ti;  laeallat.14 ,7). Wcieli bobo. Bcdeutung die eliristlicben Deuker der 
antik-heidnisclien G(ństesenltur beilegten, zeigte sieli ganz besonders, ais dnlians des Apostaten 
bekanntes Ediet (von welcliem sellist Julim is Faneg*yrist, Ammianns Mareellinus — 22. 10. — 
sclireibt: „Illud autem crat. inclomens, obruendum jierenni silentio, quod areebat, doecre magistros 
rbetorieos et grannuatieos, ritus ebristiani eultores*) dic Christen vom i'dfenllieli(‘ii Lebramt 
ausschloss; einmiitig erboben sieli dieSpreeher des Cliristentunis gegen die boshafte Ungereebtigkeit 
erwabnten Gcsetzes, Gregorius Nazianzenus liiilt seine beiden brnndinarkenden (aT/jXtT£’JTtzot) 
Reden 48) und der Kirelienliistoriker Sokrates weisl einen etwaigen Yersueli, sieli dureli dulians 
Ediet aut’ einen Weg falscbe.r Exelusivitat drangen zu lasseu, mit. den W orten ab (!. l i t .  e. 10): 
„ H eXXrjviz  ̂ ratoenot; oote Trapa toó \p taro0 ojtyj r:apd, Ttov auToO jxaft^T(«v i\ <o; ?}eÓ77VE'j^to ; 
eóê Ot] f\ di; Eri^Xaji7j; cićj&fphp zai touto, <*j;  jjyouaai o oz arpovo/jToj; łmtrfi av. ToXXot ydp tiov 
Tiap ‘EXXrj<3i cptXoaotpr^dvToiv ooaazpdv tryj yvd)va, tov Beov śysvovTO. zat ydp zat too; toO; 
ar:oovo7]!Siay ElsdyovTa;, otov vEr:tzo,jpto'j; i dXXaj; EptcfTizoo;, p.Etd ty,; Xoytz/,; r ''~']sri+ y£vvattn; 
a7iT9VTrj(5av, ttjv ajxai}t'av a'Jxmv dvaTpEi;ovTE;.“ End wieder Ist. di(‘ den beiden elassischen Sprachen 
in Betretf der christlichcn Keligion zufallende subsidiarisehe Aufgabe eine doppelte, aber nnter 
sich innig versehlungene, sieli gegenseitig erganzende. Cl. Kickh (1. e.) sclireibt liicrtiber: 
„In diesem Bewusstsein, berufen zu sein, (lass sie (die Kirclie) den Geist des Offenbarungsyolkes 
(der Hebraer), den des Griechen- und des Rbinertunis in sich zur Einbcit. zusammonschliesse, 
bat sie erkannt, dass Gott inmitten der gneclusoh-rbmisuheu W elt W erkzeuge und Vorberei- 
tungen geschatfen liat, welcbe wunderbar geeignet waren, den verseliiedencn Bediirfnissen der 
Kirche zu dienen, eine Spraehe, eine Gesetzgebung, eine (*eistesvevfeinermig, welebe das ver- 
sproehene Scepter der llerrsch/ift den Sohnen Jajdiets zu sieliern im 8tande war und die ruin 
im Eienste des Eyaugeliums verwertet werden sollte. Meister des W ortes, wie Cicero, liatten 
eine] Spraelie ausgebildet, bestimmt die Spraebe der Kirche, der Concile, der obersten ITirten 
der Kirche zu sein. Aristoteles und Plato liatten Denkgcsetze und ein Reich der Gedanken 
gegrilndet, welehe der Tlieologie zu Gute kommen solltcn. Die ernsten, in Gedanki* und Aus- 
druek strengen und stratfen Reehtsgelelirten der nimischen W'clt hahuton den Canonisten den
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Wog. B as ganzo Altcrtum, oft so tiefforscliend mul miihsam untersuchend, hattc, wie Augn 
stinus sagt, die Minen gcgraben zu den Tiefon, in welchen die Yorseliung das Gold der 
W ahrheit niedcrgelegt iiatte.“ Griechisch und Lateinisch waren, kurz gesagt, die Armatur und 
in jeder ITinsicht die instrumcntalen Bolielfe, wodureh der gesammte Schatz (»Symbolum, Codex 
Ritus, Canon) der ehristliehcn Lehre und Institutionen stabilirt, den Yblkern des Erdkreises 
vermifcteit und bewalirt wurdc. Unsero Auseinandorsctzung lasst, beiliiufig gesagt, crkennon, 
dass die Thcologie zur Philologie eine feindseligc Stellung weder einnehmen kann nocli will, 
dalier aucli diese kpinę Ursaehc liat gegen jene polomisch aufzutreten; „an sieli betrachtet und 
naeli ilirer W ahrheit aufgofaśst, kotinen Thcologie und Plnlologie nielit in einem solehen un- 
ausl oschli ehen Z wiato begriiłen sein, wie wir in der W irkliclikoit noeli yielfaeli obwał ten selien. 
Sie verliaUeu sieli nielit wie Ulaube und Abfall vom Glauhen, sondom sind beide mit dem 
ehristliolien Glauhen duroliweg vertrag1iche, au t ilm gestfdzło, ilm bestat.igende und erklarende 
Wissensehaften, welehc dazu dieneu sollcn, uns das Gutt liche und Monschlitdie nahe zu bringen.u 
(Wcdewer, „Classisehes Altertum und Christentum/* F rankfurt 1855). Und ferner orgibt sieb, 
dass nur eine gauz rerkebrte Behandlung, die elassische Sclmllcefciire zu einer Gefahr fiir die 
roligibs-sittliche Bihlung der ehristliehcn Jugend machen kann ; denn abgcsehon von allen 
andern, eine solehe Gefahr aussohliessendeu Momenten, „kann niehts in hoherem Masse dem 
Christontum zur Folie dionon, ais der Glaube der Grieclien und .Romer, der Umstand, dass die 
gehildetsten Vdlker des Altertums iiber die Gotthoit und das Verhaltnis des Mensehen zu ikr 
Yorstollungen hegten, die naeh allgcnieinem (nmht bios speeiiisch ehristlichem') Bewusstsein so 
tief unter der elirislliehen Idee stehen, und dass die weisesten Mannor unter jenen Vblkern 
eine Gotteserkenntnis ersfc suehten, welehe das Christentum in yollende terem Gradc bcrcits 
besitzt w (Schmids „Encyel.u Art. u. cdassischc Studien). Die Zu sarnin en fassmig allor vor- 
eriirterten Punkte diirftc den unwiderlegliehen Boweis ludem, dass die parnllole ( łoordinirung 
von Griechisch und Latem, resp. die „grieebisek-romisehe Philologie14 das wissenseliaftliclie 
Postulat, einer physisch-historiselr-praktLSclien Begriiiidung ist, dass hingogen eine „franzbsiseh- 
englisehe P  bilo logi e“ ans M angol einer solchmi Begriiudung keine Existenzborechtigung bat, 
folgliek aucli die exclusive oder autonoraastische Bczeiehnung von Franzbsiseh und Englisch ais 
„modornen Spraehen" eine verfeblte und unhaltbaro ist. Allordings wird der des Franzosisehen 
Beflissene gut, tun, auch das Englisc.be zu beriioksiclitigen, und nocli mehr der Anglist, dem 
Franzosisehen mbglichste Aufmerksamkeit zu schenkou, oder, wie Hcbmitz (Vorrede zuin 1. Heft 
der „Neueste F r.“) sagi.: „.Jedenfalls wirrl also derjenige, wclclier anstatt einer dieser Doppel- 
Philologien (Latein-Grieehiscli, Franzosisch Englisch) eine oinfaehc ans derselben zu seinem 
wpeciellen Berufsfache maclien will, die zugehbrige »Sehwester-Philologie (welclien Ausdruck wir 
natiiiiich fiir Franzosisch Englisch nicht zulassen) ais eine seiner nfichsten Hilfswisserischaften 
anzuerkcnnci: liaben" — keinoswegs aber folgt. daraus „dass, wie das griechiscli-rdmisehe Fach 
Uingst, ais cin untcilbares g ilt . . . .  obenso das franzbsisch-cnglische ais ein Ganzes zu allge- 
meiner Auerkounung gelange“ -- wenn „Fach44 etwas anders bedeuten soli ais methodische 
Yorbereitung zu einem ans praktisclieti Grillidcn in gewissen Territorien combinirten Lehrfach. 
Man entschuldigo die vielleicht zu grosso Ausdełmung dieser Partie  unsrcr Abhandlung mul 
die teilweise Heranziehinig von unsrem eigcntlielicn Gegenstando fcrnliegenden Materien und 
Gesiektspunktcn mit der Notwendigkeit, die wir fublen, eine unriehtige Auffassung eines in 
und ausserhalb der W issenscbaft so eingebiirgerten Tennimis wie „moderno 8praehcn“ um so 
griindliclier zuruekzuweisen, ais sic in einem so anspruehsvoll auftretenden W erke wie das 
Kclnnitz1scbe sammt seinen Fortsetzungcn ist, yorgetragen wird. Soli ii i der W issenscbaft iiber 
den Bogriif einer Saehe Klarbeit Torbreitet wordrn, so ist es gut, nicht nur die positive, son- 
dern auch die negativc Seit.e desselben zu belcuchten oder zu bestimmen, was ein B ing n i c h t  
ist; so wird man allscitig der alten Fordcritug gerocht: „Oinnis enim quae ii rationo suscipitur 
de aliipia rc instit.utio debet a definitionc proficisci, u l intelligatur quit sit id, de quo disputatur.* 
(Gic. de <iff. 3. 2.). Auf die etwaige F ra g e : Ist deun nicht der Ausdruck „moderno Sprachen" 
einfach idcntisch mit „neucre Sprachen44 und dcmgcmass eben alle gcgcnwiirtig lcbenden 
Sprachen umfassend ? antworten wir mit einem vorlaufigon „Neinu, we leli es seine Begriiudung 
im Yerlauf der Abhandlung von selbst finden wird.
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Eiiiigermasseii verwandt mit dem, was wir untor „modernę KpraeheB verstehen, aber 
durchaus iilelit damit zusammenfallend ist der Naine „Tochtcrspraclic“. Toehtcrsprache ist nns 
cinfach jcne Sprachc, welelie sieli aus einer audern, diesbezuglich M uttersprache genannt, 
vorzugsweise unter dem Einfluss p h o n e t i s e h e r  Neugestaltung entwickelt b a t;  so sind die 
Prakrit-Sprachen Toehter der altindischen, die romanischen Tdchter der lateinischen Spraclie 
Neuarabisch eine Toehter des Altarabischcn etc. Toehtersprache ist domnaeh ein rein relativer 
Bcgriff; eine Bpraclic kam i je  nacb Bozug auf diese oder jeno andrc Mutter und Toehter zu- 
gleieh sein; so ist Pa kr ii cinerseils Toehter des Sanskrit, andererscits M utter der liind i und 
Hiiidui, Angelsaehsisch Toehter des Niedcrdeutschon imd M utter des Englisehen. Dass der 
Bcgriff „Tochterspraehc nicht dazu dieuen darf „den »Spraehen, die mait der Kurze lialber so 
bozeichncn mag, eincu Makel anzuheften,£‘ ist unloughar, weii darin ehen nu und fiir sieli 
weder ein Vorzug noch ciu Kacliteil liegt, sonderu nur das faclischo VcrhaJtms ausgespro- 
sjirochcu w ird ; aher daruin ist dieser Bogntf noeli kcineswegs „so unbostimmt.und seliwankend, 
dass er vou gar kemem wissensehaftlichcn W erte ist.“ W ir stimmeii Herrn Beneke yollkommen 
bci, wenu er in einer ^iłzung der Beri im r G esc llsc haft fiir das Studium der lieuereu Spraelien 
(s. Hei vigs „Archiv“ 187 f, p. Ul)4 05) e rk larl: „Weim nian den Begritf „Toehtersprache* zu- 
gibt, su kami in i hm niclits liorabseLzeudes lic gen; dass das W escn der romnniseben Spraelien 
a i s  Toehhrspiaclieii unLer dem der classischou und der germanisehen Spraehe stelie, ist eine 
willkurliclie Bestimmung; und die gogenwartige deutaelic wie die c nglisehr und die neu_ 
griechische Sprać hu warem mit ganz gleicheni Rcclitc Toehterspraehen zu neimeii wie die Vran 
znsisehe. Die Aiisdriieke M utlcr und Toehter kunnen also in Bczug auf Spraohe nur ver 
sdaedene auf eiminder folgo udo Pliason der Entw iekhm g bezeichnen.£i

Diesen naturlielien, dureb den Kamen selbst gegebeuen Begritf im Augc behalten, wlirc 
os uns unbegTeillie.li, wie Ehuubralionen eut.stclien koimteu wic* Sleinllials Kritik von Fuchs’ 
Buch iiber die mmaniselien Spraelien łHallo, L itcraturzeitung, Nr. IffS sepj ) und Seholles 
Schrift „Ueber den Begritf Tooht(Tspnu:he£i ^Berlin, W eber lfilrił) und wic: dariiber iu ob
er walni tor Gesellsehaft so liitzigc Debat len gefiihrt werden konnten, wcmiii wir iiicłit eben 
daraus ersrlien wiuden, dass mail der Be/.dchmiug cisie Menge Dingo liutorsehobon, die nicht 
darin licgcii, j a  damit gar nicdits geiucm b ab in ; u. a. sngt wieder Bom ko (1 e.) ganz ricldig: 
„Alles, was in Bezug ani die B e g r i f fo gesagl wird, ist nicht den modernen spraelien eigen- 
timilich, sondern allmi spraelien gernein. UrteiJc iiber Gt imitlichkeit, Grossa rtigkeit, Prunk 
u. s. w. gehen das Genuił, an und liegen einer kall wissensehaftlichcn Bctruehtung- ferii. Dahin 
gebdren die Vurwiirfe der Jldilenden Gnuidlichkmt, der Entwieklung in ahslraet, logischor Weise, 
des Abliandenkommeus der sinnlielmu Gmudlage, der Aushblilung der Bedeutmig und des 
Tones, des Bewegens in VUg‘*m 'iiih'*iten, der B miitzuu ;• der Spraelio ais eines fremden Eigen- 
tuins. Alles dies muss mail G e ii ihDphi Elegie n<nneu.a 1') Jcdinfalls ist s<» vi< 1 klar, dass in 
der „Toehtcrsprache^ der Begritf „moderno Sprachc“ uielii anfgc hen kann, wenn aueli, wie wir 
selien werden, jedo modernę Sprachc eim* Tui hterspraelie i:;t..

W as ist mm in V\ irkliehkeit eine modernę Sprachc? Das der spalę.sten Eatinitiit an 
gehorende Adjectir „ino lernus;; (cir. „Glossarium inediao ct infimae Eatin itatis“) bedeutet „nen? 
in gegenv\artiger Zeit \orhanden, gehrdm hlieh" n dgl. Dng< bthr dassnibc wird dadureli mieli 
heutigein Spraehgebraueli bezciclinct, nut spec u lister Bezieliung jcdocli auf das der berrselien- 
den „Modcu in Traelit und hSiiislielier Einrielilutig Entspreeliende, h i lióherui Sinne lindot. das 
W ort ,,moderna Amvendung auf littcrarisch-arlislisclit m fith ief, wo man von m o i l e n ic r  lumst- 
uml W isscnschaft sju ielii, mn den Gesamnitgeist der m u< rn d. i, elirisllicheu Kmistsebiipfungeii 
^insotern jedes formvullendete Sehriftwerk ehenbills in die *Sphare der Kunst einsehliigt, 
bezeicliuen l,n) im Uegensatz zur althc-idniseheii fnamentlieli grieelnsch-romiselnHi Kunstcntwiek- 
lung, welelie atitikc heissfc51;. Die etymologiselie und kunstwissensHiaftliche Bedeutnng von 
„modern£< fesihaltend, sind wir seinem Begritf alh-rdiugs aueli riiclrsichtlieli der Sjiracłuin mn 
ein Stfick niiher goriickt, indem wir wisseu, dass modc-rne Spraelien nem re, erst in ehristlieher 
Zeit zur \'olien Eutw ieklung gelangte Spraelien sein werden ; allein damit ist unsere Unter 
suchung noeli nicht abgesehlosscn, deun Niemand wird „moden»ea spraelien dureb „eliristUchrd
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ttprachen glossiren, soust waren boispielsweise tlić lcxikaliscł) hispanisirtcii Idiume flor Ind iam r 
C hlles52) aucli moderno Spraehen. Ais ►Synonymum vnn „antik“ wird niclit sclten „classisch" 
angewcndet nud man spricht von c l a s  s i so li cm  Altertum, c l a s s i s c h e r  L ittcratur, c l a s s i -  
s c h o r  K iunt. Classiseh wird aber das Antike dannn gcnannt, wcil es in lnancbcr llinsiclit 
ais das Yollendetc, Yullkommenc, Mustorgiltigc angeschen wird, wobei allerdings ein weitorer 
nnd ein ongerer Sinu von „Classiseh** zu untcrsoheiden, indem ja  niclit allcs, was Hcllenen 
mul Romer in Kunst nnd Liltoniiur honorgcbraelit, musterbaft ist. Sind inni ctwa die mo- 
domen Spraolien ais Gegensaiz zn den classiselien aufzufassen ? Mit nichten. Classiseh = 
musterhaft a u s s r  li 1 i c s  s 1 ich  nnd in  j o d e r  B o z io h u n g  auf das hcdleni.sch-romisohe Altcr- 
tuin bcstdirankcn zn wolim, wnre ein liHcbst oiuscitiger, imberechligter Standpunkt. Kcin 
Yolk, krinc Culturepoche, kcinc Li ii wiek lungs per iodc der Monsolihoit bat auf absolute Allein- 
here.cht.iginig Ansprucb, inshesonderc- aber liisst dic so grosse CharaktoretTscliiodenhoit der 
Sprachen wio der Natimicn ('dereń IJulcrsiiohiing Gcgeustnnd <h>r Yól Li rpsyc hologie ist, die ein 
im Ganzcn so yurtreffliehes Organ in Steiuthals nnd Lazaius „Zeitschrift fur Spraeliwissenseliaft 
und Yolkcrpsy< liolngku gefundcii) keiue ausscbliesscndo nnd uiibodingl, geltendo Norm der 
Glassieital / u :"1). Der Ausdrnek „classiseh** ist zunacl st hi&torisch in alt und nemlassiseli zu 
schciden und bogiifflii li dabin foslzuslellcn, da.s das, was den allgcmcin anerkauntc n Kunst- 
rcgyln entspriebt, der bclreffendon Gatlung im Ganzcn und in alleu Tcileii volIkonnm*n ;m- 
gomessen ist, was cinerseils aus dem Zeit- und Yolksbewnsstsein, ans den in ciner Kpoche 
wirkenden sittlichen Maeliten horausgewachscH, audererscits aber selbsl opoehcmachond, ueue 
llahum  t i-iufnend, m uc Ideale odor alte in neucr Form aulstellend, sieli zwar gewisserma.ssen 
orgauisch an seine Yorganger anlchuend, aber doeli seine Freibeit sieli wabrend nnd seiuen 
cigiicn W eg wandelnd ist, ais c lassiscb bezeiehnet werdon muss — oder al) Dicse; uuier oine 
kurze Forim i su bsmnii end konnen wir sag en : I d e a l i t a t  (des fttotfes'), angemessene E le  
g a n z  (des Stilsi, O r i g i n a 1 i I a t sin i Ikfordcrnis und Kcmizoiehcu des Classikersr*’). Der 
crwc itorie Sinu und Begrill des Ciassischen i.d ubrigens langst zur Arie) kenuuug gekommen. Nicht 
nur Dl der Ans li nek „d< nlsebe ( ’lassiker“ stereotyp geworden, sondern der Litte.rarhistoriker weiss 
aueli, dass die deutsebe L ittcratur .clioi: melir ais ein elassisehes Zoitalter binter suli bat. Der 
Italiener denkl boi „elassici** alDogleich an seine Irecentisli nnd ciiUjiicccntisM (obwol damit 
niclit g >sagt werden soli, das; die ilalienische L iltcratur son d liiohts ( Eissiscbes aufzuweisen 
bat - . Fi.tukreieb bat sein . Biocie de Louis XIV., dom freilioli Bpraehgobiauch und berge- 
luaobte Mciumig meln Classicitat zuschreibi n, a l; es yerdient, wabrend ausserbalb dessolben 
manelu inbaltsiaiobc uud &tiIvollcudi !e Leistung classiseh gonanut zu werden vordienl. „Cid 
<1 e a m p e a d o i Cenaulcs ,  Jmne de Yoga, (daldoron cle la Uarea u a. babon den sjianisełion 
Namen unsterblieli goinaelit: „wir betretrn aut dom Gcbiete dor sj^insoben Foesie einon lies- 
]i( risoben Zaubergaitoił, w o dcm Goisle wio dem Gemiite die lici rliebsten Kliitcn und Friichto, 
wob lici die. TMiautasie In i yorzuloekon vcrmag,J geboten werden. ' Der pnrtugiesischen Dicbtung: 
sicliorn Cam5n. „Os im.ńadas hj liii inuuor t ineu Fla^z untor den elassisoben Litteratureu ; leitler 
i r,t diese pracbtvollste, reizcndsle nnd leg*'i stert.do patriotiselie Flpojuoo mehr gepriesen ais 
wirklicli gekaimt 1 AVa England belriffl, so i t Sliakespeare doeb gowiss oin Olassikcr ! 
Den Bobmou :'s) und Folen f': kann keiu yeniiiuidiger Beurteilerfin) eine elassiselie L ittcratur- 
periode absproebeu. l 'n d  baben das (Nem) 1 Yrsiscliefil) und Arałii.sobe koinc Olassikei’ aui- 
zuweiśen? Legt niclit. das ^anskrit solion dureb soi non Namen Zengnis ab tur die ('lassieitat 
der in ibni verfassten Geistesprodnete? Man wird also „(lassiscbu ais glciebbedeutend mit 
relatiy au.sgozcichnet und mustergiltig aneikennen und deinzutcdge jodem Culturyolk fi*) seine 
elnssisebc Spraeliperiode oder wenig.stens die Eiihigkoit zu soleber zuerkonnen miissen r’3;. 
„Modern** ist d ilmr nicht das Coutru liotorium vou „classiscli*1 und moderno Spraeben sirnl 
koineswogs niohtelassiselie Spraelien.

Dic Krkenutmss, d.iss die iiioderue-n Spraelun dureliaus niclit den mię lass i se hen durfen 
bc-igezałilt. werden, liefert uns aber niclit bios einon nogalivon, sondern aueb einen positiyen 
Anbaltspunkl zu ibrer Regritfsbestimmung. Die Rcdiauptung wird keinen Widcrsjirucli tinden : 
D ie  m o d e r n  e'n K p r a c b e n  s i n d  e l a s s i s e b e .  d, b. (■ u ) t u r s p  r a cli en. W ir glaubcn
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nicht fehlzugreifen, wonn wir classische Sprachen’ =  Cultursprachen setzen; (lenn weder 
liat je  eine culturlose Mensehengemeinschaft ein classisches Sehrifttum zu Tago gefordert noch 
wird man ein Idiom ais Cultnrspraclio geltcn las sen , das kein classisches Sprachdcnkmal 
aufzuweisen hat.

E i n  b e r c i t s  e r r e i c h t e r  e n t s p  r e c h e n d  e r G r a d  t o d  C u l t u r  i s t  d a l i  e r  d a s  
e r s t e  c o n s t i t u t i y e  E l e m e n t  d e s  B e g r i f f s  „ m o d e r n ę  S p r a c h e n . “

In  diesem Sinne hat der Spracligebrauch so ziemlich entsekieden; litteraturlose mul (an 
heryorragenden Leistungcn) litteraturarm e Spraelien rcehnet wol lcaum Jem and zu den modernen, 
mdgen sic sonst noch so modornes Gcprage an sieli tragen. Das Eumenischc erweist sieli zwar 
in seinem Bau ais eine Modernisirung des L a te in 6A) und gewimit in ilim die litterarische 
TStigkeit immer melir an Unifang und Ausdelmung, allein weder die Spraelie noch das sie 
redende Volk ist hisher zu einer solclien Culturhohe gelangt (ohwol es gleich jedom waliren 
Yolk eine gewisse Bildungsstufc erreieht hat) um ais Cultur- oder moderno Spraelie anftreten 
zu  kttimen, wenn gleich sie imincrhin auf dem W ege zur Classieitfit, begriffen sein mag. Der 
vielseitigo‘ G. Lcopardi heahsiclitigte u. a. die Heransgahe eines „Pnrallolo delle eiiupie lingue, 
delle quali' si componc la nostra famiglia di lingue colte, cive greca, łatina, italiana, francese 
e spagnuola. L a  v a l a c c a  n o n  e l i n g u a  c o l t a ,  non dimono anclic di (juella si toccherebbe 
qualche cosa in  trascorso: la lingua portogliese sta colla spagnuola<£(V). (Sielie „Notizie intorno 
a  Giacomo Leopardi im 17. l i i . ,  der „Biblioteca elassiea e.conomioa“). Das liliaetoromanische f!i) 
verdient zwar nicht die Germgscliatzung, welche ihm unser Altmeister der romanisehen Lin 
guistik selbst in der neuesten Auflage seiner „Grammatik der romanischen Sprachen4* ange- 
deihen lltsst und besitzt au d i eine roicliere L ittera tu r ais dortselbst, bozifiert ist. (fr. „Gcscbichtc 
der L ittera tu r des rhaetoromanischen Volksu von Dr. Friedlieb Eausch, F rankfurt a. M. 1870), 
allein alinliohe Griinde wie beim Dakoromanisclien verbieten scine Einreihung in die modernen 
Sprachen nach unser ni Sitnie und die culturlichen Yerhaltnisse der hetreffenden V<5lkehen sind 
nicht (łanach angetan, die rhaetoromanischen Dialecte (grisonisdi, ladiniscli, friaulisch) in naher 
Zukunft zu eigentlieh litterarisehen Idiomen hcranzubilden. Das Neuhcllenische (in seinen 
charakteristisehen Eigentiiinlichkeiten aufgefasst, folglieli abgesehen yon dem in neuerer Zeit, 
immer melir licrvortretenden Strehen, es in Structur, Formen und teilweise aud i lexikalisch 
auf das Altgriediisclie zuruekzufuhren) ist orthoópisch ,16), grammatisch und onomatisch so ver- 
schicden von der a]ten Spraelie, dass man ihm das Epitheton „modern** eben darnin nicht 
yerwcigern k o n n te fi7), allein das Neugriechisclie ist allerdings eine Fortbildung (d. b. das fort- 
dauernde, daher in seiner Entw icklung nicht stillstehende Lcben) des Altgriechisdien, jedocli 
ohne W iderspruch eine Fortbildung in  deterius; man miisste denn den Yerlust des I)ativs, des 
Duals, des Perfects, des Fu turs etc., den gehauften Itacisnu isfis), die starkę Misek ung mit 
slavischen, albanisdien, turkischen, italienisclien Elementen (pięopdpj3aoov!) ais Vervollkommnung 
hinnelimen. Das eigentlidie Neugriechisclie ist feruer wesontlieh Y olksdialed, Patois — his 
heute noch, wie sdion die Namen desselhen bezeugen: i) yuooda, /*.*./,, iói(07ixrj, gcttAtj, 
a” XotXXr̂ vixrj yX(baaa (von Korats iJt aovf^%ia, ais melir oder weniger vered<‘lte ITmgangssprache 
der Gcbildeten ir\ xaSop.iXoyooij.evrj genannt). Ja , das Ncugriechisehe mnsste es sieli, merkwiirdig 
genug! gefallcn lassen, nicht griechiscli, sondern rdmisch (.jj fnopai/f’ yX<T)G3a) genannt zu werden, 
wie (lenn die Griechen im M ittclaltcr 'Pcouatoi und ihr Land q P o p a d a  liiess, und so yerachtet 
war dieses Volksidiom, dass es unter der Tiu-kenherrsohaft eine Zeit gab, w o man in Kon- 
stantinopcl lieber in der dem Volke unverstandlichon alten Spraelie predigle 6>J) und wo, 
nebenbei gesagt, in Athen der comim pirteste Dialect gesproclien w urdc70). Das Neugriechisclie 
ist zwar nicht arm an litterarisehen Ycrsuclien (im G egenteil!), allein ein Aufsehwung zu clas- 
sischer JTdhe ist kaum bemerkbar, und im AUgetncinen kann m an sagen, das Pessere der neu- 
griechischen L ittera tu r ist nicht selhstandig (namlich in Nacliahmung oder Uebertragung des 
Auslandischen bestehend), das Selbstandige ist nicht classisch;71) Leon Allatios’ „*EXXdę“ ist allcr- 
dings classisch, aber wesontlieh altgriechisch 77) ; die aus jiingster Zeit datirende Veredlung des 
Neugricchisehen ist aher niclits ais eine Zuruckfuhm ng desselhen auf die alte Sprache, wie 
man sieli aus jedom in Athen oder Corfu etc. ersckcinenden Zeitungshlatt uherzeugen k a n n ;
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ab er eben diesc oft zu wcit getricbene Repristinirung der classischen Gracitat hat manelie 
Schriftsteller fiir das Volk unverstandłich gcmacbt 73), wodurcli wir ubrigens den Neugriechen 
das Rceht zur Beliauptung niclit absprechen wollen, ibre Spraehe (7) vetóT£pa to>v 1 FAXfjVtbv Y^disaa) 
soi nur zeitweilig (Trposuipmoę) in Folgo des Falls von Constantinopel verdunkelt wordcn '7'1). 
Kurz dem [Neuhellonisehen mangelt cin entsprecliendes Culturelement, nnd darum ist os kcine 
modeme Sprachc in unscrni Simie, mag es aueli franzSsisch „la languc grcctjue modcrne££ heisseu, 
Durcli yorstehende, durcheine Fiille von Tatsachen Ieiclit zu beweisende Aufstellungen wollen 
wir ubrigens weder dem grieeliiselien Volk eiuc Zukunft- abgesproelien noch den [Jebertreibungcn 
einos Falhnoreyer7ł) beigcfliehtet nocb den rigentmnlielien W ert der neugriecbisclion Volks- 
poesie bestritten liaben 7f'). Dor Bau des Neubulgariscben 77) ist gegen jenen der iibrigcn sla- 
yischen Sprać hen licu zu nennen, allcin die Modcriutiit ist ihm .abzusprechen, donn es ist so
wo I spraclilieh verunsfaltet ais litterariscli dilrftig.

W ie der Namc andeutet. muss eine modeme Spraehe im Yergleicbe zu alten Spraehon 
etwas Neues, Gegensatzliclies eutbalten. W orin babcn wir dies zu suchon? Die Unterschei- 
dung antiker und moderner Kunst griindet sieli aut’ die fundamcntale Ycrschiodenheit der von 
jeder angestrebten Ideale. Soli der Terminus „niodern££, auf eine Spraehe angewendet, oinen 
Sinii liaben, so muss jene heziiglicli der ilir vcrwandten antiken Spraelien eine Art, prinei- 
pieller, wesentliclier Yerscliiedenheit aufweisen, wolclie Differenz hicr jcdoch in sofern nie eine 
radicalc sein kann, ais die W eiterbildung und Veranderung einer Spraehe stets in organiści)er, 
unbewusst gesetzmassiger, nie in gewaltsamer W eise vor sich gelit ; das Unnaterial der Spraehe 
ble.ibt dasselbe, die Form erłeidet Yerauderung; die Spraehe w alirt sieli streng ibre Rechts- 
eoutinuitat7S).

Abgesclien von dieser einzigen Bescbrankimg, wonach es im Lebeu der Spraehe kein 
uuyermitteltes Brechen mit der Yergangenheit, keine salti mortali, keine fehlenden Glieder in 
der Kette der Entw icklung geben kann, bestehen wir auf unsrom Recht einen im Lanfe der 
Zeit gewordenen und nun vorhandenen Zustand einer Spraehe, insofern er im Verg’lcieh zu dereń 
friilierer Gestaltung evidente Yerschicdenheitcn aufweist, n e u ,  gegcnsatzlich, umgewandelt zu 
nennen. Es ergiebt sich ja  dies aus den erwiesencn Tatsachen des Sprnclilebcns von selbst. 
W crden Laute durcli andere ersetzt, ahgoworfen oder zugefiigt, vcr3ndem sich die Bezeiohnungs 
m ittel der Yerbaltnisse zwischen Stoff und Form, Jnhalt und Beziehung, w eehsdn W orte 
ibre Bcdeutung oder vcrscbwinden sie aus dem Gebraueh, wcrden durcli Composition und De- 
rivation neuc W orte gebildet oder von fremdeu Zungen cntlebnt: so entstebt aus diesem Zu- 
sanimenwirken mamiigfaclier Kriifte von Periode zu Periode liotwoudigerweise eine Resulti- 
rendo, die ais Summo iliror Componenten je  einen Spraehzusfcand darstellt, welchcr im Ver- 
gleieh zu dem je  einer friilieren Periode ein merklieh abweicliendes, also n e u e s  Gcpriige auf
weist; es bildet sich ein Durclischiiittszustaml, ein Totalliabitus, der jeder Periode ein hestimm- 
tes Siegcl aufdruckt, wodurcli sie sich von allcn ihren Vorgangerinnen u nterscheidct, also in 
Betreif ilirer den Charakter der N c u h e .it, an sieli triigt. Worin nun nacli unsrer Auffassung 
diesc Contrarietat hauptsacldich zu suchon ist, wollen wir im Folgendcn darlegen.

Das niclit weiter analysirbare Residuum eines W ortes lieisst bckanntlich AYurzel. Die 
Wurzel ist das Grundelcment, der Kern, der Urtypus jcnes lautbaren Gedankenpraparats, welches 
mań W ort nennt. Den WurzeIcomplex der Spraclic bildet dereń abs trać tes Unnaterial, das in der 
menschlichen Geisteswerkstatte zu den Begrilfs- und Formkatcgorien yerarbcitet wurdc. „W ir 
liaben im Vorigen etlicbe der crsten W erter und zwar durebgangig in der Gestalt von Zeit- 
wdrtern keimen gelernt. Gleichwol sind das in der T at weder W brtcr nocb Zeitwbrter gewesen 
und niemals ais solelie angewendet worden; es waren vielmehr nur Materialien, woraus sowol 
Substaiitiya ais auch Yerba cntwickelt wcrden koimten, dalicr wir aueli dafur den Namen 
W urzeln brauchton. Sie sind also sclion insoferne eine reine Abstraction von unserer Seite 
um das auszudrilcken, was den Yolkern ctwa wie ein Bildchcn vor der Secie seliwebte und dann 
erst in der Spraehe Nomen oder Yerbmn ward.“ (Dr. Rud. Kleinpaul „Der Ursprung der 
Spraclie“ in „Ausland“, 1879, No, 49). Spraelien, in denen nacli den Regeln der Spraclianatomie 
nocb eine bedeutende Zabl von W nrzeln a u s  i l i r e m  e i g n e n  j e t z t .  v o r l  i e g e n  d en W  o r t -

o
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s c h a t z e  nachweisbar sind, heissen Wurzclsprachen. Im  skr. bhar-d-mi ist mi das Flexions- 
(Pro nominał-) >Sutfix, a das Thema- (Stamm-) bildungs-tiuflix, dor nicht weiter zerlogbare Rest bhar 
ist die Wurzel, welche ibrerscits sowol zti Verbal- ais zu Nominal-Ableitungen ąualilicirt ist, dereii 
concrete Ausgestaltung (in den llectirenden Sprachon) durch die Flexionselemcntc geschielit 
(vgł. bliar-a-s Trager, Ac-e. bhar-a-m ); skr. hir-anya ( =  har-an-ya) Gold fiihrt auf die W ur- 
zcln ghar glanzen, gelbsein zuriick. Aher nicht nur so altersgraue Matronen wie die Spracho 
der Vedas erweisen sieli ais W urzelspraehen, aueh dereń jungere Sehwestern wic Grieeliisch, 
Latein u. s. w. lassen, wenn aueh in geringerem Grade, die Urbestandteilo ihres W ortvorrats 
erkennen. In ra-rrjp, pa-ter ist pa die otfen daliegende unver;uiderliehe W urzel (ter das graco 
italisoh unigcstaltete Suffix tar); in tutt-t-u) selien wir unschwer die Sans kr.-W urzel tup. Boi 
der Feststellung der Wurzel ist jedoc.h wol zu beaeliten, dass sic in dem reellen Wortproduet 
selten in reiner Ufspriingliehkeit vorhanden ist. r l)ie Ableitung des indifterenten Nominal- 
Yerbal-Tlicinas (deiin aueh der Stamm noeh ist in der Regel an  und fitr sich weder Nomen 
noedt Yorbum) von der W urzel aus findet in der Regel dureh a u s s e r c u  Lautzuwachs statt, 
dem in vielen Fallen eine Verandcrung des I n n e  r e n  der W urzel (ihres vocalischen Bestandes) 
parallel gelit; in wenigen Fallen, die aber entscliieden zu den altestcn gehoren, tritt die 
W urzel u n  v e r a n d e r t  ais bestimmtes Nominał-Yerbal-Thema auf, vvo naturlieh, obsehon beide, 
nemlich W urzel und Stamin, lautlich ganz gleieli crschcincn, sie dennoeli virtuell von eiuander 
ganz yersehieden gefasst werden mussen“. („Grundriss der Sprać li wis s en s e ha ft “ v. Fr. Muller, I.
1. p. 111). Tretcn solche W urzelyeranderungen selion iu den altestcn vorliegenden Reprii- 
sentanten der Sprachbildung auf, so sind sie um so mehr in relativ jungen Sprachcn zu er- 
warten. In ęśp-a, fer-t ist ęep, fer die durch Lautverschiebung nnd ►Sehwachung entstandono 
Variante der Wurzel bhar. in arop-ewop-i, ster-nere sind axop, ster Modilieationon der W urzel 
star; Yater ist neuhoehdeutsehe Form des germanisirten. pa-tar. Aber aueh das slavisehe 
zla-to Gold weist gleieli dem altindiscbcn hiranya auf die Wurzel ghar; denn hiranya, aus 
har-anya, wird altbaktrisch zar-anya, ncupersisch zar ; beachtet man die ausserordentlieh 
nalic Yerwandtscliaft und in Folgę dessen liaulige Vcrtauschung von r  und l und cine eben 
niełit seltenc Metathcsis, so lasst sieli keinen Augenblick zweifeln. dass zla die speeiliseh sla- 
visehe Form der W urzel ghar ist. Es ist demnach aueh in der Ycrhaltnissniasig jungom  Gene 
ration der japlietiselien Fam ilie (Graco-italiscli, Lituslaviseh, Germaniseli) nocli cine bedeutende 
Anzahl von W urzelu nachweisbar.

Betracłiten wir liingegcn Wortformon aus dem Franzbsisclien, Italienischcn, Spaniselion, 
Englischen. Die Lauteomplexe pere, mere, frere sind entstaiiden aus den latmniselicn Laut- 
eornplexeii patrem, matrem, fratrem durcli Apokope der Flexionsendnng m, durch regclrccliten 
Ausfall des In lau t t  (ehute de la coiisonne medianę) und Scliwaehung des botonten a  zu c. 
Nun konnte eine obcrfiaeliliclte Beurteilung allerdings die Wortbestandteih* pe, uie, fre tur die 
franzbsiscli zureehtgelegten W urzelu pa , ma, fra  (bhra) ansehen, allein durchaiis mit Uhreelit. 
Denn pater, mater, frater rerdankeu iliren Urspmng- einer organischen, lebeiidigen, originalen 
Yerbindung des Thema-Sulfixes ter (tar) mit den W urzelu pa  etc. analog der Combination pa- 
tar ; pa-ter etc. sind folglieli s o lb  s t a n d i g e ,  wenn aucli jungere Bildungen und nicht etwa 
aus dem fertigen pa-tar etc. heryorgegangon. Pere, mere, frere jedoeh durfen nicht ais orga- 
n i s c h e  Verbindungen des etwa ais romanisirte Wurzel geltenden pe, me, fre mit einem S u f l ’ix  
re erkliirt w er den; yielmehr sind die f e r t i g  y o r l i e g e n d e  n Formen pere etc. aus ilem fert. ige n 
p a t r e m  etc. nach den respcctivcn Lautgesetzen gebihlet worden; sie sind wabre Tochter- 
(subordinirte) Formen der cntsprechendcn lateiniselien, wfihrend patar (pitar) nonr/jp, pater, V a  te  r 
(got. fadar), arnieu. hajr (das Armen. verwandelt regelmassig wurzelhaftes anlautende p in li) 
eiuander coordinirte Gebilde gemeinsameii Ursprungs sind; denn weder sind pe etc. selbslandige. 
W urzelyariationeu nocli ist re ein Thema oder Flexionssuffix, pe  und re sind yielmelir an und 
fur sieli ais Bueiistabenverbindungcn gonommen vollig bedeutungslose Zusammenstelhuigeii; 
ilire Verbindung mit eiuander {pe-re etc.) ist demzufolge a i s  s o l e  bo  keinc organische, 
solidem mechanische, ihr organisebes Element liingegcn liegt in ihrer historisehen lautgesetzli- 
ehen Ilerlcitung aus den Formen patrem etc. Liegt aber in den italurnisch-spanischen Formen
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pa-dre, mądre nielit (lennocIi (lic W urzel offen zu Tagc? Nur dem Selieiue nacli. Denn padre, 
mądre sind ebenso wenig wicpere, tnere o r g a n i s e h e ,  s e l b s t a n  d i g e  Modifieatiouen der be- 
ziiglichen altindischen oder urjaplietischen Bildungen, solidem glciehfalls in ihrer Ganze aus den 
fertigen lateinisclien W orton heworgowaclisen; es ist ein Z ufa 11, dass die italicnisch-spaniselien 
Lautgesetze die Beibelialtung der wurzelliaften Laute liier gestatteton (GC); pa  und ma siad da- 
her yirtucll komes wegs ais W urzolu zu fassen, sondern fur sieli allein ebenso bedeutungs- 
los ais pe und me; dre ist. kein Suffix, sondom fur sieli allein wertlose zweite Silbe der be tref- 
feiiden W orte, henorgogangen ans der Yersehiebimg der lat. Ternis in die Media und der Apo- 
kope des terininatiyen m. I)as spaniselie Jnjo1 hermano seheinen die W urzelu mit Beriicksicli- 
tigung der spracligesctzlich erfordorlichen Yorwandlung von f und g in li bewalirt zu luiben, 
aber es gilt. fiir diese W orte das iiber padre und mądre Gesagte.

Es ist dalier wissensclmftlieli gnuzlich unznlassig und lieisst, die dureh die solide exaete 
Forseliung erharteten Tatsaeben auf den Kopf stel len, wenn B. Selnnitz im JT. Ileft seiner 
„Neueston Fortsehritte ete.“ (iiber FicIFs „W órterbueli der indogennaniselien Gniiulspraeliew) 
p. 5 sclireibt „Douen aber, wciel ic in den „neueren* Spraclien uiebts ais Abfall von urspriing- 
lielier Yollkommenbeit selien wollen, kann mail liier an nńdit wenigon Wortgobihlcn zcigen, dass 
dasjenige, was ilmeu ais barer Yerfall und YerstUmmelung erseheint, oftmals vielmelir die 
vielleielit instinetmassige Uitokkohr zu dem, liistoriscli betraclitet, Allerbereclitigsten, zur 
urspriiiigliclien Einfae.hhoit ist, z . B. ongi. star (ags. steorra), mar (ags. merran, myrran 
ahd. marrjan), aunt (altfranzosisch antę, lat. amita). — urindogennaniseli: star (Stern) 
mar (verderben), anta (T an tc)“. Jeder Kundige sielit sofort ein, dass das engl. star, mar, 
zufallige Ergebnisse des plionetischen Processes sind, die a i s  s o l c h e  mit den W u r z c l n  
star, mar niehts gemein liabon. Lassen roinanisehe Formon wie padre eto. den Anschcin 
aufkommen, ais ob in manehen neiilatcinisohen Worton nocli die Wurzel auffiiidbar wiiro, 
so wird die Illusiou dureh andere Formen desselben Gebietes griindlieli zerstort, Das franz- 
dge ist gebildet aus dem sp!Tt-yulgJlr-lateinischen aetaticnm, dieses ans aetas, dem die W urzel 
ae zu Gruncie lieg t; wie wftre mm in dge diese W urzel wiederzulinclcn V Ist. doeli von dem ganzen 
W ort nielits gobliebcn ais das hetonte stammliafte a, das zu g = j  consonantirte i und das zu 
v verstummte u, nur dass dureh den Ausfall (les t  mit a yersclmiolzeuc i wird noeh dureh den 
Circuniflex angodeutet. Das englisehe eart (Erde, got. airtha) lasst, die Wurzel ar unmdglieli cr- 
kennen, walircnd z. 15. eternity zwar dic W urzel a  in dem Anlaut e enthalt, diese aber im Engli- 
schen selhst ais Wurzel nielit erkemibar ist, indem das W ort umnittolbar aus aetoruitas gefonut 
ist. Aus unsrer Darlegung oiin.llt folgendes: Innerhalb des Grioehisehon, Latoinisehen, Deut- 
Selien eto. liisst sieli noeh yielfaeli die W ortradix aufzeigen (oh eine priiuare, seeundare oder 
tertiare kommt liier nielit in Betraeht); im Franzdsisolien, Italienisohen, Spamsclieii, Englisclien 
oto, ist innerhalb des eigetien Spraehmaterials kcine einzige W urzel auffiiidbar: d i e n o u l a t c i -  
n i  s c h e n  (romauisehcn) S p r a c h e n  s o w i e  d a s  E n g l  i s c h e , s i n d  k c i n e  W u r z e l -  
s p r a c h e n  — und d i e s e n  i l i r e n  n e g a t i y o n  C h a r a k t e r  s t e l l o n  w i r  a i s  e r s t e s  
N c u  l ic i t s - M o m e n  t  g c g e i f i i  h e r  i h r e  u M u  t t  e r s p r a e  h e n ,  L  a t e i  n u n d  D e u t s c h ,  a u f .

E s diirfte hier am Platze, sein zu erorteru, oh dieser Y(‘rhist der W urzelhaftigkeit fiir 
die gouannteii Sprachen eine Dcprayation gegcntlher ihron Prinutiyspraehcn hedeutet. Ais 
SelilUssel und leitemlen Faden unsrer Untersucliung sohickcn wir folgende Stelle aus Brachets 
Grammaire liistorhpie p, 83 yoraus: „Les langues, comme les plantes, peuvent. et doirent etre 
et.udiees sous deux faees differentes: tandisipie 1’art considere la  roso au seul point.de vuo de la beaute, 
la  botanhpie, etudic la rosę pour y  reelierolier la regularite de sa strueture et hi rangqu’elle oecupe 
dans le mondc vegetal; pour bartiste, deux arbres qu’on aura tendus on rapproches, (le maniero a 
former un portupic graoienx, pourront avoir leur oliarme; aux yeux dii botaniste ee lie sera rien 
<pb une monstruosito artificielle, tpii n1 a point sa place dans la dassification de la naturę et 
<pii no merite pas 1’ attention. II en est de monie pour le langago; tandiscpicle litteratour a le 
deyoir de le considerer au point de vue de bart au, point de vue do la boaute esthetigue, notre taelio 
est differente, so preoeeupant plus de la formę (pic de rex]iression (Kraft und Fulle des Ausdrueks), 
le philologue (der Linguist.) pour (pii le langage est un organismo vivaut, •dierohe a deeouyrir
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les lois cle sa formation et la bcaute d’un idiome est pour liii cn raison dc sa regularite.® Es 
kann ais Axiom der lieutigcu Sprachwissenschaft hiiigestellt worden, (lass die ais romanisch bc- 
zeiclmeton Spraehen iliron Sprachstoff aus dem Latein ais ihrem Haupt- und Grundelement, ge- 
zogen und (lenselben nach den ihncn eigentumlichen Gescfczen umgeformt und sieli nmndge- 
recht geinaebt haben. „Diese (die romanisehen) ►Spraehen sind im Wcsontlichcn ais E  n t  w ie .ko
lii n g e n  des Lateinischen anf einem ihm uvsprunglic.li fremden Bodcn dureli nene Ynlkcrindi- 
viduen anzuselien, und nieht ais Productc willktirliclier Yerstummclung und rober E ntartung der 
rbmisehen Volksspraehe oder ais Yermisclmng der lateinischen mit. fremden Mundarten. Jene 
Vulkcr standen so selir unter dem Einflusse der ilmen aufgcdruiigenen forniell diirohgobildcten 
mul gebaltrcieheren Spracbe, dass sie ihre Volkstumliehkeit nur in der oigontumlichon Aneig- 
nung des Spraehstoffes und Abschleifung seiner Formen, niclit abor in der Vernielitung desselben
bewahren konnten.................... Diese lingua vulgavis oder roniana, oft ais rustiea bczeiclmet., ist
der natUrlielio Keim wie aller romanisehen Idiome so aucli der frauzflsisehon Spracbe. . . Das 
VcrhJfltnis der romanisehen Spraehen zum Lateinischen ist daher ganz dem des Engliseben 
zum Angelsaehsisehen, abgeseben von dessen Miscliung mit dem EranzAsisclien, analog, insofern 
das Englischc; nieht unm ittelhar auf der gesunkenen angelsaehsisehen Litt.eraturspraelie, sondern 
wcśentlieli auf der Yolkssprache beruht.“ (Hat.zuor franz. Grammatik II. A u flagę p. 1 und 2). 
Ferner (id. ih. p. 41):  „Die lateiniselie Spracbe bat dem Franzosischen nieht nur don boi wei 
tern unifangreiehsten Teil seines Stores zugefiihrt, sondern es hat aueh wesentlieh die Formen 
desselben hiiisiclitlieh der Flexion wie der Begriffscrwoiterimg dureli Ableitungcn und seine 
Wortfiigung hedingt. Selbst der fremdc, im Vergleich zu dem ganzen Wortvorrat, gering an- 
zusehlagende Stoff ist von der formellen Gewalt des Lateinischen bcherrscht worden, so dass 
alles, was in der Spraehe organisirt erseheint, melir oder niirnler latinisirt worden ist. Die (5i‘- 
setze, nacli donen sieli die neue Spraehe entwickclt, sind dalicr im Wesontlicheii diejcnigeii, naeb 
welehen das Lateiniselie dem Charakter eines fremden Volkcs nngcpnsst zu worden ycmioeliłc 
und die Lehre von der Absfammung der W erter weiset mis daher fast aussehliesslieh auf die 
lateinischen Elemente hin. — Das Eranzbsiselie ist ais eine Verwandlung oder Metainorphose des 
Lateinischen anfzufasscn, wohci (lic* physiologischen Gesetze des mensehliehen Sprach organ is- 
mus sowie die Eegolrichtigkeit Tiberhaupt vorausgesetzt worden nuiss. Die unbesebranktc Will 
k u r ist am wenigsteii in der Spracbe, dem Abhilde alles geistigen Gehaltes, anzutreffen und 
lierrselit dort nur in den ausserlielien und gleieligiltigeu Dingeit oder in' Eiiizolheiton, 
welehe gegem das Ganze verst*hwinden.“

E s lag in der Natur der Saclio, dass sieli boi der Transforination des Vtilgniiateiiis in 
die iieuen Yolksspraehen in den etlmographiseh, klimatiseh und territorial gesebiodenon Toehter 
spraehen boziiglich ilirer hussoren Aelinliehkeit mit der Mutterspraelie einc graduelh1 Vci\sohie- 
denheit ergab. Braebet Aussert, sieli hieruher (1. e. p. 44) folgondermassen: „Profitons de cet 
exemple (der Yerwamlhmg des lateinischen amabenn in altfr. amevc, amoie, amoue) pour rc- 
marquer eomhien la langue latine se eontraete et shissourdit a  mesure quYlle sYloigne du Midi. 
Le mot latin  est iei un thermometre tres-sensiMe qui sbibaisse de plus en plus, en montant 
vers le Nord par nne serie de modifieations eontinues e t non point par un  ecart brusque ou 
un saut preeipite. E n  voyant les teintes de la langue se sucoeder sans brusque interruption 
par des degradations lent.es a  mesure qu’ on passe d’un elimat ii un autre, on en conclut 
qu’il y a  la un fait naturel, que les kuigucs eomme les plantos se modihent sous rinfln- 
ence du elimat, cu nu mot que le elimat est eomme disent les Allemands, un des factciirs 
du langage.u

Ais besonders einlcuchtemH Belcge mbgen ^nsammensehrumpfungon wie on  (homo),  
o n c l c  ( tU i in c u lu m ) ,  a g e  ( a e t a t i c u m ) ,  a o u t  ( a u g u s t u m ) ,  m e n i e  ( m e m e t i p s i s s i m urn) 
dienen 80). W iihrend das Italienische, unmittelbar auf dcm Boden Latiums entsprossen oder 
docb demselben am nachsten stehond, den lateinischen Lautbestand am reinsten bewahrt hat 
(sehr schtSn bemerkt L ittre : „De la  vient que 1'italien represento si fidelement le type cle 
proyenanee; plus pres du soleil latin, il en reflite hien mieux les rayons <pie la Gaule, <pii 
ne les receyait qu1 ałfaiblis et modifies a  trayers son ciel lointain." Yorrede zu Brachet Gr.
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liist. p. VII) ist das Oeeitanisclie (Provenzalische) zuerst dcm Latem  gegeniiber zu einer 
ncuen festen Gestaltung gelangt und gewann dureh seine friilie litterarisclic Bliite einen be- 
deutenden Y orsprung: es ist die alteste Schwester der iibrigen, ilir sonst ebenblirtigen Sprbss- 
łinge des Volkslateins, woraus sieli wol die langst aufgegebene Meinung bilden moclitc, das 
PruYGiizalisclie sei die Mittelstufe zwischen Latein uud Neu-Latein (Italieniscli, Franzbsisch etc.) 
gewosen (Raynouard), oder L atein die Grossmutter, Provenzaliscli die M utter der romanisełien 
Spraclien (Perticari). „Man kann im Allgemcinonr beliaupten, dass das Provenzalisclio sieli in 
demselben Verbaltnis gegen die Iibrigen romanisełien Spraclien befinde wie das Gotliisehe 
gegeniibcr den germaniselien Spraclien. Vom Gotbisclien sagte J . Grimm aus, dass es oline 
dasselbe in unserer dentseben Philologie immer nur gedammert und nie getagt baben wiirde. 
Eben dasselbe lasst sieli auf das Provenzalische anwenden. Oline Kenntnis des Provenzaliscben 
ist <‘in wissenschaftlielics Studium der romanisełien Spraclien und mittelbar aucli des Englischen 
nicht moglieb.11 („Ueber die provenzaliscbe Sprache und ilir Yerlialtnis zu den Iibrigen roma- 
iiiscłien Spraclien. Von Prof. Dr. Malin** in Hervigs „ Archi v “, V. B. p. 83.)

Betracliten wir die Hauptmasse der romanisełien W drter in ihrer eigentumlieben Laut- 
gestaltung vom Standpunkt des lateinisclien Lautgclialtes d. Ii. der in ilim waltenden Gesctze 
pbonetisclier Abrunditng, Ebenmasses, Eleganz, Kraft und W iirde, oder mit andern Worten, 
fasst man ausseliliesslich ais Linguist den Zustand ins Auge, in weleben das Latein bei seinem 
Lebergang in die romanisełien Dialecte geraten ist, so kann man im Allgemeinen nicht umliin, 
denselben ais einen bedauernswerten Niedergang, eine Deeadenz, ja  teilweise ais eine Cor- 
ruption zu bezeiehnen. H o m i n e m  ist franz. bom  m e geworden durch Unterdriickung des 
tonlosen i, Assimilation des n zu m und Wegfall des Schluss — m ; vergleicbt nun der Lateiner 
sei u b o rn i nem  mit dessen Iogitim sein sollendem Abkommling b o m  m e, so kann er das tragi- 
selie Schicksal seines altełirwiirdigen Gedankenproducts nur beldagen; das Casus ■—■ ra, wclelies 
sofort h o m i n e m  ais Gegenstand der Pradicatstatigkoit erkennen liess, ist versehwundcn, das 
je tz t zum Auslaut gewordene h, zu seliwaeli seine Lautgcltung zu bewaliren, verstummte und 
sank fiir das Obr zu eiuem bedeutungslosen Zeicbcn lierab, das mittlere i, ungltteklieberweise 
des Tones entbelirend, musste spurlos cntweichen: so ist dciirt in der T at das lautlich ahge- 
rundete, volltbitende, bedeutungsfeste h o m i n e m  ais franz. W ortfabricat verstiimmelt worden, 
weiin aucli gesetzmkssig und rcgelrecht verstummelt (der Chirurg sebneidet ein Glied aucli 
rcgelrecht ab, aber immerbin sełmeidet er; die wilde Rotlihaut wkalpirt olme Zweifel kunst- 
massig den gefangenen Eeind, aber das Resultat ist Verstuminelung); zwar gewabreu dem 
Lateiner die wołkiingenden, vocaliseb modulirten it. u orno, sp. h o m b r e ,  dakorom. o m u  einigen 
Trost, aber ein Blick auf porfg. b u m ,  rhaetolatin. om u, u e m  erfiillt iłm lieuerdings mit Bo- 
tiTibnis; b o m  m e bat indes immerbin nocli so zu sagen einen W ortkurper, was ist es aber mit 
o n ?  Dicses, aus h o m o ,  bom,  om,  ist fast zu einem wesculosen Sehemen veiflik*btigt, und 
wabrend h o m o  den Menschcn bezeiebnet im Gegensatz zur bestia und belua, ais Krone und 
Schhissstein der irdischen Sehiipfung, mid dann den Mann ais Mensehen /ccc i^oyrp, ist die 
Bedcutuiig von o n verblasst zur Bezeiclmimg einer Ein- oder Mebrbeit von Pcrsoncn im all- 
gemeinsten, unbestimmtesten fSintie, und Niemand wiirde darin auf den ersten Blick den „Erd- 
gebornen*1 erkennen (altlat. I iemo,  vgl. b u r n u s ,  l i um  i l i s ,  cccii, ze m e, russ. z c iu l j a
terra). Das lat. f i l i  u s finden wir wieder in it. f i g i  i o, prov, f i l  h, franz. f l i s ,  span. lii jo , 
portg. fi Iho,  dakor. f iu  (auch fi i u geschrieben): warum sollte man nicht zugeben, dass ałle 
diese neulateinischen W ortgcstaltungcn gegen ilir lat. Archetypon Einbusse erlitten baben? 
Das mit den metrisehen Massbenennungcn zusammengesetze K i l o  ist geradezu eine barbarische 
Form fiir das richtige c li i l i  o aus yihoi 8J).

Vergleicht man dann wieder Altfranzbsiseh mit Mittel- und Nciifranzbsiseh, so siud die 
bciden Letztern f o r m ę  11 gegen Erstcres zweifclsołme im Nacbtcil, donn sie baben liiiufig 
das Bildungsgesetz des Franzosischen aus dem Latein verlet.zt. Dariiber schreibt Brachet 
(1. c. 82—83); „Consideree au point de vue de la f o r m ę ,  la langue franęaisc, on le voit, est 
d* autant plus parfaite cju’ on remontc plus avant. Au douzieme siecle, par exemple, la langue 
est toute poptilaire, il n \y  a pas encore tracę de mots savants. On verra dans ce livre cnmbien
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cettc regularite dc structure, si belle k  Torigine, s1 est emoussee dana le franęais nioderne, et 
eombien est fausse Topinion qui met dans les langues la  barbarie au debut. Ainsi se trouvc 
encore une fois confirme le principe pose, par Jaeob Grimm, que l ' e p o q u e  l i t t e r a i r e  d e s  
1 a n g  u  e s e s t  o r  d i n a  i r  e m e n t  c e 11 e d e  l c u r  d e c a  d e n  e e a  n p o i n t  d e  v u e p n r c -  
m e n t  l i n  g a i  sti<] ue. On dirait, <|ue 1’instinct construit les mots et qne la rciiexion les 
ga te : en un mot la perfection des langnes est en raison inverse de la cm lisatioii; les langues 
se deforment a  mesuro que la societe se civilise.u

Soli mm der Linguist anf seinem perstlnlicheu Staiidpurikt einseitig stehen bleiben, soli 
er keiner andern Seite des Gegeustandes Beachtung und W iirdigung schenken, sollen unfmchl- 
bare Klageu iibcr Deteriorirung u. dgl. der einzige Rofrain seiner Reflexionen iiber neucre 
Spraehen sein, soli er yielleicbt durch unschatzbar gelebrte Biicher die Sisyphus-Arbeit einer 
Repristination der alten Spracbe Yersuelien oder aucli nur ernstliaft wiinschen? A^crnelunen 
wir hieruber abermals Brachet, (!. e. ]>. 81); „Or, au point de vue de la science philologique, 
un idiome est d’au tan t plus I)eau qu’ il est plus reguł i er, c’ est-a-dire que, les lois <|ui president 
a  sa forma tion sont plus rigourensenient observees. Sur 3e fonds reguł i er et logique de la 
langue populaire, les mots savant.s, qui violent la loi d'aceeut, sont. des taebes facheuses, des 
irregularites regrettables, ils detruisent la belle ordonnance et l\haronuensc analogie de T ensem
ble. Non point qu’il faillc rayer ees mots le notre dietionnaire: „il serait ridicule et pueril 
de voulair revenir aujourddiui sur mi fait aceompli, et de tenter de proserir les mots d ’ origine 
savante qui violent la loi d’accent; mais il eśt pernns de regretter que lcur introduetion dans 
la  langue ait trouble la nettete de son courant et detruit le bel organisme d1 apres lequel elle 
sł etait construito.w (G. Paris, Accent latiu, p. 31.)

Dies bietet mis den Uebergaug zur Kelirseite der Saehe. Mail darf eben <lie neue Spra- 
che niclit allein im Gcgensatz zur alten in Betraeht, ziehen, sondcrn man muss sic aud i au 
sieli und ais Mittel des Ged ankenimsdrueks einer neuen VolkstumlieLkeit anselien; es geniigj; 
nieht, die Spraclie von ilirer formellen Seite ins Augo z u fassen, sondern man muss auch i bron 
iastlictisehen Cbarakter und ibre stilistische Eignung (expvession) beriicksiclitigen. „La langue 
(ranęaise) du dix -septierne siecle, si interessante pour le littera teur et puiir 1’artiste qui 
examinent surtout les oeuvres qu’ellcs a  produites, n’ olłre <|ue peu d’ iuteret au pliilologue et 
ii r iiistoncn , qui la eonsiderent surtout en elle-nieme. Au point le vue de la f o r m ę ,  c’est 
une langue deja appauvrie, si oti la compare au fram;ais des siecles preeedents, chargee de mots 
savan ts; on n’y retrouye plus la struetnrc reguliere quł on adinire ii V origine. de notre langue. 
Consideree au point le vue de l1 o.x p r  e s  s i on , la langue. du dix-septiemo siecle reprend sa 
suprem atie; elle est plus analytique que les langue, du treizieme siecle, plus apte ii rendre les 
idecs abstraites et commc instrument d’expresion, il n’est point douteux cjuo l1 idiome de R adne 
ne soit bien superieur ii cdiii de Villchardoum.“ (Bracbet, 1. c. p. 82.) Matte man dicsc beiden 
Riehtungen — im allgomeinen etwa ais die nussere und innere des Spraeblebens zu bezeielmen 
— stets ebenso objectiy auseinandergelialteii ais subjectiv d. i. ais sprachforschendes Indiyiduum 
yerbunden (man denke an AVilh. v. Humboldt’.), so ware v id  ungoscbrieben geblieben, was 
unnotigerweise Staub aufgewirbelt, Yerw im m g angerichtet, Entzwciung und Yerbitterung lier- 
yorgerufen bat.

Es ist bier nieht der Ort, die litterariscli-artistisebe Gcdiegenlieit der in Redo stehcndcn 
Spraehen ins red ite  Liclit zu stellen; wir baben oben darauf hingewiesen, dass die Melirzalil 
derselben ais Gefasse, Mittel und Zeugen einer grośsartigen Cnlturentwieklung zu den elassi- 
sclien Spraehen zu reebnen sind 82). W ir baben mm das lexicalisclie Moment der inodcrnen 
Spraehen — urn diesen Terminus bier vorweg zu nehmen — zu beleucbten. lu dieser Bezidiung 
stehen folgende Purikte unzweifolbaft fest.: 1. Rein p b on  e t  i s c l i  betracbtet — nacli ilirer 
Lautzusammensetzung und dereń Ilcrkunft aus der M uttcrspraehe — sind die neueren Spra
ehen im ganzen und grossen gewiss ebenso nacli denGesetzen des W olklangs und derOrtlioepischen 
Leicbtigkeit gebildet wie die alten, was bei Spraehen, wie die italieniscbe 83) und spanisebe pl), niclit 
leiclit jem and bestreiten wird, aber aueh bei Franzósiscli und Englisch, sofern man das Ensemble 
eines abgcrum^eten, wirklieb spraebricbtigen Ganzen sieli yorfubrt, dem unbefangenen Olire nieht
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cntgehen kann; man darf abcr aucli nicht vergessen, (lass das UrtciI uber Wol- oder Misklang oft 
selir subjeetiv ist und je  nacli der Pradisposition des Beurteilers schr rerschieden ausfallen wird. 
„Dic chara kteristischen Endsilbcn des Lateinisclicn schwachten und strciften sich ab ; in ilirer 
nciUMi Entw icklung triibtc sich der klangyolle Silbenfall, der mi ser O lir am Italienischen und Spa
l i  ischen entziickt. Sie (die franzosische Sprachc) ontstand melir durch Abkiirzuiig des Silbenteils 
in der W urzel der W orter, teils durch Schwachung der Flcxionen, ais durch souore Umbildung 
der lateinischen W orter . . . .  Der metrisclie G obali wurde zerstort mul soli te durch eine w i 11 - 
kfhliohc (?) Sebatlm ing der Hohc und Ticfc, Starkę und Schwachc der Tonę crsctzt wcrden; die 
Spraehe na.hm oineu eigeuen rlietorischcn Numorus an. Die Zungc des Franzoscn bringt urn des 
W ollautes willen dera Ohre grossc Opfer, indem sie nieht mir die F1oxionssilben der lateinischen 
W orter verschlingt, sondern im lnneren derselhen so schonungslos verf?ihrt, dass der Staram, die 
Wurzel oft selir sehwer erkeimhar blieb, ja manehmal ydllig nnkeimtlieh gcworden ist.* 
(J. Bergmann: „Uober die Anknupfung in der „Zcitschrift ctc.“ tu r die ost. Gymnasien“, TI. p. 23. 
24.) W as interessante, hildende M annigfaltigkeit der Lautvariationen bctrifft, so yerwciscn wir 
auf die neun c-Nuancen im Franzdsisclien s:’). 2. E t y m o l o g i s o l i  — Kegeln der Corapo-
sition und Derivation 8(i) — weisen die neuern Spraelien nicht- nur raauehe neue Suffixe und 
andre W ortbildungmittel auf, sondern" zeigen aud i besondors in der we i teren onomatiselien 
Difforenzinmg der lateinischen W orter oft eine Fruchtbarkeit, ja  Ucppigkeit, die Staunen cr- 
regt und sie in d i e s  cm  Gciire oliue Frage iiber das Latcin erhebt; Erstcres ist z. B. der 
Fali in der zwar im Latein selion yorbereiteten, aber bei weitem ni elit so ausgeddmton Bil- 
dnng von Veibalsubstantiven ans Infhiitivcn und Participien pras. et perf. (diese besonders im 
Fem inin), in der im Latein nie gekannten Ucberfiille von Dominutiycn, Angmentativen und 
PejoraHven 8:), in der Freiheit, m it der alle mdgliclien W ortkatogoricn zu Substantivon kbnnen 
zusammeugesetzt wcrden (oapolavoro, guardasigilli, im sottosopra: are-en-ciel, garde-champetre 
— gardo ais Substantiv — gardc-fou — gardo ais Yerbinn, passe-partout, fraiictirour, yaurien; span. 
azotacalles (Pflastertretcr), ferrocarril (Eisenbalm), muchediunbre (irmltitudo), cortaplumas (Feder- 
messer); forest-Iaws, railway, looking-glass. Letztere etymologischo Ausniitzung eines lateinischen 
W ortes findet statt, wenn z. lk um das plattlatcinische c a b a l l u s  sich folgende franz. VocabeIn; 
gntppiren: cheval, chovalec (Pferdclast), chevalcr (Y crb), chevalemeut (in der Baukmist), clievalc- 
re,4(pie, chevalerie,ehevalier, clievalet, chovaline, chcvalorifere (machinę cli. Masdiinenpferd zmn 
Keitonlemcn), cbeval steak, cheval-vapeur, clievaudiable, clievauchće, clioyaueliemcnt, chevaucheur, 
dieyauihure, chevau-leger, eavalcade, cayalcadcr, cavalcadour, cavalcrie, cavalier, cavalin, 
eaballin. o. An c o p i a  v c r b o r u m  st.ehon die neuen Spraelien den alten keiuesfalls nacli, ja  
ilire W orhnenge ist wegen des unersehdpflichen Zuflusses fast tJtglicher F e  ologi sm en 8K) geradezu 
uuzalilbar. 4. S e m a s  i o l o g  i sc  h geniigen die voihaudenen W orte gewiss dem Ausdrncksbe- 
diirfnis der bctrcfteiulen S])raehgenossen, namentlieli wenn man die grosse Bedeutungsfulle 
manelier AYorte erwligt. 5. S y n o n y m i s e l i e r  Eeiehtum m angelt ebenso wenig; so linden wir 
im Italienischen folgende Ausdrucke fur o rz  ii m e n :  adirarsi (montar in ira), incollcrirsi (au- 
dar in eollera), stizzirsi, cruceiarsi, alterarsi, indispettirsi, risentirsi, irritarsi, sdegnarsi, adontarsi? 
scandalizzarsi, arrahiarsi, infuriarsi (montar sulle furie — 8!t) ;  im Franz. fur jeno iun'iitbehrliclie 
Hbication, wonach beim Bctreten eines fromden Ilausos ein praktischer Menseh die erste Frage 
stellt, in alphabetusclier Folgo: aisauces, eabinct (d’ aisanee), eommodites, garderole, inodorc 
latrinx, 1 ieux (iV aisanee) p riye ; im Engl. fiir S c b n e l l i g k e i t  18 Synonyma („Die W iebtig- 
keit der engl. Spracbc und L ittcra tu r ais Lebrgegenstand an Oben’ealscliulen“ v. «J. P. lliigel 
im I. II. des I. Jabrg. der „Realscliule").

Priifen wir endlicb den lexikaliscben Stoli der moderncn Spraelien im llinblick  auf das 
Volkstiun, desseu Verstan<lignngszwecken sie dienen sollten und sollen, so kdinicn wir uiebt 
umilili zu gesteben, dass sic fur dieses waren und sind, was jede Yolksspracbe sein so li: ein 
adarpiatcs Organ und Instrum ent fur jedes Glied des Yolkstums um seincn eignen Gedanken- 
inbalt andern Gonossen desselben socialen Kbrpcrs mitzuteilen und binwieder dcrcu Gedanken- 
mitteihmgcn verstandnissvoll zu empfangen, so dass gleiclisam eine gegenseitige intellectulle 
Transfusion des Ajiperceptions- und Keflexionsstoffes stattfindet —* und zwar in unsrcui Fallo
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m ittclst oinos lautlickeu Materials, welches vor tausend Jaliren jagendkrSftigc Natiouen ans 
latcimscli-gormanischein Mbrtel und K itt siimreicli constmirten, welches einst ani Tibcrstrande 
in weltbelierrschenden TOneii erklang und andrerseits an  den Ost- und Nordsce Kiisten in 
drohncnden Schlaehtgesangen mit den brausenden Wogon wetteiferte, welches in graucr Voi- 
zeit einersoits ais gracoitalische, andrerseits ais germanische E inheit aus seiner óstlichen Heimat 
nacli Europa vor(!rang und welches cndlich auf Central-Asiens Hoehebenen oder auf Sarmations 
grasreiclien Steppen dem japhetischenUrvolke die oft so tiefsinnigen Bezoichnungcn seiner Begriffs- 
und Anschauungssphare lieferte, walirend es Yicllcicht jenes Yulk unsrer Urvater nacli der 
allgemeinen Trennung ais teuerstes E rbe aus der einstigen Geschlecbts- und Sprache inheit auf 
jenen ersten Ruhcsitz ihrer W anderschaft liiitgenommcn hatte, so dass M. Muller wahrlieits- 
gemiiss belianpten kann : „Es war Nebukadnezars Gewohnheit, seinen Namen jodem Ziegel- 
steine aufdrueken zu lassen, der walirend seiner Region mg boi dem Ban seiner eolossalen 
Palaste Ycrbraucht wurde, Jeno Palaste sankcn in Triimmor, aber aus iliren Kuinen wurde das 
uralte M ateriał zum Hau neuer Stiidte fortgesclileppt. Ais aber Sir Henry Kawlinson dio Bau- 

steine in den Mauern der nonom  Stadt Bagdad an den Ufern der Tigris untersuchte, cnt- 
deckte er auf jedem die deutliehen Spurcn -jenes kibiiglichen Stcmpels. Dasselbe tritt ein, wonn 
wir den Ban der modernen Sprachen untersuclien. Audi sio wurden mit don aus den Kuinen 
der alten Spraclien entnommeneu Materialien aufgebaut und jedes W ort zeigt, wonn man es 
n u r  gclidrig untersuclit, den Stempel, den die Begriinder arischcr und seinitiselior Sprachenroiche 
i hm von Anfang an deutlich und nnverkeiinbar aufdruekten." (1. e. 1. 343—344).

Vorzuglich diese intellectuelle Seite der Sprache ist es naeh unsrer Ansiclit, welelie Dr. 
Karl Lankart bereehtigt, (im Programin der „Oborschnle" zu F rankfurt a. d. O. v. 1874) zu 
sehreibon: „Den Linguisten gegentlbcr darf wol bemorklieli gemaebt werden, dass sie Liber der 
Bildungsgesehichte zu wenig an den lebcndigen Gebraueh der Sprache denken. Wie. os dom 
Osteologen fur seine Zweckc geniigen mag, auch nur das Skelet, des Menseheii zu stndiren, so 
mag der Linguist wenn er nur zcigen will, naeh we Ich en Gesetzcn die Laute, die E h‘xionen, 
die Satzbihlmigen in einer Spraclifamilie sieli andern, es fUr ausreiehend lialten, dass er die 
Grammatiken von (dnom Dutzend Spraclien durehnimnit. Aber so wenig wie der Ostoologe mm 
seliou befilhigt ist, nacli dem Skelet flber die Schimheit einer Vcnns z u urteilen, so wrenig 
kennt der Linguist dio Spraclien vollstandig . . . .  und so ist dor L inguist eiuseitig, wenn er 
yergisst, dass die Spradio der Ausdruck des mensclilidien Denkens und Empfindens und dass 
diejenige die boste ist, wtdche diesem Zweck am besten dient; wenn er nim jede Yeranderung 
fur einen der Sprache zugefiigten Schaden hJtlt, wenn er in jedem Seliritte, urn den sieli, die 
W orter von ihrem Grundtypus cntfernen, einen Seliritt nacli dem Verfall liin crblickt; wenn 
er unbeaehtet liisst, dass die Spraeligeseliichte nieht nur von Entstellung der fruhoron Bildungon, 
sondern aucb von Ersatz, Wiodererzeugung mul W achstuui zu erzaldcn weiss, <l«uss dii* Eunetione11 
der W orter dio Yerstiimmelung und solbst den Untorgang di*r wichtigsten Silben iiberleben."

Sińd aber die lieuen Sjiraclien ailerdings organisclie Eortbildungen und nieht willldir* 
liche Deformatioiien der alten, so folgt daraus docli keineswegs, dass sich jene nieht unter 
andersgearteten Einfliisscn anders hittten entwiekeln kbmien, es folgt insbesondere daraus nieht, 
dass sich die romauisclien Spraclien olme das uiileugbare {l°) Dazwisclimitreten teutonisehen 
Einflussos ni elit anders u. z. dom reinlateinisehen Sprachgeist confomier (wir meinen na tiul ich 
nur in lexiealischer llinsicht) gestaltet hatten ,JI) ; mit Fug  und Keclit sagt Blanc ais lleraiis- 
geber des August F uch sW ien  W erkes iiber „die romanischen Spraclien in i brom Verbaltnisse 
zum Lateinisclien“ (Halle 1840) in der Vorrede p. V I: „Ailerdings ist er dem gewohnlichen 
Scliieksal solclier Forseber nieht entgangen, we Iche einen bislier nocb wonig .bearbeiteton 
Gegenstand sieli gewablt haben und in dem Masse, ais sie in  der E rkenntnis desselben fort- 
sebreiten, aucli innner mełir ilnn ibre ganze Liebe zuwenden bis zur Ungercclitigkeit gegen 
andere ilnn verwandte G egenstande: aucli ihn kat das Studium der romanischen Spraclien nieht 
bios zur Begeistermig fiir dieselben, sondern aucli zur Zurucksetzung anderer, nam entlidi der 
latcinischen Sprache bingerissen. W as er, man kann sagen, ais das H auptresultat seiner E r- 
forschung der romanisclien Spraclien hinstellt und auf alle W eise zu begiiindcn suclit, dass sie
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nemlich nichts ais eine miturgemSsse Fortsetzung uiul Fortbilduug (lor lateiniselien Sprache 
mul ebcn deshalb ais Vervol]komiimung der lateinischon Sprache zu betrachten seien, (las wini 
so leicht Niomand, w enigstens niclit olme bedeutcnde Eestrictioiien iinterschroiben mbgen.“ 
Dabei lialten wir iibrigens fiir Zeitverschweudung, untersuclien zu wollen, w ie  sieli ctwa dic 
romaniselien Idiome olme gemianische Beiinischung gcbildet hatten.

Das einztdue W  ort — sonst ein membrum disjectum — gewinnt eigentlieh erst Bedeutung 
mul Lcbeii in soinor logisch-organischcn Vcrbiiidinig mit andeni W orten: im Satzo. Der Satz 
aber ist ein  Objeet der Grammatik. W ir liaben dalier mieli der lexicalischen dic g r a m m a t i s c l i o  
S u i t o  der neucni Sprache in ilirem Yerhaltnis z u den altcn u. z. in crster Linie dic gramnia- 
tischcn F o r m ę  n in Betracht zm zichcn. Dabei setzcn wir selbstverstaiidlicli die morphologische 
Drcitcilung l1ł) der Spraehcn ais bekaim t voraus und cbcnso, dass sammtliehc alte und neuc 
europaische Culturspraclien zu den fleetirenden gehOren. F s  sebeint uns zwockdioiilich, zunaehst 
dem Irrtum  zu bogegnen, dass zwiseben dem Charakter der Fleximi einer- und dem der 
Agglutination und Isolation andrerseits kein wesentlie.ber, sondom nur ein gradiudler odor 
aus,serlie.ber Unterschied bcstehe, uni so mebr ais so bedentcndo Miinnor wio Pott, Schloicher, 
M. Mfilier zu dioser Kichtuug sieli bekennen. W ir wollen dainit allerdings uieht sagon, der von 
uns bchauptete w e s  e n t l  i o li o Unterschied a ci so absolut zu verstchen, dass zwiseben den d rei 
morpliologisehen lfaup ttypcn  des Sprachbaues gar keino Analogie aufzufindon sei oder dass die 
W issenschaft dadureb  gezwungen ware, einen polyphyletisohen Ursprung der Spraehou anzu- 
uehmoii; sowie wir vielmohr einen wcsentlicben Untorsobied zwiseben Yolkern und Skimmen 
annebinen und boide donnocb ais aus einer uranfangliclicn E inbeit borvorgegangen uns denken, 
so lnbgen aucb die jotzt yorliogondon Grundunterscbiode des Spraobbaues durob Spaltung der 
ursprtinglichen Monas entstanden sein.u W as inni das W aehstum der Bildungen aus einsilbigeu 
W urzcln anlangt, so bat mail sich dasselbc ais ein suocessives zu denken d. h. der Proces,s 
der nahcren Bestimmung der W urzel bildotc sieli mieli und na oh aus. W ir wollon genie zu- 
gestclien, dass die Sprache Anfangs, analog dem einsilbigeu Chinesischeri, wenigstens dort, wo 
eine Sebeidung zwisejicn Stoff und Form  eingetroten war, die Form dureh roin syntaktisebe 
Mittel andeutet.e, wie wir es art den ałt.ortumlichen Bildungen der Cmnposita innerbalb der 
indogermaniseben Sprachen wabrnebrnen krtnnen. Dort nmss bokamitlich die Bedeutung dor 
Abliangigk(*it aus der Bedeutung beider Glieder und der specicllen Kectiou dt*s folgendon 
(rogiorendon) Gliedes erkannt werden. !ł3) Auf abnlicbe W eise tum konnte die IJrspraebo das 
Bewusstsein der Form verniittelt liaben. Dieser Prooess wird aber niclit lange bestmiden liaben, 
da er ausser in diesem einen FaLle sonst koine Spuren zuriiekgebissen bat und, wie eben die 
Formen dureliwegs zeigen, vou dem anderen Proeesse, nemlich der Bezeiehnung der Form durob 
eigenc L au t Elemente nberwuchert wurde.“ (Fr. Muller 1. e. p. 138—30).

Die qualitative Differenz zwiseben Flexion und Agglutination ergibt sieli sebon aus der 
richtigcn Auffassung desjenigen, was mail die i n n e r e  S p r a e b f o r m  neimt. Diese ist mimlicb 
im Allgemcinen (naeb Lazarus) die durob die Namengobung festgolialtene cinscitige Beziebung 
der vielseitigen Sache zum Mensoben und bestclit darin, dass eine aus mehreren Empfimlimgen 
gebildete Ansohauung dureh ibrc Verbindung mit dcm W orte in  der Seele festgchalten wird, 
aber so, dass das W ort z war die ganze Sache bedeutet, aber douiioeb nur eine Empfindung, 
also eine Eigcnschaft von dcmselben ausdriickt; im Besondern (naob Steinthal) das eigen- 
tnmliebc System der grammatisoben Kategorien einer Sprache. Ist nuu die innere Sprachfonn, 
also aucb das grammatisebe System einer Sprache „das zwar willkurliche, aber eigene W erk 
der Secie, “ werden wir aufrnerksam gemacbt, dass dieselbe aucb bei dor ferneren Spracbtatigkeit 
i liro Wieli tigkeit behalt, ist sio der Keflex der seeliseben Auflassung, Anoignung und Ver- 
arbcituug des Gedankenstotfes, das Product, der eigentuinlicbeu Spracbtatigkeit des Volks- 
geistes: so bezoichnct sie ctwas dem Volksgcist Inbarirendes, mit ibm Gegebenes, von 
ibm IJnzertremiliches, ohne welclies er aufłibren wiirde, derselbe integrc Yolksgeist zu sein und 
olme welclies er einst niclit derselbe Volksgeist gewesen ware. Finden wir demnach eine 
Sprache im flexivisehen Zustand, so beweist dies, dass die geistige Individualitat des Volkes 
die Bezeiclinung der granituatischen Kategorien flexiviseb erfasst und aus sieli erzeugt bat und
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es bediirfte einer ganz andern gcistigen IndiyidualitSt lim die fłexivische Form ation durcli die 
agglutinativc zu ersetzen.

Der genetischc Unterschied zwisclien Flcxion und Agglutination beruht hauptsachlich 
auf der urspriingliclien Erfassung des TTnterschiedes zwisclien S t o f f  und F o r m  durch den 
appcrcipircnden und reproducircnden Yolksgeist. S t o f f  ist die Summę der das AppercepHons- 
m atenal ausdriickonden Lauteomplexe, F o r m  dagegen der Inbcgriff der Darstellungsmittcl der 
Bezichungcn der Stoff-Elemente zu einander — oder „Stoff ist etwas auf iiussere oder imiere 
Keizc der Seele Zukommendes, Form dagegen die Bearbeitmig, Teilung und Beziehung des 
Stoftesw (Fr. Muller 1. c. p. 45). ,,AVir unterselieiden in der S))raelie Stoff und Form nielit 
nur deswegen, weil jede Spraelie auf diesem Unterscliiede berulit, sondom AV(̂ il die Spraelie, 
will sie das lcisten, was ihr der N atur nacli zukommt, die sen Unterschied fassen und zur Au- 
scliauung bringen soli. Urn diesen principiellcn, den Charakter und W ert einer Spraelie he- 
zeichnenden Unterschied richtig zu erfassen, ist cs vor allem notwondig sieli vor Augen zu 
halt.cn, dass die Spraelie Ausdruok des menscldichen Geisteslcbens ist nnd ausserlmlb diosos 
kein selbstiiiidiges Dasein liat. . . . Dadurch, dass die Spraelie die V e r a c h i  ed e n h  c i t dieser 
beiden Eleniente, ncmlicli d(>s AYalngenommenen und des dureli die Energie der Seele zu die- 
sem AYahrgenominenen Erzcugteu, wahrnimmt und aucb in Iautlieher Beziehung y o r s e h i e -  
d e n  ausdriiekt, zeigt sie Sinn fur die Auffassung beider, wahrend sie darni, wenn sie beide ais 
gleichwcrtig betraehtet, d. li. die Form ebenso filr Stoff’ bałt und beide lautlieh idcntilieirt, 
Stoff’ nnd Form mit einander ycrmengt — keinen Sinn fur die Auffassung beider vcrrat.ft 
(Id. ib. p. 45). Fernor (id. ib. p. 104): „W ahrend jene Spraclien, welelie den principiollen 
Unterseliied zwischcn dem S t o f f e  (dem von aussen Gegcbenon) und der F o r m  (dem von 
innen aus zum Stoffe Ilinzutrctenden) festhalten, aucli vom Anfangc an z w e i e r l e i  v e r-  
s c h i e d e n e  L a u t c o m p l c x c  fiir beide ausbilden, also neben den Stoffwurzeln aucb Form- 
wurzeln entwiekeln, bleiben jene Spraclien, we Ich en der principielle Unterseliied zwisclien Stoff 
und Form  nielit ins Bewusstsein godrungen ist, bei den Stoftwurzeln stolicn nnd selien dort, 
wo wir Form im Gcgensatzc ziun Stoffe zu selien gcwohnt sind, mir Stoff.u Die Auffassung 
des ebenerwahnten Unterschiedes giebt sieli dadureli kurni, dass die Spraehe nieinals ein nr- 
spriingliclies Stoff-Element. ais Form-Elcinent zur Bezeichnung der Beziehung verwendet, was 
riicht hindert, dass Stoff-Elemente zur naheren Inhaltsbestimmmig (die abor von der Uelation 
ganz yerschieden ist) in formeller W eise (bei Stammhildungen) verwendet werdon, welelie Yor- 
gange zur Form  im w ci tern  Situie gehoren. „Aus diesem Umstande, dass nemlieh noeli unter 
unseren Augen urspriinglieh bedeutungsvolle Snff’ixe in Folgo Iautliehen Yerfalles und der 
daraus folgenden Yerdunkelung ihres urspriinglicheu Sinnes z u stairimbildeiulen fonnalen Ele- 
meiiten herabsinken, liat. mitu den im Allgemoinen gcwiss richtigcii Scliluss gezogen, dass alle 
jene Elemente, welelie in unseren Spraclien ais fonnbildeiid auftreton, also sowol die Stamm- 
bildungs- ais aucli die Flexions-Eleniente ans urspriinglieh hedeutiingsvolleii Elementen hervor- 
gegangen sind. W ir haben, wic schon he.merkt, gogen die Kichtigkeit dieses Sehlusses niehts 
einzuwenden, indem nacli unsorer Ueberzeugung das suceessiye W erden der Spmclic nur auf 
dem W egc der sogcnannten Agglutinationstheorie (Wachsen der Formeu durch lautliche Ver- 
mehrung von Aussen lier) genUgend erklSrt werden kann, wir konnen aber nielit umbin, die 
dabei stattfindende Yermengung zweier so grtmdyerschiedener Proeesse, wie es die n a l i e r o  
I n h a l t s b e s t i m m u n g  (Stammbildung) und die B e z i e h u n g  (Flexion) der Auseliauung (be- 
zielmngswcise derAVurzel) sind, ais vollkommen ungerecbtfertigt zu bezeichnen. Gcradc hierin, 
dass zwar Stoff-Elemente (aus W urzeln berausgebildete Stammbildungen) wiederum mir ais 
Stoff (ais Staminbilduugssuffixe), nie aber ais Form (ais F lexions-Elemente) verwendet werdem 
zeigen unsere Spraclien, dass sie noeh immer fur den Unterschied von Stoff und Form  ein 
klares Bewusstsein haben, fo  1 g  1 i ch  es a u c b  v o n  j  e h e r g e h a  b t  h a b e n  m iiss  e n.a  
(F . Muller 1. c. p. 46—47). Die lieu-indiseheu Formeu, in welchen angehlieli ein reines Nomen 
das abgefallenc LocativsufTix yertritt, beweisen dagegen niclits; donn die substituirt.en Nomiua 
sind nicht blosse Entwieklmigen der entspreebenden reinen altindiseben Stainme, sondern selbst 
Locatiyformen, deren charakterisches Casus-i jcdoch abgefallcn ist.
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Es ist dalier ciii sebr oborflaehlielies Verfalircii, zu sagen, bci der Agglutination verliore 
nur eine der boidon yerbundcnen W urzeln iliro Selbstiindigkeit (was Ubrigens niełifc einmal 
allgomein riehtig ist), bei der Floxion biisscn beidc W urzeln (die pradicaiiyc imd demoiistr ativo) 
si(' ein, kurz den Untorsehied in die losere odcr en gore Yerbindung der beiden Bad i cal o zu 
set zen, wab rond er doeli i u der voii dem Spraebbewusstsoin ab initio erfasston, festgebalteneti 
u ud lautlicb determinirten grundsatzlieben Trennung von Stoff utid Eonu liegt. „Diese Scliei- 
dung bringt es m it sieli, dass die Form-Elemente, die nur E r g  Tm z u n g e n  der sebon in der 
Anlage der W olter ausgedriiekton Form reprasentiren, einerseits mit den Stoff-Element en innig 
yerwaehsen, andorcrscits olme Seliaden fur das Ganze der lautlieben Zoriiittung anlieim falleu 
konncn.“ F . Miiller 1. e. p. 137). Eine melir ais meelianiselie Zusammenfugung anerkennt, 
aueh Dr. K. Kleinpaul („Der Ursprung der Spraclie/* in „Ausland“ 1876, Nr. 49) in den 
Flexionsspraelien: „In der T at nemlieb gelingt os den yollkommenercn darnntcr (untor den 
ld i omen) unendlieli yiel Moditieationen gleiebsam ans dem Bloeke selbst li era uszu selilagen od er 
wenigstens jede Spur von Zusammensetzung zu yertilgeu, wenn ;im Emie aueli liier eine solelie 
vorlianden war. W ir babci i bereits oben go,sebon, wie die nltgrieebisehc Spraebe ein er lim - 
selireibung wie „er ist go s torb en“ dureli den einzigen Ausdniek riv)rf/.z entgelit. Ho sind 
Prasens, Perfectum und Aorist der indogermaniseben Spraeben ais yersebiedene Gestnltungen 
derselben Masse zu betraeliten, die olme weiteres Dauer, Yolleudung oder Augonbliekliebkeit 
der llandlung anzeigen, und wenn sic aueli noeli niolit die Zeit żnin Ausdniek briugon, sou- 
d{>rn die Zukunft wied(*rum mit llilfe  der W urzel „Soin^ (7jjtft«), die Vergaugonheit yermittolst 
eiuer Partikol wie „damals<;, das sogenannte Augment (e-).uov) angedeutet wird, so ist, doeli 
wenigstens die Yerselnnelzung liier so innig, dass man sio fast fiir eine neue und urspriingliebc 
Bildung balten mbclitc, und unterselieidot sieli y o i i  einer aiissorliehcn Zusammensetzung ebenso 
auifallend w ie: i o g u  a r  d o r o oder j  e g a  r  d e r  a i, die ebenfalls mit a v o r c  und a  v o i r  go- 
bildet sind, yon to ho g u a r d a t o  oder j ’a i g a r d e .“

W egen des imiigen Zusammenliaugs von W urzel und Suffix in den tleetirenden Spra
eben bat mail sio aueli ais o r g a n i s e l i e  bezeielmet. Soli aber dieser Ausdniek otwas anders 
ais eben jene innige — allerdings gewissermassen organiselie — Yersebmelzung, etwa ein 
pila uzenartiges Heryorwaebsen der Formbestandtlieile ans der W urzel andeuten, so ist dagogon 
ais einon Widersprueli gegen eyident yorliegende Tatsaeben entseliieden zu protest i ren. „Die 
gesammte Deeliuation berulit also abermals auf einer Zusammensetzung' des Wortstammes mit 
anderen W iirtem, welebo mit der Zeit ibre otymologisebe Bedeutung yerlieren und zu blossen 
Casuszeiebeu werdeu . . .  In den indogermaniselien und semitiselien Spraeben cntst.cbt daher 
d e r  S e l ie in ,  ais ob dii; W urzel gewissermassen selber wuebse und sieli spontan eiitwiekelo. 
Man bat sic deslialb organiselie Spracbt'n genamit, olme iudes biezu melir ais einen t r  ii- 
go  r isc li on Grund zu habon.“ (R. Kleinpaul 1. c.) Der Urbeber des Namens ist, Fr. v. 
Seblegol in seinera Buebc „TJeber die Spraclie und W oisbcit der Indier“ (1808) auf p. 50: 
„In der iudisclien oder grieebisebeu Spraclie ist jedc W urzel wahrbaft, das, was derN am osagt, 
und wie ein lebendiger Keim; donn weil die Yerhfiltmssbogrilfe dureli innere Verandomng be
zeielmet werdeu, so ist der Entfaltung freier Spiclraum gegeben, die Fiille der Entwieklim g 
karm ins Unbestimmbare sieli ausbreiten und ist oftmals in der Tat bewimdenmgswurdig reieli. 
Alles aber, was auf diese W eiso ans der einfaelien W urzel beryorgebt, bebiilt noeli das Gepriigo 
seiner Vorwandtsebaft, bangt zusammen und so trag t mul erliiilt es sieli gegenseitig. Daber 
der Keiehtum einesteils und dann die Bcstandheit und Dauerhaftigkeit dieser Spraeben, von 
denen man wol sagen kann, dass sie o r g a n i ś c i )  eutstanden seien und ein o r g a n i s e b e s  
Gewebe bilden . . W enn die W orte Schlegels nielit metaphoriseb zu neliineu sind, so ist 
i lim soin Irrtum zu yerzeiheu, da man zu seiner Zeit von einer riclitigcn Einsiebt in Wesen 
nnd Ursprung der Spraclie und des Spraelibaues fiberhaupt solir weit entfenit war und fast, keiu 
M ateriał zur Yerfugnng batte, urn eine solelie zu gewinnen; aber lieutzutage sollte keiu Forscber, 
der ernst genommen zu werden w 11 nselit, dergleiclicn Theoricn yortragen01). —- Die Frage, ob 
die agglutiriirenden Spraeben jemals zu flectirendcn werden ktinucn, ist entseliieden zu vor- 
noinen, „da wir nieht glaubcn, dass eine Spracho, dic.fiir den Untersebicd von Stoff und Form
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cin Bewusstsein bat, je  aur Auffassung desselben kommen kann, da j a  kein treibcnder G rund, 
der nur wicdcr aus der Spraelie kommen kCnnte, dazu vorliegt. E ine solclie Sprać lic miisste 
ihrc Formen von Grund aus aufbauen, was eine eben so grosso Umnoglichkcit ist, ais dass 
ein Mensc.li je  sieli selbst umzeugen kOmite.*1 (F. Midler 1. c. p. 140.)

W ir haben diese Erortcrung vorausgescliickt, um doi* niyellircnden Teiulenz maneher 
L inguisten gcgenuber die Mogliehkeit und W irklichkcit eines principiellon Untersehiedcs zwi- 
sclien den „charaktcrististjhen Ty pen des Spraclibaues" (Steintbal) aufzustellcn und einen solrhen, 
wcim aueh in minderem Grade, aueli zwischen alten und moderuen Spraehen bebaupten zu 
kbnnen.

Die Flexion zerfallfc in die D e e l i n a t i o n  (Nominalflexion) und Conjugation (Vorbal- 
flexion). W ir liaben demnach iibcr die Deelination und Conjugation der romanischen Spraehen 
im Vergleich zuin Latem  zu liandelu (vom Englischen im Yerhaltnis zum Angelsachsischcn gilt 
dasselbe). Da drangt sieli sofort die Frage auf: Haben die romaniselien Spraehen riberhaupt 
eine D e e l i n a t i o n  (Biegung, Beugung)? W as namentlieh das Franzosische betrifft, so sind 
die heutigen franzftsischen Grammatiker und Linguisten (diii Academie und L ittre  mitbegriffen) 
darilbcr cinig, in ihrcr Mutterspracho k e i n e  Deelination anzuerkennen und „la languti fran- 
ę.aise n’a  point de deelinaison proprement ditc“ ist, zu einer stereotypen Fhrase gcworden; aueh 
in deutsclien LehrbTtolicni wird mit dieser gelehrt. ausselienden Bernorkuug gefiunkert und boi 
Mane.liein llfuft mail geradezu Gefahr, in den Kuf der „Umvisseiischaftlichkcitw zu geraten, weim 
man fur das FranzOsiselic und folglieh fur allc romaniselien Spraehen (wie aueh fur die eng- 
lisclie) eine Deelination arinimmt. Untersuchen wir mm, mit welchem Keehte man don ino 
dernen Spraehen die Deelination abspreehen will.

L iegt es yiclleieht im Worfbogrifife, dass den Beziehungszeielien der moderuen Spraelie 
der Name Deelination nieht zukommen kann? D c c i i  na  t i o  ist wbrtliebe Uebcrsetzung von 
Ttlfaię — Neigung, Biegung, Beugung. Die Stoilcer stoli ton sieli den Nominatiy senkreeht, auf 
einer Ebenc stchcnd vor, die iibrigen Casus melir oder weniger gegen die Ehene geneigt oder 
schief a u f f a l l e n d  (dalier der Ausdruck iTTukitę, casus). W arum soli to in dieser Bozcichnung 
die Notwendigkeit liegcn, gerade nur C a su s-S u ffix e  ais aufzufassen? W ir denken, diese 
rein figftrliche Denomination k unie ehenso gn t auf andere. Form-EIcmeute derselheii Kategorie 
ubertragen werden. Dies ist offenbar aueli die Auftassung E. Miitzners in seiner „Fn, I1Z. 

Grammatik“ , 2. Anfl. p. 99: „Die Deelination des frauzosischen Nonmvort.es ist daber im Ver- 
glcicb m it der lateinischen solu* inangelbaft, a b  e r  w i r  s i n d  g l c i c h w o l  b o r c c b t i g t ,  v o n  
e i n  e r  f  r  a  n z <1 s i s c li o n  D c e l i  n a  t i o u zu r e d e n, die sieli auf das ITauptwort, das Eigenschafts- 
wort, den Artikel, das Zaldwort und das F iirw ort erstreekt, wclche melir oder mirnler selbst 
noch flcxivisehe Formen aufweisen.“

Is t es ab er gestattet, in den moderuen Spraehen von Deelination fiberhaupt zu sprechcn, 
so aueli insbosondere von einzelnen C a s u s .  B. Selimitz macht in der Von*oflo zu seiner „Eu~ 
cyklopadie“ (p. IY, Anm.) die sehr wabre Bem(»rkung: „UnbegrcifUch ist das ewige Deolamiron 
gegen die „Casus‘£ im Frauzbsischen, da man unter den „Casus oder Yerhaltmsfallcn“ wenig- 
stens ebenso natiirlieli die bctroffeiiden Verliifltmsse ais die yerseliiedenen Mittel, dereń sieli 
die Spraehen bedienen um die Verhaltnisse anzudeuten, ve,rsteht.“ W as fromnit, es, wenn franz. 
Grammatiker von ein cm c o m p l c i n o n t  oder vom r  e g  i in e d i r e e t, und r o g i  m e i n d i r  e e, t, spre- 
clien (letztre Betiennung hat noeh das Mislielie, dass sic zwei so yersohiedene Bezielmugen wie die 
dureh de u. a ausgcdrucktcri zusammenwirft)? Is t dadureh melir Bestimmtbeifc und Klarheit 
in die Saohc gebracht, sind diese Namen siguificantcri saehriebtiger, der historiseli bekannten 
Entwicklung der Spraelie angemessener? AVir halten aueli liier A. SehleichcFs Bemerkung 
(„ITeber bohmiselie Grammat.ik“ in „Zeitschrift f. d. o. Gynm.“ I. p. 749) zutroffend: „Ks ist 
fiberhaupt niclit gnt, anstatt der bekannten lateiiiiseben (od. gricch.) Benenmingen aus Furi- 
sterei oder sonst welebcn Griinden ohne Not neue Ausdrileke einzufiibren. Dadureh entsteht 
beillose Verwirrung, donn ein jeder fabrioirt nach scinem Wohlgefallen darauf los; iiberdiess 
entbalten solehe neugesehmiedctc Benenmingen meist die Ansiebt des Autors ftbor Urspnmg 
ntid Bedeutung der betroffendon Formen (W ohinfall? W en fali? etc.), die, oft, inne falsebe ist,,
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da, bei nns Deutschcn wenigstens, es meist. nur klcine Lichter sind, dic in solehem, oft bis 
ins Abgcschmacktc gchcndem Spicie sieli gefallen. Dam it will ieli keineswcgg gesagt habcn, 
dass man ins and ero Extrem verfallen nnd absolut, alles m it lateinisclicn Ben en mm gen bczeicli- 
ncn miissc.“ Daher komieu wir es aueli dureliaus niclit billigen, wenn der (sonst. gewiss sclir 
verdienstvolle) Dr. Fortunato Dcmattio in seinem W erkehcn „Origine, fonnazione ed element.i 
della lingua italiana“ (Innsbruck 1809) p. 77 m eint: „Osseweremo aneora prima di lasciare il 
sostantivo, oba dal momento, clio i noini italiani, salvo i personali, non mutaiio passando da 
un easo a ll’ alt.ro la loro term inazione, non pud parlarsi in proprio senso di declinaziono, e clic 
il sistema segnito iin qui dai grammatici italiani di annncttere una declinaziono per casi . . . 
e falso e fa yiolcnza alles lingua. Sarebbe tempo ehe anche gli Italiani seguissero nellc loro 
granunatiehe il sistema adottato dai miliori grammatici franeesi ehe distinguono nclla propo- 
sizione un soggetto (Nom.), un  oggetto diretto (Acc.) e un oggetto indiretto (con-ispondente agli 
altri casi obliqui aecompagnati da proposizioni).“ Das gienge noeh ab, dass sieli die italicnisclie 
Graimnaiik von cincr Marotte der franzusiselien Grammatiker ins Sehlepptau nelnncn liesse! 
Yielmehr selieinen uns dic italicnischen Grammatiker gerade im rielitigcn T aet geliandelfc zu 
haben, indem sic die latcinischen Namcn der Casus (freilicli aueli den im Italienisehcn iiber- 
fliissigeu Ablativ) beibeliiolten. Aber aueli fiir die Schułmetliodik ist mit der Ausmorzung der 
Casus ans den modernen Spraehen, liiehts gewonnen — weder fiir den Eingcbornen noeh itlr 
den Fremdon, namentlieh fur den Deutschcn. „Indem die frauzosisehen Grammatiker des vo- 
rigen Jahrhiuiderts die Bedeutung des W ortes C a s u s  in  jener pedantiscli engeii AYeise fassten 
nnd den friilier aueli in Frankreieh ganz gcbrftuchlichen, fiir die franzSsische 8yntax dureliaus 
bcreelitigfcen Ausdriicken A c e u sa t , i v,  D a t i v ,  G e n i t i y ,  die ungenaueren R e g i n i e  oder gar 
Complemcnt substitu irten , leisteten sie der Entw icklung der wisseiisehaftlichen Grammatik 
ihrer Spraehe einen schlechten Dienst. Die Fruchte liegen, seitdem ilire Marotte, wie so 
manehe anderc in Frankreieh goradezu zum Geset zgeworden ist, in den Grammatiken zu Tage, 
nach welchen die jungen Franzosen heute ilire M utterspraehe nnd Lateinisch lernen, d. li. 
olme Aliiiung von dem das vcrstandige Lernen so uuendlich furdernden Zusanunenhange beider 
Sprachen. Dureh diesen wisseiisehaftlichen Rtickscliritt . . .  ist es gesehehen, dass in <ten lio- 
heren Unterriclitsanstalton des Landcs „qui manclie a  la tete de tout,“ der Schiller sieli in seinem 
t l i e i n c  mit den latcinischen Aceusativen der Zcit nnd des W ertes abipialt, oliue dass mail i lun 
sagt, dass er dieselben scit Jahrcn unbewusst in seiuer Mutterspraclie gebraucht. Wo mm in 
Frankreieh Lateiu gar nacli dem beriihmtcn, olficiell approbirten Shomond unterrichtot wird, 
lcrnt der Schiller die lateiniselie Construction des Aeeusativus cum Intinitivo, die er in seiuer 
eigenen Spraehe ebenfalis bat, unter der absurdem Bezeielmung des q u e  r e t  r a n ę  b e  kennen 
un<l nmss sie auf die mechanisclieste und ermudendste W eise dureh Amputation und die ihm 
ganz unbegreiflielie Verwandlung des Verbum finitum in den Intinitiy eiiittben.“ („Zweck mul 
Methodc der franzusiselien Untcrrichtsbuchor von Dr. Karl Plotz,“ p. 54). — Fiir den deutschcn 
Schiller kann es nur fdrderłich sein, wenn ihiri dureh Beibelialtung der gewolmten und aueli 
an sieli bcreehtigten Bencnnungmi die Einsicht in den frauzosisehen (italienisdien ete.) Satzbau 
erleielitert und er dadtirch zu lelirreichen Verglciehcn augeregt wird, und schon gar der Latein- 
schiiler, welcher eine moderno Spraehe betreibt, kann die lateinisclicn Casus-Namen gar niclit 
entbehren wegen der sieli fortwahrend darbietenden Anałogien mit dem Latein. Dics erkaunte 
wol auch Dcmattio, ais er in seiuer treffliclien „Sintassi della lingua italiana“ (Innsbruck 1872) 
p. 39 schricb: „Se noi cpiiudi conseryiamo al caso retto dal soggetto il nome di nominatiyo, 
quelIo di accusativo alla situazione doli ogetto diretto e il nonie di genitiyo e dativo alle rela- 
zione dcli1 oggetto indiretto, le faceiamo solo p e r  p o t  e r  m e g  1 i o n o  t, a r  e 1 e a  11 i u e n z e 
d e l l a  s i n t a s s i  d e l l e  l i n g u c  c l a s s i e  l ic c o l i ’ i t a l i a n a . “

Aus dem Gesagtcn fliesst sua sponte, dass wir von einem „casuslosen Substautiv“ , wie 
es Steinbart in seinem „Lehrgang“ fiir das FranzfSsisehe in gewissen FKllcn aufstellt (obgleicli 
er sonst die Casus anerkennt) nielits wissen wollen und ebenso wenig mit der Fonie rang Fileks 
(Programin der Salzburger Realsebule 1873) uns befreunden kCnnen, es soi den Seliulom eiu- 
zupragen, dass die Pnipositionen im Franzosischeu gar keineu Casus regiren; donn erstens ist
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eine blosse mechanisehe Parataxis von Praposition und Nomen olme Eingohen eines cngeren 
Vei'haltnisses zu einander naeli imsera grammatischen Begriffen kaum denkbar, zweitens liegt 
die Annalime des Accusativs um so nitlier, da ja  dieser fur die ungeheure Melirzalil der roma- 
nischen W iirter typisehor Casus gewescn. Demattio stellt dalier („Sintassi,11 p. 54) ganz richtig 
fur die italienisclie mul fur die neulateiniselien Spraclien iiberhaupt folgende Kegel auf;  „Le 
proposizioni reggono il easo oblupio rimasto, nel (juale uoi dobbiamo rieonoseere !’aecusativo 
ehe e il easo dei vorbi trausitivi.“ — Noch mussen w ir eines Aufsatzes von A. Lbfflwr in der 
„Zeitschrift fur das Kealschulweson11 (II. Jahrg. I. H.) „iiber franzbsisclic Doclinatioucn11 er- 
walinen, der yon cinem geradezu yerblutfendon Dilettantismus zeigt. Naeli einer ycmichtoiideu 
Declamation geg-en die Tbeorie, dass mit. de udcr a begimiende „Wnrteryerbiiidiingcn11 (gewiss 
eiu origineller graminatiselier Bcgriff!) Genitiye oder I)ative seieu, gelit, der Yerfasser auf die 
]iraktisehe Seit.e der Frage iiber. Dabei erfalireu wir u. a. wie er seiiien Schillern die. frau- 
zbsische Uebertragung eines Satzos wie: „Du liast deine Befelile dem Bediensteten des Kiinigs 
gegeben“ zureclitlegt: „Man setze „dem Bediensteten11 und „des Kiinigs11 in den Nominativ 
iSingularis, so erlialt man „der Bedienstete11, „der Kiinig11; diese Nominatiye ins Franz3sisehe 
iibersetzt geben le  do  ni e s  t i ij u e, le  r o i ;  die Vorsetzung der Prapositioneu a und de (wolier 
weiss der Schiller, dass er gerade diese Prapositioneu amvenden inuss, da er naeli des Verfassers 
Tbeorie bios gelernt bat, dass „eine W orterverbiiulung, die deutsch im Genitiv stebt, im Franzb- 
siscben b i i u f i g  dureb eine W orteryerbindung ubertragen wird, die m it dem Yorworte de beginnt, 
und ein deutseber Uat.iv l ift  e r  dureb eine solelie die mit a  beginnt?) fiilirt zu a  1 e do m e s t i i [ u e  
d e  l e  r o i ;  da nun a le zu au und de le zu du verselnnilzt, so erliiilt man die Worter- 
ycrbindungen a u d o m e s t i < ( u e  und d u  ro i .11 Bei uus bingegen siolit, der Schiller sofort, dass 
„dem Bediensteten11 der Dativ und „des Konigs11 der Genitiy ist, und fast in demselben Augen- 
bliek erinuert er sieli der R egel: „der Dativ wird im FranzOsisehen dureb Vorsetzung der 
1’riip. it, der Genetiv dureb Vorsetzung der Praji. de gebildet11: dass d le — au, de le du 
wird, inuss ilnn dure.li tiiebtige Deeliiiationsiibungen geliiulig gemaebt wordeu seiu, dann wird 
er bei einiger Aufmcrksamkeit nielit febleu; so denke ich mir und dem Schiller Zeit und Arbeit. 
erspart zu liaben. Einen Aeeusatiy SEsst II. Loffler im Franzosisebeu aueb nielit. gelteu, son
dom „\Vbrterverbindiingen, die mit keiiiem Vorworte beginnen, konnen ais Suhjecte oder ais 
Ergiiiizungeii eines Verbs ersebciueii; ais Suhjecte sinil sie anzuselien, welin sie links vom 
Verbum stelicn, ais Ergiiiizungeii, wenn sie reclits vom Yerb stelien.11 Ist es nielit, viol 
einfaelier und klarer zu sagcn: Der Nominatiy stebt vor dem Verbum, der Aeeusatiy naeli dem 
Verbum? 1 )ie lleetioii der Prapositioneu wird natiirlieb aueli yerworfen; dabei niaelit, 11. Lbftler 
die Bemerknng: „lliebei wird uberseben, dass gerade in den wenigen Fiillen, wo man im 
Franzosisebeu einen Formunterseliied zwiseben Aeeusatiy und Nominatiy eonstatiren kann, die 
Prapositioneu den Aeeusatiy niel i t .  regiren konnen11 und fiilirt ais Belege an : je, me, tu, te, 
ił, le, ils, les, elle, la, elles, le li!  W ir fragen den Vcrf. unt.er — zwei Augen, ob er je mit 
einem dieser c o n j  u n g i r t c n Pronomina eine Praposition yerbunden gesebeu bat? Wir we- 
nigstens wiirden einen Schiller der II. Realelasse, wclehcr mit je, me etc. eine Praposition ver- 
bindeii wollte, fllr unreif erkliiren in die III. Classe aufzusteigen. Bei den disjungirte.n Fiir- 
wiirtem jedoeli wird die Praposition zu dem mit dem Nominatiy gleielilautendcn Aeeusatiy 
gesetzt. Die einzige Ausiiahme bildet das Relativum qui, que dessen N o m i n a  t  i v f o r  m bei 
Prapositioneu in Ycrwcndung kómnit; es ist dies etien eine Ausnalnne, welelie yielleielit darin 
ihre Erklarung findet, dass die im AltfranzOsisehen neben ąue (Tte) yorkommende Ace.usatiyforni 
qui spater filr den alleinigeu Gebraucli mit Priipositionen rescrvirt wurde. Endlich seliliigt 
H. Loffler vor, Prapositional-Ausdriieke mit a, avec, en etc. A-Erganzungen, Avee-Erg., En- 
Erg. etc. zu lieimen — also wol obenso viele Ergiiiizungeii ais os franzosisebe. Prapositioneu 
gibt — die geistreieben Leute sinrl doeli noch nielit ausgestorben.9r').

W ir statuiren iiir die romaniselien Spraclien (wie aueb fiir das Englisehe) zunaehst yier 
Casus: N o m i n a t i y ,  A e e u s a t i y ,  G o n c t i y ,  D a t i v .  Dass die Annalime eines Ablatiys im 
Italieniselien iiberflussig, ja unzulassig ist, gelit daraus lieryor, dass da nur eine neben di auf- 
trefende Moditieation von de (mit, ad) ist,, dereń Functionen keineswegs jenen des lat. Ablatiys
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ganz ad;iquat sind, mail audi sonst, alle Prapositional-Ausdriicke fur Casus anselien miisste, 
was dodi don kistoriselien nnd tatsackliehen Yerlialtnissun widerspreelien wiirde. Hingegen 
stdien wir uidit an, denselben Spraelien pincu Y o e a tiy  zu yindiciren. Der Vocativ stulił be- 
kanntlieli, gleiehsam eine Nominal-Int.orjeetum, ausserlialb aller Satzvorbinduiig, es lasst sieli 
v»n ilmi nidit angeben, er sei dieses oder jeues Satzglicd, er ist dalier ais soldier aueli nielit 
mil dem Nominatiy, der vom Kubjectsbegriff untremibar ist, identisdi. In den >S;itzen „Ilenri 
est mon ami“ und „Ilenri, tu es mon ami“ liisst sieli das gruudyerschicdcnc syntaktisehe Yer- 
baltnis von „Ilenri" in Ijeiden SUtzen nielit yerkenneit; iin erstcn Pall ist ,,Ilenri" ein Ilanpt- 
bestandtlieil des Satzes, der S a tz g e g e n s ta n d , der mit dem Tatigkeitsbcgriff „Freund->Sein“ 
zur Einkeit, verlnindene, S e. i u s begriff (kier ein Indiyidnalbegritt); im zweiten Kalle ist ,,Ilenri" 
eine zu dem Batze „tu es mon ami" asyntaktiseli liinzutretende, mit demselben nur żary. niytaei 
des iśpreeliers iniMplieli zusaunnenliangende, nuwesentlielie Erganzung. Dieser so otfeubar lier- 
yortretendo. virtuclle Unterseliied zwisehen dem SSnhjectsnominatiy und dem ais Anrnf ge- 
braueliten Nomen bestinnnt mis nun fur die neuern Spraelien einen Y o e a tiv  in Ansprueli zu 
neliinen; dieśe Spraelien fiiklen ja  selbst iliesen Unterseliied, indem sie dem Anrutlall keinen 
Artikel yorsetzen, denn Beispiele wie M o n s ie u r  le  eo in te  stelien nielit entgegen, weil solelie 
Ansdrtlcko ais e in  Begriff aufzufassen sind, und der Gebraueli des Artikels vor derAnre.de (1’ami, 
erois-moi rentre eliez toi. V. Hugo) ist bios eiue im Franzosisclien derfamilareu Spraelie gestattete 
Eigentiinilielikeit. Allein liier stossen wir sofort auf eine gewaltige Opposition. „Der Yoeatiy ist kein 
Casus" gilt yielen Gelehrten ais eine ausgeiuaekte >Saebc. Besonders apodiktisek tritt K. Muller (J. e. 
p. 117) auf: „Dass der Yoeatiy, der Casus der Aurede und des Anntfes, in die Keihe der Casusfornien 
gar nielit geliort, ist keutzutage Jedermann, der mit, spraehwissenseliaftliclien Dingeu yertraut ist, 
genugsam klar. Der Voeativ ais soldier ist formlos (er reprasentirt den reinen Wortstamm), 
seine einzige naliere Bestinnnung bildet, der Aecent, der in der Kegel auf eine der ersteren 
Silben geriiekt erselieint- (eine Folgę des ticferen Ausliolens der Stiinme). In dieser Bezieliung 
beriilirt sieli der Yoeatiy mit den fornilosen Kedoteilen, den Interjeetiouen, die ausserlialb der 
lleilie der ffbrigen Kedeteile stelien." Dies liindert uns jedoeli nielit auf unserer Ansieht zu 
beliarren. Denn einmal ist es, aueli nur rein Susserliek genomiiien, nielit dureliweg rielitig 
dass der Yoeatiy formlos ist; im Grieeliisehen liaben wir av9pum-e und wird der kurze Stanun- 
yoeal yerlangert (ib yscmd), im Latein doinin-e, mi (aus inie), im Littauisehen z. B. t e v a i  
(Nom. t e v a s  pa te r ) ,  sonst Vocativ auf O, die slayiseken Spraelien bieten polu. Yoeatiy- 
endungen u ,  ic , o, i, !/, bidim. u , e , o, liulg. e ( je ) und o (jo )  russ. allenlings nur die. yer- 
einzelten bo że  (Deus), o t s e l i e  (pater), y l a d i k o  (T;t.el der Bisekofe) und (neu-) sloyen. nur 
kie und da wie ein yerlorner Boston wie b r a t  o (nom. brat .  frater). In yielen anderu Fiillen 
ist allenlings der Yoeatiy gleieli dem Nominatiy, aber eben deswegeu nielit, formlos, endlieh 
wo der tśtannn ais Voe.ativ dient, ist derselbe nielit inimer uiryerandert oder r e i n ;  z. I!, im 
Arnienisclien lautet der Yoeatiy gleieli dem scliwaelien Tliema, dieses ist aber nielit nie.hr das 
yollstiindige Tliema, indem es den Tlieniayoeal yerloren ka t ; da der Nomin. sing. scin Casus- 
zeiehen ('s od. m) eingebusst kat, und dadureli ebenfalls mit dem sebwaelien Tliema uberein- 
stiimnt, so ist, der Yoe. aueli gleieli dem Nom. nnd aus demselben Grunde dem (unbestiinmten) 
Aeeusatiy, z. B. m a r d o  stark. Tliema, m a r d  sehwacli. Tliema wie aueli Nom., Aeo., Voe. 
sing. homo.

Doeh abgeselien davon beruht die Behauptung, der Voc. sei kein Casus auf einer itn- 
rielitigen Auffassung der Casus in idealer und formaler Hinsielit,. Casus ist uns in ideale.r 
Hinsielit ein grammatisclicr Expone,nt der die Bezieliung eines Nominalbegritr.s im S a t z e  
ausdriiekt, sei es eine selbstandige oder abkangige Bezieliung, in fonnaler die besondere. Casus- 
fonn, in welelie die Hpraclie den Ausdruck dieser Bezieliung gekleidet kat.; z. B. in dem iSatze 
„diseipulus legit lilirnm“ driiekt d i s e i p u l u s  die unabliangige, selbstandige (selbsttatige) Be- 
zielinng oder iStellung dieses Noininalbegriffs zu den andern Satzgliedern aus, walirend l i b r u m  
in vom Yerbnin und dadureli mittelbar vom Subjecte aliliangiger fśtellung zu denkeu ist; dabei 
sind d i s e i p u l u s  und l i b r u m  Casusfornien mittelst, der >Suffi.xe S und m  und dureli Ver- 
wandlung' des stammkafteu o in u . Naeh F. Muller aber (1. e. p. 117) sind die Casus „die



32

cigentlichen Exponenten der Bezichungen d e r  A n s c h a u u n g e n  a u f  e i n n n d c r  „ . W ini 
selion Liedurch der Casusbegriff ycrdunkclt und eingeschrankt, so dass allerdings der Vocativ 
keincn Piat,z melir darin Jindet, so gesehicht dies yollends, weim dcrselbe Verfasser fortfSlirt: 
„und da diose Beziehungen von der R a u m a n s o  l i a u u n g  appereipirt werden, so driieken die 
Casus urspriinglieli r a u m  l i c h e  Vcrlialtnisse aus.“ F . Muller ist, also entsehiedoner AnhStnger 
des sogenannten Localismus. Dadurcdi gelingt es ilnn freilich niclit mir den Voeativ, sondom 
aiich den Nominativ, Accusativ und Gonetiv ans der Zahl der „eigentlichou" Casus auszu- 
scheiden, so dass iłnn ais wirkliclio Casus gliicklieh noeli iibrig hleiben: Pat-iv, Al)lativ und 
Loeat,iv (deun aucli der Instramentalis is.t ihm keiu „selbstHndigcrw Casus). F s ist souderbar, 
dass Muller, der sonst, so seharf die principiclle Selieidung von Stoff und Form betont, in der 
Casustheorie einer hiemit. niclit recht vereinbarlielien Ansehauung folgt,; donn „raiimliche 
Richtungsverlialtnisse“ beruhen doch a uf einer s t o f f l i e b e n  Anscliauung, wahrcnd die Casns- 
f o r m e n ,  auf welcbe wir die ganze Casusbildung zuruckfuhren, die Einmisehung eines Stoff- 
elementes nieht aufkonmien lassen und ebenso wenig eine unnaturlichc Spaltung in „eigent- 
liche“ und „nneigentliehc" oder in „grammatisehew und „iucht-grammatischeu Casus (Ilubseh- 
lnann). Solclier Casusformcn zabite die Gmndspraehc eiue iippige Fiille, dereń Siehtung und 
Bedeutungstiximiig erst nach und naeb eintrat, so nemlich dass, naeh Abst.erben einer Anzahl 
derselben jeder der iibriggebliebenen eine bestimmte Function zugowiesen wiirde. „Wie in 
einem Urwalde die Fiille der Vegetation und die mngoheure M annigfaltigkeit der einzelnen 
G attungen den Beschauer ycrwirrt. und wie erst m it der zunehmenden Cultivirung einer soleben 
Gegend die wucliernde Ue}ipigkeit besclirankt wird mul das Kinzelne nutzbar gemaebt den 
Intcntionen des Pflanzers, so bab('n wir nns sicbcrlicb ancb in den indogerrhaniseben JSpraclien 
ein allmahliclies Beschranken der ursprunglicben Fornicniulle zu denken, ais mail den naiven 
Urznstaiul verliess, wo mail sicherlich die grosse Menge synonymer Biblungen duroh Betonu ng 
und Gesticulation auseinanderzubalten wussto, wo wir niclits melir zu erkeunen ycrmogen ais 
wesentlieli identiscliesu („Zur Gesebichte der iiidogeriuaniscben Stammbildung und r)eclinationu 
you Gustav Meyer, Leipz., Hirzel, 1875). Yon den noeli yorliandeuen Casusfonnen — nach 
unserer Ueberzeugung sainmt.licb duroh Zusamnionsotzung eines Nominał- mit einem Pro- 
nominalstamm gebildet -—- zcigen Nom., Aec. und Yoc*. denselben Grundtypus und fallen bitufig 
in dieselbe Form zusamincn; diese Forniengmppe ist daber etymologiseb von den iibrigeti 
abzusondern. Auf unsere obige Definition vom Casus yerweiseml, ist uns nun der Voeativ jener 
Casus, wadę ber eine ideale, personliche Beziebung des Subjeets zum angereduten Gegenstand 
in eoncreter Wei.se ausdriickt, zwar niclit. dnrcb ein Satzglied, wad aber durch ein im  S a t z e  
stehendes W ort. — Auf wie fauler Grundlage iibrigens die loealistiscdie Tbeorie beruht. bat 
G. Curtius in den „Erlauterungen zu meiner griecbiscbon Scbulgrannnatik“ (III. Ant!. Prag’, 
Tetnpsky, 1876, p. 161— 165) gozeigt u. zw\ niclit nur fur den Nom., Acta, Yoc. und Gem, 
fttr welcbe au d i F . Muller sic niclit gelten lasst, sondom ancb fiir die iibrigen Casus; nur der 
Lncativ und in gewisser Beziehung der Ablativ bilden o twa eine Ausnalime.

W ir lassen einige vnn Curtius’ Sehlussfolgorungen folgcn: „Stebt, es also fest, dass dii1. 
Spraclie zur Bezeiebnung des Nominativs von durcbaus andern ais localeń Ansebauungen aus- 
gieng und erwics es sieli ais nntunlieb den Aceusatiy ans der Kategorie des wadiin zu erklaren, 
so sind jener ganzen Tbeorie selion wiehtige 8 1 lit zen entzogen. Pcim  gerade liierin lag  der 
Reiz derselben, dass die drei grieebiseben Casus oblkjui sieli so bubsch in diese drci bequemen
Facher des woliin, wo und wolier hinemschiebeii Iiessen ...........Endlieb der acbt.e Casus, der
Instrum entalis, in gewissen Anwendungen ancb Soeiatiy oder Comitatiy genannt, weil er alle 
die Verhaltuisse ausdriickt, fiir welclie wir uns im JDeiitsehen der PrJtposition mit bedienen, ist 
angenscbeinlieli von so specifiscber Bescliaffenbeit, dass er sieli nur mit Gewalt, in eins jener 
drei Fiiclier einsebieben liesse. Audi bietet seine Form keinen Aulass ilm ais eine besondre 
Vaviation eines Localeasus zu betrachten. Diese wenigen Bemerkungen werden wol geniigeu 
um zu zcigen, wic wenig Grand vorlianden ist, von der localen Tbeorie, wie es noeli immer 
gelegentlicb gesebiebt, wie von einer ausgemacbten Sacbo zu reden.“

Naelidem wir die C a su sz a b l des Komaniseben und Englischen festgestellt, liegt uns nb
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ihre Casus b e  ze  i c li u u n g  zu betraehten untl m it der lateiuischen zu vergleichen. „Die roma- 
nisclion Spraelien haben wie andere nouere Spraelien einen Teil der alten Biegungsformen ein- 
gebiisst. Die Ursache liegt in einer gewissen der VoIksspraelie natflrlicben Naehlassigkeit: die 
strenge, voii den Gcsctzcn der Q uantit8t abhangige Ausspraclie jener Form en sowie ihre Mannig- 
faltigkeit wird unbeipicm, ihr L aut wie ihre Bedeutung rerdunkelt sieli und endlieh sucht der 
naeh Deutlichkeit strebende Sprachsinn diesen in dem Organismus der Sprache entstandenen 
Mangel dureh aiigeinesseiie Jlilfsworter zu ersetzen. Diese stehen entweder selbstandig oder 
ais AfFIxe da, pficguu aber aus ihrer indivi(Uiellen Bedeutung in eine abstracte, der grani-
matischen Form, welchc sie vertretcn, entsprechende iiberzugehen.......... Die absolute aus dem
Xominativ oder Accusativ gezugenc Wortform geniigte in den neuen Sprachen dem Begriffe 
dieser beiden Casus oluie weitere Uiitcrsclieidung. Die ubrigen mussten nacli abgelegter Flexion 
aussorlich dureh ITilisworter ausgedriiekt werden, welche die Bedeutung derselben zu vertrctcn 
geeignet wareu. Dies konnto frcilich, da die Casusbezeielmungen zu den feinsten der Gramniatik 
gehbrcn, nur annaherungsweise gcsclieiien. Eigentlicli muss man sieli, da ein Zustand olme 
alle Casusbezeiclniung nieht anzunelinien ist, die Eiiifiihrung jener llilfsw brter ais ein dem 
ITntergange der Floxion vorausgcgangeiies Ereignis denken; waren diese einmal dureh den 
Gebraueh befestigt, so maehten sie den tudten Endbnchstaben bald ganz entbehrlich. . . . Die 
Prapositionen, womit man der gestorton Flexion zu Hilfe kam, -waren fur den Genetfy de, 
fiir den Dativ a d ;  beide traten ais Formworter in alle Rechte der Flexion ein, bewabrten 
aber daneben ihre alte prApositionnlc W irksanikeit. Das Wesen des Genitivs PG) daelitc man 
sieli also in der Beziehung voii einem Gegenstande ber, mochte er nun in attributivem  oder in 
irgend einem andern Verhaltnissc stclien, man sagte, lateiniseli ausgedriickt, v i n u tu d e  F r a n c i  a, 
f a b u ł a  d e  1 i g n o, f i 1 i u s d e  r e g e, a  v i d u  s d e  a r g e n t o ,  r e c o r d  a  r  i de  a  1 i q u  o. Das W esen 
des I)ativs dach te man sieli in der Beziehung naeli einem Gegenstande b in : p r o f i c i s c i  a d  R o m a  
n o s ,  d a r e  a d  a l i ą u c m ,  f i d e l i s  a d  a m i c o s “ (Diez, Gramniatik der romanisehen Spraelien,
II. Teił. II. Aufi., Bonn 1858, p. 312. 13). Speeiell uber das Franzosiscbe selireibt Matzner (1. c 
p. 99): „Den Mangel an Biegung ersetzt das Franzosiscbe zum Teil dureh Prapositionen (de mul 
a), welclie man darum mit Recht Casusprapositiniien (im Ital. segnacasi) nennt; diese sebliessen 
sieli proklitiscli an das Nenii wort und versclinie 1 zen zum Teil mit. ilnn (im A rtikel: ćlu, au, des, 
auj-) mul drlicken im Wesentlicben die Beziebungen des Nennwortes aus, welclie die Casus- 
cndungen im Lateiniselicn darstelltcn, weimgleieb diese franzosisehen Prapositional-Casus zu- 
gleicli tiber den Eercicb der lateiniseheii F]exionscasus im Einzelnon binAUsgcben.“ — Das 
Engliselie bat fur den Gen. die Prap. o f  fiir den Dat. io, das Niederlandische fiir Gen. ran, 
fiir Dat. aan. Alle genannteu Sprachen besitzen demnaeb, soweit sie iiberbaupt lautliebe 
Casuszeiclien anwenden, eine p rfl p o si  t i v e  Declination (mit Ausuabine der Pronomina), walu 
rend die alten Spraelien eine t  e rm  i n a  t i v e besassen, resp. besitzen. Iliem it ist Urspnmg, 
Sinii, Bedeutung und W crt der licuon Declinationsmittel im Allgemeinen gekcniizeicbnet.

Stclien wir nun zwiseben łateinischer und romaniseber Declination einige eiufache exeni- 
plificirende Vergleiche an. Der lateinische Satz „canis oeeidit Iupum<£ kann olme Yerandcnmg 
des Sinues invertirt werden zu „lupum oeeidit canis“, denn in c a n i s  lasst das Casnssuffix s 
ohne Mii be das Subjeet (Nominativ) erkenucn, ebenso in l u p u m  das SufVix m den Objects- 
aeeusativ — olme jegliehe Rtleksiclit auf die W mtfolge. Hingegen der Satz „le cliien tu a  le 
loup“ (il cane uccise il lupo etc.) bleibt nie und niminer dersclbe, sobaki er verandert wird zu 
,,le loup tua le cliien;* im ersten Falle  fungirt le  c l i i e n  ais S u b j e e t .  vermoge sciner Stel- 
ping v o r  dem Prjidicat, im zweiten ist es vermoge seines Platzes lii l i t e r  dem Priidieat ais- 
bald ais O b j e e t  erkennbar — aus dem Hammer ist ein Amboss geworden. Wahrend das 
Latcin Nominativ und Aceusatiy dureh bestiinmte, mit dem Staninie sclbst m itrcnnbar ver- 
bundene, mit ilnn zu e i n e m  W orte verscinnolzenc lautliebe Mcrkinale cbarakterisirt undunter- 
sclieidot, so dass sie aud i ausserbalb des Satzes niebt lnitciiiander verweebselt werden koiinen, 
lasst sie das Franzosiselie nur dureh die einem jeden im Satze angewiesene Stelle hervortreten. 
— In den Sfttzen „recordor fratris“ und „ignosco iilio“ ist die Bezicliung von f r a t r i s  und 
f i l i o  abermals dureh die wesentliche Bestandtoile der betreffenden W orte bildenden Endmi-
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gen i s  unii o dargestellt, odcr empiriscli aufgcfasst, die Worter f r a t e r  und fi l i n a  selbst 
werden in f r a t r i s  tind f i l i o  ver£ndert nm den Genetiv und Dativ zu bekommen. In ,je  me 
souviens du frereu und ,je  pardonne au filsu erscheincn dagegen f r e r e  und f i l a  unverandert, 
die in d u  und a u  enthaltenen prapositiven HilfswTtrter cle und a  vcrtrotc.11 die Stelle der la- 
teinischen Formelemente i s  und o. Was daher das Latein ciuroh f l e x i v i s o h e  Erwcitemng* 
oder Umlautung des Stammes bewirkt, kann das Romanisclie nur durch sonat, selbstandigo, 
dem Staninie fremde abstracte Formwbrter otler durch rein syntaktisclie uulmitbare Boholfo 
darstellen: d a s  R o m a n i s c l i e  b e s i t z t  k e i n e  Nom i na l  f l ex  i o n — durftige Ueberrcste 
abgerecłmet. Es entsteht. die Frage: Begrimdet der Mangel der Flcxion einen prineipiellen 
Unterscliied zwiseben altcn und neuen Spraehen, ist diesel* Mangel ein weseutlielies Moment 
der Neulieit der letztern ? — Der liierin liegendc prineipielle Unterscliied ist begrimdet in dem 
Unterschiede zwiseben s yn t l i  e t .is c h e n  und a n a l y  t i s e l ie i :  Sprachen uberhaupt. Hdren wir 
darfiber W. v. Sclilcgcl („Observations sur la langue et la litterature provenęalesw, p. 10): 
„Les Langues a inflexions se subdivisent en deux genres, quo j ’appellerai les langues syntbe- 
t.iques et les langues analy tiques. J ’entend par langues analytńpies celles qui sont astro intes a 
1’emploi de 1’artiele devant les substantifs, les pronoms personnelsj deyant les verbes, qui ont 
reoours aux verbes auxiliaires dans la conjugaison, qui suppleent. par des prepositions au\ 
dósincnees des cas qiu leur manquent, qui expriinent les degres de eomparaison des adjeetifs 
par des adverbes3 et ainsi du reste. Les langues synthćtiques sont cellos, qui sc passent dc 
lous ces moyens de circonlocution. L’origine des langues syntIietiqoes se perd dans la miit 
des temps; les langues analyticpies, au contrairc, sont de ereation moderno; toutes eelles que 
nous connoissons sont nees de la decomposition des langues synthetiques.u

Wir ktinncn liier einsclialten, dass das Provenzalisclie und das Altfranzosische noeli einen 
flexivisehen Untorsebied kenneu zwiseben Nominativ und Accusativ, welcher den andern Schwe- 
stersprachen fem ist (prov. N. ans .  Acc. an =  an  m is, a n nu m ,  altrr. Nom. mur s ,  Acc. mur 
mur us ,  m u r um). Man kann einen solełien Mittelzustand fuglidi balbsynthetiscli nennen. 
„Entre le latin qui est syntlietique, et le franęais moderno, qui est analyticjue, nous trormnis 
un etat intermediaire, une demi-synthese. (Test la declinaison du vieux franęais, qui manpie 
un temps d’arret dans cette marelic de la syuthese vers ranalyse** (Braehet 1. e. p. 140).
Littre spriebt sieli hieriiber in der „Preface" zu Braehet p. XVIII. XIX folgendcrmasscn ans:
„Tous eeux qui etudient les langues romanes voient, non sens surpriso, que la langue dVil 
(et la langue d’oc; mais je la laisse de co te, parce qu’elle a peri (?) dans rintervalle) a deux 
cas: un nominatif et un regime, tandis cjn* ii la nieme epoque, 1’italien <*t rcspagnol nłen ont 
point. Done, a cc moment, avec sa declinaison, toute dimimitivc qu’elle est, le franęais a une 
anteriorite que j ’appellerai grammaticalc, pour exprimer une constitution plus voisine du latin, 
et par consequant plus syntlietique. Les onzieme, douziemo et treizieme siecles se passent dans 
cette condition; une litterature tres-considerable et partout tres-goutec se deveioppe; puis, au 
ąuatorzieme sieele, la declinaison, debris de la latiiute, s’altere, tend a disparaitre, et la langue 
tombe dans un etat transitoire qui n’e.st ni le passe, ni l’avenir. A son tour, Titalien, <pii 
etait en pleine possession du systemc ou il n’ y a pas de cas, prend 1’auteriorit.d grammaticalc 
sur le franęais, etant regle et fixć alors quc le franęais est en decomposition. Mais aux qnin-
zidne et seizieme siecles, la decomposition est achevee; le franęais a revótu le caractćre
purement analytique et moderne, et les deux langues se sont atteintes.“

Man kónnt.e nun sagen der ganze Unterscbied zwiseben synthetisclien und annlytisclien 
Spraclien berube darauf, dass jene die Bezieliungen durcli Affixe, diese durch — wenn aucb 
grapbiscb getrennte — Prafixc bczeichuen, so dass fiir sic etwa die Rclileichersclie Forint*1 
pR x anwendbar ware. Allein erstens widerspricht eine solclie rein aussorliche Auffassung dem 
Begritf eines Suffixes; zweitens ist die Flexion, wie wir ohen geselien haben, keineswegs ein 
unwesentlieher, zufalliger Wortbestandteil, sondern ein schr reeller und wesentłicber, so dass bcim 
Verlust derselben die Spraehe, den strengen Unterscliied zwischen Stoff und Form festlialtend, 
darauf bedacht sein mass neue Mittel des Formausdrueks zu fhiden, was ilir aber audi ein 
g a n z  u e u e s  G e p r a g ę  vcrleiht. Es ist darni jener Zustand eingetreten, von dem Fuchs
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(„Die romaiiisehen Sprachen" etc, p. 2) sclireibt: Im Lmifc der Zcit kbnnen jedocli diese Ver- 
anderungen so mannigfach imd so bcdentcnd werdcn, dass die Sprachen ein ganz anderes 
Weson niizunehmen scheinon ais sie friiher geliabt lmben, und dann pflegt man zu sagen dass 
sieli ans alten Sprachen neue entwickeln und dass diese die Tu cli ter je  ner seien.“ — W. yon 
Humboldt ausscrt sieli hieruber in der ilnn eignen ebenso geistreichen ais tiefsinnigen W eise 
(Kawi-Sprache, p. ec sqq.) also: „Da dic Spraelie iiumer nur ein ideales Dąsem in den Kopfen 
imd Gcmiitern der Mensehen, nicmals, aueh in Stein und Erz gegraben, ein m aterielles besitzt 
und aucli dic Kraft der nielit nielir gesprochenen, insofern sie noeli von mis empfundcn werden 
kann, grosseuteils von der Starkę unseres eigenen W iederbelebungsgeistes ablulngt, so kann es 
i u ilu- ebouso wenig ais in den unaufhdrlieh fortflaminenden Gedankon der Mensehen selbst 
einen Augcnblick waliren Stillstands goben. Es ist ihre Natur, ein fortlaufender Entwieklungs- 
gang unter dem Einflusso der jedesmaligen Geisteskraft der Kedenden zn sein, In diesem 
Gange entstehen natiirlieh zwoi bestimmt zu unterscheideude Periodem, die eine, wo der laut- 
schaffende Trieb der Spraelie noeli im W achstum und in lebendigcr Thtigkeifc ist, die andere 
wo mich vn]londoter Gestnltuug wenigstens der Sassem Spracliform ein sełieinbarer Stillstand 
eintritt und darni eine siebtbare Abnalnne jenes sehopferisehen sinnlicheii Tricbes folgt. Allein 
aucli aus der Periode der Abnalnne kunnen n e u e  L e b e n s p r i n c  i p e  und l i c u  gclingende 
U m g e s  t a  1 t.un  g e n  der Spraelie borvorgelien . . . .  Naliert steli dies [in einer Spraelie aus 
schliesslieh vorwaltende[ Prineip dem allgenieinon sprae.hbildenden Prineipe im Mensehen so 
weit, ais dies die notwendigc Individualisirung desselben erlaubt, und durelidringt es die 
Spraelie in yoller und ungeschwdchtcr Kraft, su wird diese alle Stadien ihres Entwicklungs- 
proeesses dergewtalt dureblaufeii, d a s s  a n  d i e  S t e l l e  e i n e r  s e l i w i n d e n d e n  K r a f t  
1 m i n e r  w i o d e  r e i n e  n e u e ,  d e r  s i e l i  f o r  t sc  li 1 i n g o n d o n  B a l t n  a n g e m e s s e n e  e i n 
t r i t t .  D e n  n e s  i s t  j o  d e r  i n d i v i d u e l  1 e n  E n t w i c k l u n g  e i g e n ,  d a s s  d i e  K r a f t  
ei g e  u t l i  cli n i e l i t  a b s t i r b t ,  s o n d ę  r n  n u r  i n  j h r e n  F u n c t i o n e n  w e e l i s c l t  o d e r  
e i n e s  i h r e r  O r g a n e  d u r c l i  e i n  a n d r e s  e r s e t z t . "

Die Verscliiedenlieit zwischen Synthetisnms und Analytismus der Spraelie zeigt sieli noch 
ganz besonders boi einem gegenseitigon Yergleich der Funetionen ihrer graminatisehen Ex- 
jionenten. Die lat. synthetisehe Form  v i n u m  wird vom Italienisehen in folgende Fonnen 
aufgelost, dereń jede ihre bestimmte Bedeutung b a t:  v i n o ,  ii v i n o ,  d c l  v i n o ,  d i  v i no,  
nn  v i n o  (Franz. v i n ,  1 e v i n ,  d u  (de) v i n ,  u n  v i n) .  Der lat. Gen. c u j u s  cntspricht den 
franzdsisehen Fonnen : d o u  t, d e q u i, d u q u  e 1, d e 1 a  q u  (311 e, d e  q u  e 1, d e q u e 11 e, d e q u o i. 
Das Pluscpiamperfectuni a m a v e  ra m  kann franz. zunilchst entweder j ’a v a i s  a i i n e  oder 
j ’e  u s a i m e lauten; da a ber bei jeder diescr Fonnen das Partieip j e  naeh einem vorangeheii(len 
Objeet noeli die Gestalten a i m e e ,  a i m e s ,  a i m e e s  annehmen kann, so iiuden wir łiier dic 
latoinisehen Synthesis aehtfaeh ditferenzirt. D arauf bcrulit. aueh gntentoils der Bildungswert 
der alten und neuen Sprachen. Habo ieli das lat. p a n i s  (Nom.) zu Ubersetzen, so muss mieli 
eine entspreehendc Contextanalyso leliren, ob ich es durcli B r  o t, d a s  B r  o t  oder e in  B r  o t  
wiederzugebeu babę; urn liberliaupt eine grieehiselie oder lateinisehe Form rielitig iibertragen 
zn konneii, muss ich ilireii mclirfaelien Bedentuugswert genau kennen und durcli riehtigc Text- 
kritik entseheiden, wclcher speeielle W ert ilir im gegebcnen Fali zukommc. Soli ich hingegeii 
(pis Deutsche w o s s e n  oder d e s  s e n  ins Franzbsische yertiron, so muss ich naeh gehdriger 
Subsuinirung aller hieher gehórigon Falle  durcli riehtig distinguirende Diagnose den speciell 
zut.ro fłendcii Fali lierausfinden un<l danach unter den sieben zu Gebote stehenden Ausdriiekeu 
den passenden walilon. —  W ir glauben, in den vorsteliendeu Ausfuhrungon lioge wol die Ant- 
wort auf die in den Sitzungen der Berliner Gesellsehaft fur das Studium der neueru Sprachen 
gestollten Frageu „wami die Form ung einer Spraelie neu zu liennen sei“ und „und welehes 
das uone Prineip hei der Bildung der romanisehen Tochtersprachen sein solle;•* es ist dies 
allerdings, wic Tleisc sagt, ein zerstórendes, aher gleiehzeitig neu nufbauendcs.

Werfen wir einen Blic.k auf die moderno C o m p a r a t i o u .  Die flexiviselie Comparation 
ist von den neueru Sprachen aufgegeben wordeu, urn der suppletorisclien durcli lim seh rei li ung 
zu weiehen. Das Itnl., Oeeitau. und Franz. bedient sich zur Bezeichtiung des Comparativs d*s

3*
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Adyerbs p l u s :  ital. p i u d o l e c ,  o cc.  p l u s  d o u s ,  franz. p l u s  d o u x ; das Span., Portg. und 
Dakorom. gebrauchen m a g i s :  span. m a s  d u l c e ,  portg. m a i s  d o c e  (altportg. aud i e h u s ^ p lu s )  
dakorom. m a i d u l c e  (fr. lat. p i u s ,  m a g i s  p i u s ,  m a x  im e p iu s ) . Der Superlatiy ist iiberall 
durch den dem Comporativ yorgesetzten bestimmten Artikcl ersetzt, nur im Rumńnischen durch 
das Demonstratiyum c e l, fem. c e a , also S u p e r l .  c e l  (cca) m a i d u l c e .  Indessen besitzt das 
roman. Sprachgebiet aucli Reste organischer Comparation, u. a. in der wurzdversehiedenon Gra- 
dation von b o n u s ,  m a l u s ,  m a g  n u s, p a  r  v  u s (it. m j g  1 i o r e, o 11 i ni o, p e g g  i o r e, p e ss i m o, 
m a g g  i o r  e, m a s s i n o ,  m i n o r e ,  m i n i m  o, franz. m e i 11 o u  r, p i r  e, m o i u d r e, occit. ni e 1 li o r, 
p e i o r ,  m e i o r ,  m a n o r ,  p l u s o r ,  span. m e j o r ,  o p t i m o ,  p o o r ,  p e s i  mo,  m a y o r ,  m ; i x i m o ,  
m e n o r ,  m i n i m  o, portg. e b e n s o ) ;  nur das Rumun. weiss von keiner derartigen A nom alie.—- 
Das Englische bietet neben der periplirastischen Comparation (de c e n t ,  m o r o  d e c o n t ,  tli  o 
m o s t  d e c o n t )  aucb einc suftigirende: r  i cli, r i cli er ,  t l i e  r i c l i e s t .

Naehdem wir das in den formalen Bildimgsmitteln der neuern Sprachen waltende Princip 
kennen gelernt und charakterisirt baben, kdnnen wir uns iiber die Yerbalflexion od er Con- 
j u g a t i o n  kurz fassen. W ir bedienen uns der Worte Diez’ (1. e. 108—9): „Mail muss an- 
erkennen, dass das active Yerbum in leidlicher Vollstandigkeit ans dem grossen Sdiitfbrudio 
der grammatisdion Formen heryorgegangen; wie leicht konnten neu gefmidene Bildungsmittel, 
die dem Organismus ciner Sp radie stets Gefalir drohen, zu nodi grfisserer Zernittung der alten 
Formen verleiten!“ Und p. 112: „Rei der Gestaltung der romaniseben Conjugation ist ausser 
dem Untergange melirerer Tempora und dem Wiederaufbau derselbcn in einom andern Stil 
nodi die yerschobene Bedeuttmg d. h. der Uebertritt ans einer Zeit- und Modusform in die 
andere zu erwahnen; Die Ursaehc dieser widitigen Aenderung liegt yornelimlicli darin, dass- 
manche Tempora durch das unvermeidlicbe Umsicligreifen der umsebreibenden Motbodc nuu 
doppelt yorbanden waren, in synthetischer wie in analytischer Gestalt; letztere gewann ycrmnge 
ihrer sinnlicheren Bezeidmung die Oberhand und yerdrangte cinen Teil der einfaclien Tempora 
aus ibrer Stelle.“ Endlicb iiber das Passiyum (p. 118): „Die Flcxion dieses Genus ist unter- 
gegaugen; nur das Particip Perfect (denn das Futur ist ganz in die Reihe der Adjectiya ge- 
treten) bat sieli erhalten und wird, wiewol es bereits zum Ersatzo versdiiedener actiyer Tempus- 
formen dient, mit Hilfe des Ycrbums e s s e  aucli nodi zur Bilduug des ganzen Passlys ver- 
wandt.“ — Audi eine yollkommen neue Zeit orzeugten die romanischen Sprachen, den soge- 
nannten Conditionalis (Condizionale, Conditionnd): a v r e i ,  j ’a u r  a i s, b a b  r i a, portg. b a y e r i a ;  
dieses Tempus bezeiebnot seiner eigentlicben Bedeutung nach (der Gebraucb im bypotbetiseben 
Satzgefiige ist secundtfrer Art) eine kiinftige Handlung vom Standpunkte der Yergangenbeit 
aus, wahrend das Futurum die Zukunft vom Standpunkte der Gegenwart auffasst, z. B .:

Savez-vous, pourquoi Jerćm ie 
Se lam enta toute sa vie?
C’cst qu’en propbete il prevoyait 
Que Baculard le t  r  a d u i r  a  i t. — Piron.

Darum  ist der angemessenstc Nnme dafWr Futurum  Imperfecti (nidit Impcrfectum Futuri, 
wie Plótz will). —• Zur generellen Charakteristik der romaniseben Conjugation koimen die 
W orte von G. Paris, „Accent Iatin“, p. 63, dionen: „L a  conjugaison est pont-Stre la  partie 
que les langues romanes out traitee avec le plus d’originalite, qu’elles ont le plus profonde- 
ment renouvele*e. Des voix se sont perdues, des niodes, des temps ont dispani, cPautres out 
ete crees que ne connaissait pas la łangue-mere; los eonjugaisons ont eto melees runo  
avec 1’autre et classees d ’apres d’autres principes; enfin la  deeomposition a  ete complete et 
e’est bien un edifice nouyeau qui est sorti des debris 'de Vanoien.“ —  Das Englische bat ais 
flexivische Tempora nur Prasens und Imperfoctum behalten.

Sollen wir nun nodi ein W ort iiber die W ertschatzung der morpbologiscben Construction 
der neuen Sprachen sagen, so karm diese wieder in zweifacher RU ksicht. geiibt w erden: ent- 
weder im Vergleicb zur Mutterspracbe oder nn und fur sieli. Im Vergleicb zu dcm v id  formen- 
reieberen Latein sind die neulateinischen Sprachen formen a r m ; sie baben unleugbar den 
grossten Teil der latein. Formen zerriittet und yerdunkelt; dies ist gegeniiber der Mutterspracbe
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ein entschiedcner Maugel. Dioselbcn Spraelien habcn aber auf diesen dureh cinen naturliehen 
Process entstandeneii Ruineii cinen gesctzmSssigen Neubati aufgefulirt, der fiir die individuellcn 
Bodiirfnisse des Kedenden ebeuso notwendig ais angemessen und ausreichcnd war. Da Zweck 
allor Rede Klarlieit und Verstaiidlichkeit ist, so konntc es niclit audcrs gcschelicn, ais dass dic 
unyerstaiidlich gcwordenen Fonnen yernaehlSlssigt und abgostreift wurden und und an dereń 
Stelle nielit leieht miszudeutende Hilfswiirter traten. „La tendance a  simplifior et a  reduirc le 
nombre de eas, se fit sontir de bomie lieure dans la langue latinc yulgaire; les eas cxprimaient 
des nuances de la pensee trop de*lieates et trop subtiles pour que 1’esprit grossier des Barbares 
put se ooinplaire dans ses fines distiuctions Ineapablcs de manier eette maeliine savantc et 
complupiee de/ la declinaison latine, ils en fabriipieront une a  leur u*age, simplifiants les res-
sorts et rdduisant le nombre des effets, quittes a roproduire plus souvent le n iem e ;................ “
(Braeliet 1. e. p. 147).

Yeruehmen wir hieriiber noeli zwei competente Stimmcn. Po tt (Beri., Jahrbnch 1837,
11. p. 74) sehreibt: „Es handelt sieli liier niclit um die, Urseliiipfung von Spraelien, sondern um 
die Yołjungung alter, ans dem Gebrauelie lebcndiger Redo versehwundener. Ans dem Tode ist 
ein ernentes Dasein entsprossen, und wie Tod und Zerstbrung nielit ausserlialb des Natur- 
gesetzos stelien, noeh weniger eigentliclie Yernielitung sind, so welite aueli in der neuen Redo 
zwar ein anderer ais in der alten, alicr doeh aueli ein schbpferischcr Geist der mit Lebensodem 
die dureh ilm selbst. niedergeworfenen Tritmmer durehdrang und aus ilmen eincn neuen Spracli- 
leib wieder erstelicn licss.“ Und Ind. Spr. p. 3. Anin. 3): „Die neulateiniselieii oder romanischen 
Spraelien verglichen mit ilirer gemeinsamen Mutter, dem alten Latem, liaben sieli mit dem 
seliftnen, organisohen Bau der letztern in Widersprueh stelien d. li. ilm teilweise vernichtcn 
und yerlassen miissen um ilir neugowtaltetes Dasein z u gewinnen. An die Stello friiheror Gleich- 
lieit und Identitat bat, sieli ein neuer, getrennte Entwicklungsbałmen besebreitender Unterscliied 
gesetzt, der zwar in ciner Beziehung cinen Eortsebritt bezoielmen kann, in andoren aber ent- 
sebieden ais Kuokschritt gelten nmss.“ Ib. p. 13: „Jcne mimdartliche Umwandlung darf mail in 
ciiicm Sinne Weitorbildung und Eortsebritt hoissen, in o i nem andern, nemlicli in Bczug auf den 
uranfangliehon Organismus, welclior der Zeit. naeh vor den mundartlichcn Unterscbieden liegt, 
ist sic teilweise Destmction und Desorganisation, wiewol aueli diese nielit willkurlieh erfolgen, 
sondern unter natiirliclie und yerminftige Oesetze gestellt. sind . . — Ampere, Ilistoire de la
litteraturc franęaisc an moyen age eomparee aux litteratures etrangeres, lntroduction, Ilistoire 
de la formation de la langue franęaise (Paris 1841, p. 3): „Le ohangement qui deiiatnre les mots t
s'cteiid aux formes grammaticales, ee <pti est plus important, car les formes grammatieales sont 
Fanie des langurs, los mots n’en sont que le eorps. Avoc le temps on eonfond ces formes entre 
elles, ou on les negligc; on les emploie hors de propos on on cesse de les employer. De la 
resulte un langage mutiló, seinblablo a un eorps priye de ses organes. Pour que ce langage 
reprenne une tiouvelle vie, il fant qu’tl reęoiye une organisation nouvelle. C’cst alors quo so 
manifeste Vaetion et un prineipe regenerateur. L ’antiquo syntbese grammat.icalo est detruitc; 
les flexions grammatieales sont perduosY

Obne Zweifel ist aueli die Betracbtung der S y n t a x  der ueuerii Spraelien in iliren 
Ve i's eh i eden be i ten von jener der antiken von Wieli tigkeit., ja  die neue Syntax ist teilweise 
dureh die neue Formation geradezu bedingt. Allein oinerseits sind die syntaktisehen Yeran- 
derungen ausserlieh niclit so anftallend, noeh wSren sio fiir sieb allein geniigend eine Spraehe 
zn modernisiren, andrerseits crforderte ein genaueres Eingeben in die Details — obne welelies 
niebts gewonnen ist — eine eigne umfangreiebe Abliandlung. Von lieryorragender Bedeutung 
sind die neuen Stollungsgesetze, wolehe yornemlieb im Franzosiscbcn die gesammte Fuguiig do- 
minirend durcliziehcn und derselben ein so cigenartiges Gepriige aufdriieken -17), wahrend im 
Italienischen das losere Stellungsgesetz die Invasion erlciclitcrt und diese binwieder in ihren yiel- 
fachcn Yariationen ein erwunschtes Mittel ist, der Rede jedcmogliehe tendentibse Flirbung zn geben, 
und im Allgemeinen sind Gesetzmassigkoit und Freiheit, Mannigfaltigkeit, und Eilifaclilieit, K raft 
und Anmut schwosterlich verbunden um jede ital. FTigung zu einem Gebiłde zu formen, von 
dem man sagen k a n n : „Miscuit utile dulci,“ 98).
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Ueberblicken wir nocb cinmal (las Gesammtgebiet unsrer Enirterungen iiber dic gram- 
matische Gestaltung dor neuen Sprachen im Vergleicb z u  den alten, so orgiebt sieli ais Re- 
su lta t: d ic  A r cli i t  e k  t o 11 i k d e r  n c u e n S p r ae  li e n i s t o i n c w e s e n  t 1 i eh  v c r s e li i e- 
s e h i e d e n e .  Dies in Verbindung mit dem onnmatisclien Tcil unsrer Deduction lieft rt das Er- 
gobniss: Y c r l u s t  d o r  W tir  zo l h a f t \g  k o i t  u u d  w o s e n  t l i  o li a l t c r i r t e  A rol i  i t e k 
t o n i k  s i n d  d i e  b c i d c n  H a u p t p u n k t o ,  w e l e b e  d i c  D i f f o r o n z  z w i s c l i c u  a n t  i k o n  
u n d  m o d c n i e n  S p r a c b e n  b e g r i i n d e n .  Woder die blosse Lnutveranderung —- wenu sic 
nicht don Vorlust dor Radicalitat mit sieli fiihrte — noelt dic Aufnahnic mul Amalgainirung 
germanisehor, keltisehcr etc. Bostandteile wlfrc an iind ftir sieli liinreieliend, dic roinauisobon 
Spraelien ais moderno erscheinon zu lassem D ic  .snob o u b e s p r o c l i e  n c D i f f c r e u z  i s t 
d c m n a c b  d a s  z w c i t e  e o n s t i  t u t  i ve E l e m e n t  d e s  B e g  ri  f  f s  „ni o d  o rn  e S p i uo h en .a 
E s lasst sich min folgende Defhiition aufstcllen:

Eine inoderne Spraehe ist diejenige lebcnde Sprache, welebe sowol zu classisoh- 
litterarischer Ausbildung gelangt ist nls aucli einen Ton ilirer Grundsprache wesent- 
lieli abweiclienden Bau eriahren bat.

Man konnte mm an mis die Erage riehten, welebe Sprachen wir donn eigontlich in 
concrcto zu dcii m o d ę  m e n  zablen. W ir geben die unuinwundcnc A utwór I : Dic i t a l i e n i -  
s e h c, f r a n z b s i s c h c, s p a n i s c b e7 p o r  t  u g  i o s i s o li o, e n g  1 i s c li e mul n i c d c r 1 a n d i s o b c ; 
diese atlein entspreeben gegenwartig den Bcdingungen, unter welchen wir modernę Spracben 
zulassen. Das Noubocbdeutsebe ist kcinc moderno Sprache, befindet sieli abor beziiglich der 
Verbalflcxion in der Ilemisyntbcse. Nocb wenigor sind Schwedisch und Daniseh moderno 
Sprachen, donn sie besitzen nicht nur eine ziemlieh vollkommono Elexion, sondern — unter 
allen neu-germanisclicn Spraelien einzig dastchend — ein organisohes Passivum.

Ans dem Gesagten folgt, dass „modernę Sprachen" keineswcgs mit „neuero Spraelien" 
identiscb ist, daher z. B. Herrigs „ Archi v" ganz passend „flir das Studium der n e u e r n S p r a -  
eb en" betitelt ist, indem es auob Beitrage iiber Spracben entlinlt, die unserni llegnll' von ino- 
dernen Spracben nicht entspreeben. Es gibt neuere Oulturspracben, die aus Abgarig des zweit.en 
auseinandergesetzten Constitutivs nielit zu den niodernen gelibrcn. Die sbivisehen Spracben 
sind (yielleidit mit einziger Ansnahme des Neubulgarisehen) Cultiirsprachen, abor koi no hio- 
dernen, denn sie baben im Ganzen und Grossen ibr urspriingliehes Gopriige tren bewabrt 
(wieder mit Aiisnahme des Neubulgarisehen). Wir babim bereits das Polnischo und (leehisclie 
erwfilmt, aber auch z. B. das Russische yyl bat soine olassische Tlandhalmng gefunden. Wir 
erinnern nur an Lermontow und Puscbkin, von wcieli Lotztrom der Reeensont einer Uobcr- 
sctznng seiner Werke sagt: „Mohr ais alle andorn riissiselum Diohter ist Jłiiselikin ais die
treueste, kraftigste Personifieation des Genius seiner Nation anzusoben......... I >or poetisebe Wert
der im bereits ersebieneneu ersten Bandę uns vorliegondon Gediebte des Original Autors ist 
ein grosser; episebe, elogisebe mul (sie!) lyriscbe Saiten klingon kraftig mul riilin iul dnreb- 
einander und reizen unwidersteblieh unsCre Begierde, das Mcisterwcrk des Diebters, das uns im 
zweiten Bandę versproc.hen wird: „Eugen Onffgiu“, kennen zu lernon." Der Culturebarakter 
des Kussiselien stebt ausser Zweifel, eine moderno Spracbe indes ist es nielit. — Ist, das Ma- 
gyariśehe eine moderno oder uberliaupt eine Cultursprache? Erstores sieberlieb nielit, denn es 
bebauptet jetzt wie vor 1000 Jabren seinen altaiscli-agglutinativen Charakter; zu Letzterem 
sucht es sieli iinmer mohr emporzuschwingeii unter stetem Ringen gegen das Ungelenke seines 
dem modernen Cnlturkleide so wenig adfujnaten Baues.

Wir sebliessen unsero Abhandlung mit dem aufricbtigen Wimsobe, dadureh ein, wenn 
auch nocb klcines Scharflein zmn Ausbau der Spracliwissensehaft beigetragen zn baben, jener 
hobren Wissensehaft, die „uns zu jenem bdebsten Gipfolpunkt emporfiilirt, von dem wir in das 
erste Friibrot des Menschenlebens auf Erden binabblicken und wo dii* Worte, welebe wir so 
oft seit den Tagen unserer Kindheit gelidrt baben: „Es liatte aber alle Welt oinorlei Zunge und 
Spracbe" : eine naturlichere, verstandlicliere, iiberzeugendere Bedeutung annebmen ais sie je 
zuvor besassen." (M. Mtiller I. c. T. p. 4(58).
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A n me r k u n g e n .
3) Dor Doctor angelicus (Thomas Aąuinus) war zwar kein Sprachforscher, aber er logt ntiT einen 

neuon Rewcis seiaos Scharfsiimcs ab, wcnn er liber das Denominationsvorfahren bei der Spraeherzeugung 
also seliroibt: Quia sic nominatnus aliquid sicut cognoscimus illud, inde est quod plerumquo a proprietatibus 
oxterionbus im ponuntur nomina ad siguificandas esaentias rerum" (Sum, I .  qu. 18. art. 2.) und anderaw o; 
„Ideo proprium est ejus (sc intollectus humani) cognoscere fonnam in  materia quidem corporali individua- 
] i ter existcntem, non tamen prout ost in tali materia, Cognoscere voro id quod est in m ateria individuali, non 
prout es in tali m ateria, est abstraherc fonnam  a m ateria individuali.“ (1. c. qu. 85. art. 1. ef. qu. 79 art. 4). 
Man kann hiemit auch den sclionon A.usspruch W ilhelms y. Humboldt (in seiner Abhandlimg: „Uebor dio 
Aufgabc des Gescliichtssclireibers") vergleichon: „Es gibt aber auch idealischo Formen, die, ohue dio menach- 
liche Indiyidualitat solbst zu. sein, nur unm ittelbar sieli auf sic beziehen . . . Jede bedeutendo Spraehe or- 
sclioint ais eine eigcntumliche Form der Erzeugung und M ittheilung von Ideon“ — wobei uns bios das be- 
schrankondo Epitheton „bodeutend" nicht reebt gefallon will. In  poetiseber Form deutet dio spraehschaffonde 
Tiitigkeit cbonso anmutig ais goistreicli Emanuel Geibel („Das Geheimnis der Spraehe", Illustr, Familien- 
bucli V. .11. p. 301) an :

W enn ein unendlich Gefuhl aufwogt in der Seelo des Diehters,
W enn ihm ein neuer Gelialt dammernd den Busen bewegt,
Nimmer findet er Itast; es boklemmt ilm die gahrende Ftille,
Dis sic in  klarem Gesang plotzlicli gestaltet entwogt.
Selige S tund’, in welcher er dann, ergriffen vom Haucho,
Der auf der Sprachflut weht, nennend das Dunkle bezwingt,
Da er beim vollen Geftilil ureignen Schaffens und Bildens 
Donnoch das schauderndo Gliick liochster Em pfangnis geniesst.
F uh r wie ein Blitz das W ort aus der Brust? kaum woiss er’s zu scheiden,
H at es erlósend ein Gott ihm auf die Lippen gelegt $
Doch nun stoht es gepriigt, ihm selhst und allen verstandlich,
Und fast staun t er bestiirzt, fremd wie ein W undor es an —
O d a n n  m a g  e r  es  a h n e n  v o n  f e r n ,  d a s  G e h e i m n i s  d e r  S p r a e h e ,
"Wie i n  d e r  Z e i t e n  B e g i n n  a u s  d e m  e r w a c h e n d e n  G e i a t ,
D a  e r  s i c h  s e l b s t  u n d  d i e  D i n g e  v e r n a h r a ,  d a s  l e h e n d i g o  W o r t  s p r a n g ,  
O f f e n b a r u n g  u n d  T a t ,  g ó t t l i c l i  u n d  m e n s c h l i c h  z u g l e i c h .

•s) Der Aceent im weitesten Sinne hesteht in der dem jedesmaligon geistigen Ausdrucksbodurfnis ent- 
Bprechendcn Auszcichnung eines Sprachlauts durch angemessene Hohe, Lange und In tensita t der M odulation, 
worane sich die Untcrseheidung eines grammatischen, logischen, rhetorisclien und rhythraisehen Aeconts 
orgiht; der W ortton ba t in erster Linio don Zwock, ein W ort des Satzes ala rolatiy selbstantlige E inheit in 
dcmsolbon zu individualisiren und yoh den andorn Satzgliedern zu distinguiren, in zweiter dio Silben eines 
(mchrsilbigon) W ortkorpers ais cin Ganzcs zu charaktorisiren (dahor der Ausdruck Silhenaccent). „Nachdem 
das Bedurfnis des Ausdruokcs die Laute orzeugt hatte und dio Worto durch die W eehselwirkung zwischen 
den verschicdenen Lauten fur Mund und Obr angenehm gestaltet waren, bekam jedes dcrselben im W orttone 
einen bchcrrschenden M ittelpunkt, welcher, die K raft der Silhe an sich reisaend, seinc Silhe lautlich bob 
und verstiirkte, die anderen in Bczug auf seine (oder ibre?) Resonnanz berunterdruckte und in Botreff der 
Fiillc des Atlicms sehwachte. Auch der Aceent ist eine selbstandig in den Bildungagang der Spraehe ein- 
greifcncle Maeht, insofern er iiberhaupt vom Sprachgeistc fur jede Zabl von Silben gefordort wird, welcbo- 
cincn eiubeitliclien und nacli logischen Riicksichten gegliederten Bcgriff abbilden. D arin allerdings, dass er 

bald eeiuen JPlatz auf der intellectuoll bedeutsamsten Silbe des Wortes wiŁlilt, bald von der Lautscbwere inner- 
balb der droi letzten Silben gebannt ist, bald auch stets eine bestim m to Silbe bevorzugt, ist or von den 
bciden ersten ,Factoren abbitngig odor m aebt sieli im Getriobo dor Sprachcntwickelung yon dieson Fosseln 
los", (E. Konig 1. c. p. <1).:

r') Es sebeint uns vorfehlt, Luzzattos Gesetzo, wie dies E. Kdnig in der angezogenen Schrift tu t, ais 
blosse „Abstractionena binzustellen, „die auf dem wissenschaftlichon Standpunkt seiner Zeit dio Zioło fiir die 
W iiksarukeit der beiden ersten (also bios des Gedankens und Lautoe) . . . Kjrafte bezeiehnen".

’) W er aber seinen Geist an antikOT und moderner Classicitat gosebult und zugleich altan und neuon, 
cultivirten und uncultiyirten Spraclien dcnsclben Forscbungseifer, Sammlcrflciss und ordnendc H and zuwondet 
und h icrin  allentbalben w isscnscbaftlicbcn Ernst, attisohe Feinbeit und romisebe Cliaraktcrfostigkoit und 
praktischen Sinn barmoniscb verbindet, von dem mag ge lten : „Omno tu lit punctum“. Doch wenigen is t es 
beschiedcn cin Mann wie W ilhelm v. flum boldt zu werden, dem der geniale A. Bockh in der offentlichon Sitzung 
der Berlinor Akademie der W issenschaften am 9. .Tuli 1835 u. a. folgendoa Elogium liie lt: „W. v. Humboldt war untor 
seinen Zcitgonosscn derjonige, welcher diomeisten Spraclien grammatiscb stud irt batte, und das Gcfiige einer jeden 
ergrumlete or so, ais ware sio der oiuzigo Gegenstand seinor Forscbungen gew esen; joder widmoto er die 
Aufmorksamkeit, welcbe cbemals nu r Spraclien zu Teil wurde, auf welcbe der Glanz einer yolleudoten L itte- 
ra tur sieb berabsenkt. E r war zugleich derjenige, w elcher den Zusammenhang aller Spracbformen und dereń



42

endlich meint, dio rumanische L itteratu r sei mcist goistlicheD.Inhalts, bewcist eben seinc U nkcnntnis der Saehe. 
W er cna diese undn o ch  femere Bemerkungen ttber die Schm itz^clien Arbeitonijlbel nehmen sollte, dem mtissten 
wir antworten, dass wir in wiBsenBcbaftlichen Dingen keine unumstbssliche A uctaritat ancrkenncn, auch niclit 
BolehorLeute, die in  ihrem Fach cm gcwis8os Monopol sich errungon haben und nunavec un aplomb impcrturbablo 
ilire Orakolsprilcho in die W elt scnden. Nach unserem Dafiirhalten kann jeder, der im H inblick auf d a s : 
ZT\i a r itZ T fl ió p w ia  $£ol TTpordpOt^E'; £JbjV.av: in seiner Sphiiro tiich tig  gearbeitet und sieli ein eignes 
U rtbeil gebildet bat, aolclies aueh ausspreeben und flir daaaelbo sovicl W ert boanspruchon, ale seinc Griiude 
wiegen; hior g ilt kcin auTO? Icpa!

2U) W aren die Pelasger auch kcine Semiten, ja  yiellcicht sogar ein hellenisckcr Stamm, so taugt docli 
dio sebwankendo Bedeutung dieses Namens gewiss n iebt zur Collcctivbezeiclinung der in  Redo stebenden 
Sprachgruppe.

21) „Es gibt vielleicbt kcine Sprache, dio bo viele offenbar aus weit entfernten Qucllen bergeleiteto 
W orter entbiolte wie die englische. Jedes Land der E rde acheiut einige aeiner W ortfabrikate auf don intellec- 
tuellen M arkt Englands gebracbt und zu dieser W eltauastellung von W ortfabrikaten geliefert zu liabcn . . . .  
W enn w ir die Bctraclitung der unbedeutenden Beimiscliungen bei Seite lassen, bo finden wir boi der Ycrglei- 
cliung der germ aniseben m it den lateinischen oder neu-lateinisehon d. i. norm annischen Elementów im Eng- 
lischen, dass die 1 etztern iiber die lioimiselicn sachsiBchen Ausdrticke eine entBcbiedone M ajoritiit erlangt 
haben. Bies mag uuglaublich scheinen, und wenn w ir einfacb einc Seite irgend eines engliachcu Buclies 
nehmen und darauf die W orte r rein auclisiachen und lateinischen Ursprunga ziihlen wollten, eo wiirde dic 
M ajoritat ohno Zwoi fol auf der Seite dca Sachsiscben liegon. Der A rtikcl, die Pronom ina, Priipositionen und 
H ilfsverba, die alle aus dcm Sachsiscben hervorgcwachsen sind, kommen auf ein und dcrsclbon Seite imrner 
wieder vor . . . .  Indem  aber M. Tliommerel ein genauerea Inven tar aufnabm  und alle W orter in den Wtir- 
terbiieborn von Itobcrtson  und W ebster zabite, stellte er die Tataacbc feat, dasa von der Totalsumme von 
43,1)66 W ortcrn 29,853 classischcn, 13,230 germ aniseben und die tibrigeu 483 veracbiedenen andern Qucllon 
enteprungen sind .“ (M. Muller, „Yorlesiingen", deuteche Ausg. I .  p. 95—96.)

2a) „Nach dcm dureh sein W orterbuch selbst gebotenen Beweisc und wenn man das Englische wie 
cine Misclispraehe bohandelt, sollte man ea dcmnach zusammon m it dem Eranzosischen, Italienischcn und 
Spanischen ais eincn d e r  romanischon oder neulateiniseben Dialecte claseificiren. W enn aber auch Sprachcn 
in  ilirem W orterbuch  eehr gem isebt crscheincn, go konnen sie docli nie in ihrer Grammatik w irklich ge- 
migeht sein.“ (M. Miillor 1. c. p . 96) — „W ir konnen im Englischcn ganze Satzo bilden, die nur aus la te in i
schen oder romanischen W ortern  bestehen, aber alles, was vou Grammatik im Englisclien gebliebcn is t, trag t 
unyerkennbaru Spureu gormani scher Arbeit.u (Id. ib. p. 97). — „Aus dem englisclien W ortersehatzc kann 
der Forseber auf dem Gebi eto der Sprachwissenschaft gleicheam durch cincn chcmiscben Process ccltisclie, 
normannische, griechisclie und lateinisehe Beatandteile ausBCbeiden, aber n iebt ein einziger Tropfen fremdcn 
Bluts ist in das org anisebe System der engliseben Sprache eingedrungen. Die Grammatik, das lllu t und die 
Seele der Sprache, is t in dem Engliseli, wie es auf den britiseben Inseln gosproeben w ird, noeh eben so rein 
und u iw erm ischt w ie damals, ais dio Sprache nocli an den Gestadcn des germaniseben Mcercs von den An
golu, Sacbseu und Ju ten  des Continents gosproeben wurde.“ (Id. ib. p. 91).

5W) Mommsen, Homische Gescliiehte, I. p. 857, Die Zcit des Fabius Pictor fallt um 300 v. Obr.
2S) „Dio Abloitung des lateinischen Alphabots von dcm der kywacischcn und sikclischen Griocben 

liegt offenkundig voru. (Mommsen, I. c. p. 197).
3|) Homer (dieser Namc gcbraucht ais eymbolisclier Terminus fur die Auctorseliaft der „ llias“ und 

„Odysaoe0) is t der D icbtcr der reinon N atiirlichkcit (Naivetiit) im umfa esendsten Simie, in allgcmeinstcr, 
Alles durebdringender und beseelender Ausdehnung, in ih rer inuorsten B erechtigung, in ilire.r am nutigsten 
Form, in ihrer lautersten, liebliehsten Entfaltung. In  dieser Naturw ahrlieit l ie g t dio grosse Kunst dieser un- 
gektinsteltston Epopoec, darin  ih r unvcrganglielier W ert, darin  ih r unwiderstehliclier, nie altcrnder Kciz, 
darin  vcrBcbmclzen und eoncentriren sich alle ubrigen Vorziige der homorisclien Jlichtung, dieser „liellenischen 
Bibel“ (Buch dor Biicber, [3lj3Xoę XOTr £^oyTjV). Mag uns Homer in  dio athorisehon W obnungen der G ottcr 
Tersetzen, oder iii dio Eeratungen der achaischon Fiirston geleiten, mag er Kampfgcwiihl oder friedliches 
Gotriebe uns yorfuhren, mag er don wildesten Sturm der Lcidonschaft toben lassen, oder die zartesten 
Saiten der Freundes-, Gatten- und Kindesliebe ; anstimmen, mag er die farbenprilclitigato Scenerie 
oder die einform igste Situation schildern: immer ist es dieselbe besonneno M eisterhand, dio, obno eigenes 
H crvortreten und H inzutun, uns den ungeschminkten Anblick der Feraoneu und Dinge bietot, wahrond sie 
selbet im Hintergrunde bleibt und wio von vcrborgener W erkstatte die Fadon ibres Gewebes auslaufon liisst.

,0) W enn achon iiberhaupt Uebersetzungen fast nie das Original orreielien, so g ilt dics ganz bosonders 
von Uebertragungen aus der antik-classiscben L itteratu r, Don Unterschicd zwischen Uobersetzungen aus 
eiuer neuen Sprache in eine andore neuere und jenen aus einer antikon in eino neuere, scheint uus im All- 
gemeinen (cum grano salia aufgefasst). Giac orno Leopardi („Preambolou zu seiner Uebersetzung der „Opcrette 
morali d’Isocrate,“ „Biblioteca classica oconomicau N. 17, pag. 307 — 8) riclitig gekonnzeichnct zu habon : 
„A leggere i buoni libri moderni volgarizzati dalie lingue straniero, solo ehe il volgarizzamento abbia fcdelta, 
e chiarezza, si prova per lo piu quello stesso diletto, o poco rainoro, che a leggere quei medesimi libri nelle 
lingue loro proprie. Ma nei Yolgarizzamenti clie abbiamo, o che yengono giornalmeńte in luce, di buoue e 
elasaiebe scritture  antiche, non solo non si prova d iletto  uguale a guello che danno le medesime, leggen 
dole nelle lingue loro, ma n& anehe si Bente d ile tto  alcuno, anzi in quella veee un tedio inflnito, eccetto a



41

zu  dieuen. W enn tibrigens Wolf die Philologie („M ubcutu der AltertumswiesenscbafŁ*'. Bd. 1. St. 1, Berlin ] K07) 
ais Inbegriff derjenigen Kenntnisse und N achriehten erklart, die uns mit den Handlungen und Schieksalen, 
m it dem politisclien, gelelirten und hausliehen Zuatande der Griechen und Romer, m it itirer Bildung, ihren 
Sprachen, Kuusten und W iasenschaften, Sitten, Religionen, Nationalcharakteren und Denkmalen bo bekannt 
machen, dass wir geschiekt werden, d i e  v o n  i h n e n  a u f  u n s  g e k o m m e n e n  W e r k e  g r i i n d l i c h  z u 
v e r f i t e h c n  u n d  m i t  K i n s i c h t  i n  i b r e n  l n h  a l t  u n d  G e i s t .  m it Yergegenwartigung dea altortum- 
liclien Lebens und Yergleicliung des spatern und des gegenwartigen zu geniessen: so scheint e r damit selbsl 
den sudsidiariscben und eben darum ausserhalb der Spliiire der Philologie liegenden Obarakter jener praktiseh 
mit ihr zu verknupfendcn Disciplinen zuzugestehcn. Fur uuscrc Auffassung der Philologie sprieht aucli u. a. 

Fr. Muller („Grumlris* der Sprachwissenschaft“, I .  K , I. Abt , p. 1—2): „Bas E r le rn e n  von Spraeben bat je 
nach der dam it verbundonen Absicbt einen dreifaeben Zwcck: . . . . II. B i n e n  p h i  1 ol  o g i s c  h e u. Die 
Sprache ist zwar iunerhalb dieser R ichtung ebenso M i t t e l  wio innerhalb der vorigen (praktischen), sie 
u nterscheidet sieli aber dadureb wesentlich yoh jener, daBS sie n iebt bios M ittel ist zum Y erslandnis dos ersten 
besten Tndividuum», sondern M i t t e l  z u m  Y e r s t a u d n i s  d e r  1 i t  t e r a r i s e b e n  'D e n k m i i l e r  i r g e n d  
e i n e r  g e i s t i g  b e d e u t e n d e n  Y o llc e s . B a mm  zum riclitigen Yerstaudnis dieser Benkm aler sowol die 
Beurtheilung ihrer U eberlieferuug ais aueh ihres Y erhaltnisses zum Scliriftsteller selbst und seiner ganzen 
Zeit erforderlieh ist, es sieli also łiicbei um eine K ritik  dieser Benkm aler haudelt, so ist innerhalb dieser 
Richtung niclit so solu* eine Y ertrautlieit m it einer bestimmten Form  der Spraclie ais vielmelir eine umfaa- 
eende Kenntniss der ganzen Sprache notwendig. Diese Kenntniss besclirankt sich aher stets auf das Gogehenei 
positiv YoThandenc; auf eine tiefere Erklaruug der Sprachformon, das Bogreifen ihrer Entwicklung komint 
es im Grunde dem Philologen n icht an .“

") „IudOBsen, woun wir nicht sowol auf die treuesle Bewahrung alter Laute und Form on und die 
dam it verbundene D urchsichtigkeit des gesammten Baues sehon, wodurcli dio Sprache der Indcr fur das go- 
eaiumte Sprachstudium eine so holie Bedeutung hat, ais auf die conacąucnte B urehfiihrung der von Altcra 
her dem Sprachgeistc vorschwebeuden Intentionen, auf dic Leichtigke.it, Beweglichkcit und feine Bedeuteam- 
keit der erbaltenen Formeu, auf den Reichtum des nacb allen Riclitungen hin das griechiscbe Goistesleben 
abspiegelnden W ortergchatzes, ao werden wir kaum um hin konnen die Spraclie der Hellenen ais diejenigo 
binzustellen, in weleher im Grossen und Ganzen der Yollkouuneiistc Spraclibau uns in Yollster Burcbfiihruu) 
vor Augen liegt.“ (G. Ourtius, „Erlauter ungo n zu m einer griechiseben Sehulgrammatik", 3. Aufl., p. I —27 )

lfi) B er Yerf verwabrt sich natiirlich gegen die Zumutung von allem und jedem Geschriehenon Kurnie 
zu h aben ; sollte liber den Gegenstand bereits irgendwo etwas vcroffentlicht worden sein, so wird es dem 
Verfasser nur angenehm sein, darauf aufmerksam gemacht zu werden.

S7) Es wird manchem ithereifrigen Verehrer des H erm  General-Kritikers von Greifswald (ein aolchor, 
Br. phil, Yoelkel, Yerfasser eines „Yocabulaire systćmatiquett, sebeint es fiir dessen hochsten Empfehlungs- 
grund a priori zu halten, wenn er es m it dem "Worten einfiihrt: Bae vorliegende Yocabular, welehea im 
M anuecript H erm  Professor Bernhard Schm itz, Greifswald, Yorgelegou und dessen Anerkennung gefunden 
bat. . . . u) vielleicht ais sebriftstellerische Ketzerei erscheinen, demsolhen polemisch gegeniiberzutreteu; den- 
noch eprechen wir es unumwundcn ans, dass seine „Encyclopadiek (E a m m t ihrenFortsetzungeu) ein ganz und 
par unwissenschaftlich anpelegtes und haufig ebenso ausgefuhrtcB Sarnino] a urium ist, welches soinem 
promposen Titel bei weitem nicht eutspricht. E in Hauptmnngel des Workea ist, dass, walirend es Quisquilien 
bringt, wie iiber den Krebsgang (zwoi volle Seitcn, 141—143 dea I I , F. — der Yerfasser erzablt u. a. sehr 
lustig, wie cr sich durch Autopaie von der Fortbewegung der Krebee (iberzeugtc) dada, dodo, bobo etc. 
(p. Kil), erfiihrt man vou manchem Buch, worilber man nahereu Aufscliluss wtinsctit, kaum etwns anderes 
ais den Titel und Yerfasser. Epochemachende W erke, wie die beiden M atznerschen (fur FranzósiBcli) worden 
(p. 120) mit einer Anzeige von ganzen sechs Zeilen abgetan! wo aiulers ala in einer „Encyklopadie des p i l i 
ł o  1 o g i s  c h e n Studiums derneueren  Spracbenu soJlte man eine eingeheude W urdigung solcher W erke sucłien ? 
Besto liebevollere Berticksiehtigung erfahren clie eigenen Buclier dos H errn  Encyklopadisten, und m it wahr- 
liaft ruhrender Bescheiclenheit m eint er im I I I .  H eft der „Ncuesten Fortscliritte  etc.“ bei Barlogung ecines 
„Akademischen Lehrplans fiir srehs Bcmoster des Studiums der neucren Sprachen’1: W as ich un ter „Ency
klopadie1' verstcho, hesagt zur Geniige mein ganzes W erk : die „Encyklopadie ete.“ nebst den Yersrhiedencn 
Fortsetzungen. Inwieweit dio Vorlesung dieses W erk zu berucksichtigen und was sio zu leisten habe, w e n n  
s i e d a s s e l b e  g r a d e z u  a i s  L e i t f a d e n  z u  G r u n d e  l e g e n  s o l l t e ,  brauche ich nicht austin and er- 
zusetzen.‘‘ Bie Unzuycrl&bslichkeit m aucher Angaben Schm itz’ beweiaen u. a. seine Bem erkungeu uber das 
Bakoromanische. Zu unserom nicht geringen Staunen leseti w ir solhst in der 2. Aufl. (1875): „ . . . die 
walachische SchTift ist griechischli ! !1 Ein B lick in die nachst beBte rumenische Grammatik ha tte  den Vor- 
fasser belehrt, dass die Bekoromanen langst das latein ische Alphabet sich angeeignet liaben, wahrend frtiher 
die kyrilliBche Sclirift gang und gebe war, welche allerdiugs auf der griechiseben hasirt, aber sehon deswogon 
nicht einfach griechisch genaimt werden kann, weil sie eine Auzahl Lautzeichen entlialt, die im griechiseben 
A lphabet ganzlich fohlen, da eben dort auch dic entsprechenden Laute n icht yorbanden sind. Mehr alskiihn 
ist die Bebauptung, Diez Versuch, die walachische Conjugation auf das Lateinische zuTiickzufiihrcr, sei nicht 
gelungen, wahrond gerado Bież zur Evidenz nachweist, dass die walachische Yerbalfiesion ihre romanischo 
O riginalitat bewahrt hat, trotz der mannigfachen sie umgebcnden und teilweiso lexicalich beeinllussenden 
Sprachengebilde, dass u. a das Albanische einen dem rom anischen Priiteritum (detinitum) ganz analogen 
Aorist besitzt, aber trotzdom ohne Riickwirkung auf die rumanische Perfeetbildung geblieben ist. Auf die 
Ansieht, die walachische Sprache sei eine slaviairte  M undart werden w ir weiter unten zurilckkommen. W er



42

endlich meint, die rumanischo L itteratu r sei meiat geistlicben.Inhalts, bew cistebcn eełno U nkeim tnis der Saehe. 
W er uns dieBe und noch fernere Bemerkungen tiber die Schm itz^clien Arbeitcn'ubcl nehmen sollte, dem mtissten 
w ir antworten, dass w ir in  wissenschaftlicben B ingen keine nnumstosslicho A uctoritat anerkennen, auch nicht 
solchorLeute, die in  ihrem Fach ein gewisses Monopol sich crrungon haben und nun aveeun aploinb im pcrturbable 
ihrc Orakelspruclie in die "Wolt ecnden. Nacli unserem B afurhalten kann jedor, der im llinb liok  auf d a s : 
TTję aptTTjC lÓpu>Ta 9 eo? TrpOTrdpOt&EY £ita]y„av: in  seincr SphUre tiichtig  gearbeitet und sich ein eignes 
Urtlieil gcbildet hat, solckes auch aussprcchcn und ftir dassclbe sovicl W ert boanspruchen, ais seino Grandę 
w iegeu; h icr g ilt kein aUTO£ £tpct!

2l>) W aren die Pelasger auch kcine Scmiten, ja  yiclleicht sogar ein hellenischcr Stamm, so taugt doch 
dic scbwankende Bedeutung dieses Namens gewiss n icbt zur Collcctivbezoiebnung der in Rede stchenricn 
Sprachgruppe.

21) „Es gibt yielleiclit keino Sprache, dic eo viele offenbar aus woit entfem tou Qucllen hergcleiteto 
W brter enthielte wie die englische. Jedes Land der Erdo scheint einigc seincr W ortfabrikato auf den intcllec- 
tuellen M arkt Englands gebracht und zu dieser W eltausstellung von W ortfabrikaten geliefert zu liabon . . . .  
W enn w ir die Bctrachtung der unbedeutonden Beimiscbungen bei Seite lasson, bo finden wir bci der Yerglci- 
cbung der germ anischen m it den lateiniseben oder neu-lateinischen d. i. norm annischen Elcm enten im Eng- 
lischen, dass die 1 e tztern tiber die heimisclien saobsischen AuBdrucke einc entschiedene M ajoritiit erlangt 
haben. Bies mag unglaublich scbeinen, und wenn wTir  einfacb einc Seite irgcnd eines onglischcn Buclies 
nehmen und darauf dio W orte r  rein sachsisehen und lateiniseben Ursprungs ziihlen wollten, so wurde die 
M ajoritat ohne Zwoi fol auf der Seite des Sachsisehen liegen. B er A rtikcl, die Bron omiń a, Prapositionen und 
Hilfaverba, die alle aus dom Sachsisehen hervorgewacksen sind, kommen auf ein und dersclben Seite immer 
wieder vor . . . .  Indem  ab er M. Thommerel ein genaueres Inven tar aufnahm  und alle W orter in den W or- 
tcrbuchern von Robertson und W ebster zabite, stellte e r dic Tataacke fest, dass von der Totalsumme von 
43,566 W órtcn i 20,853 classischcn, 13,230 germ anischen und die librigen 483 yerschicdenen andorn Quollon 
entsprungen sind .“ (M. Muller, „VorlesungeTiw, deutsche Ausg, I. p. 05—96.)

23) „Nach dem dureh sein W orterbucli selbet gebotenen Bewciso und wenn man das Englische wie 
eine Mi ach sprache behandelt, sollte man es demnaoh zueammen m it dem Franzosisclien, Italieniachen und 
Spanisclien ais einen d e r  romanisclien oder neulateinischen Bialecte classificiren. W enn aber auch Sprachen 
in ihrem W orterbuch  selir gem ischt erscheincn, so konnen sie docli n ie in  ihror Grummatik wirltlicli ge- 
miecht sein." (M. M uller 1. c. p . 96) — „W ir konnen im Englischen ganze Satzo bilden, dic nur aus lateini- 
seben oder rom anischen W ortorn  bestehen, aber alles, was von Grammatik im Englischen gehlieben is t, trag t 
unverkennbare Spuren gormani scher Arbeit." (Id. ib. p. 97). — „Aus dem engliseben W orterschatze kann 
der Forseher auf dem Gobi eto der Spraelrwissenschaft gloichsam dureb einen chcmischen Proeess celtisclie, 
normannisebe, griechiscbe und lateiniacheBeetandteile ausscheiden, aber n iclit ein einziger Tropfen fremden 
Bluts is t in  das org anische System der englischen Spracho eingedrungen. Bie Grammatik, das lllu t und die 
Scele der Spracho, is t in dem Engliseh, wie os auf den britisclicn Inseln gesproeben wird, nocli eben so rein 
und  unverm iseht w ie damals, ais die Sprache nocli an den Gestaden des germanischen Mccres vou den An- 
geln, Sachsen und Ju ton  dea Continents gceprochen wurde.“ (Id. ib. p. 91).

2,<) Mommsen, Romiaclie Geschiclite, I. p. 857. B ie Zeit des Fabius P ictor fallt um 300 v. Clir.
29) „Bie A hleitung des lateiniseben Alphabots vou dcm der kymacisclien nnd sikclischcn Grioehcn 

lieg t offenkundig vorłł. (Mommsen, 1. c. p. 197).
3ł) Homer (dieser Na me gebraucht ais Bymbolischer Terminus fu r dio A uctorsehaft der „Ilias“ und 

„Odyssee") is t der B icliter der rcinen N aturlicbkeit (Naiyetat) im umfa ssendsten Siunc, in  al 1 gemoinster, 
Alles durclidringonder und beseelender Ausdehnung, in  ih rer inuersten B erechtigung, in  ih rer aumutigsten 
Form, in ih rer lautcrsten, liehlichsten E ntfaltung. In  dioser N aturw ahrheit l ie g t die grosBe Kunst dieser im- 
gckunsteltston Epopoeo, darin ih r uiivcrganglicher W ert, darin  ih r unw iderst clili chor, nie altonuler Keiz, 
cfarin yerschmelzen und eoncentriren sich alie iibrigen V o iz i ig e  der homerischen Bichtung, dieser „hidlcniscben 
] f ib e lu (B u c h  d e r  B u c h e r ,  XTt '  i% o y rp ) . M a g  uns H o m e r  in  d ie  a th o r is c h e n  W o h n u n g e n  d e r  G o ttc r

yersetzen, oder in  die Beratnngen der achaischon F iirsten geleiten, mag er K a m p fg e w iib l  o d e r  fr ie d l ic h e s  
Getriebe uns vorfuhren, mag er don wildesten Sturm der Lcidonscliaft toben lassen, oder die zartesten 
Saiten der Freundes-, Gatten- und Kindesliebe ; anstimmen, mag or die farbonprachtigste Scenerie 
oder die einformigsfce Situation sch ildern : immer is t es dieselbe besonneno M eistcrhand, dio, ohno cigencs 
ifervortreten und Hinzufcun, uns don ungeseliminkten Anblick der Personen und Binge bietot, w/ihreud sie 
selbst im H intergruude bleibt und wie von yerborgener W erkstatte die Fadon ihres Gowcbes auslaufojr iasst.

'i')) W onn Bcbon tiberhaupt Uebersetzungen fast nie das Original orrcichen, so g ilt dies ganz bosonders 
von Uobertragungen aus d e r  a n t ik - c la B s i f lc h e n  L itteratu r. Ben Unterschied zwischen Uebersetzungen aus 
einer neuen Sprache in eine andere nouere und jenen aus einer antiken in  eine neuere, scheint uns im All- 
gomeinen (cum grano salis aufgefasst). Giac orno Leopardi („Preambolo“ zu seiner Uebersetzung der „Opcrette 
morali d’Isocrate,“ „Biblioteca classica oconomieau N . 17, r-ag. 307—8) rich tig  gekonnzeiclmet zu haben :
„A leggere i buoni libri moderni yolgarizzati dalie linguc straniere, solo clic il volgarizzamento abbia fcdelt;\ 
e chiarezza, si prova p e rło  piii quello stesso diletto, o poco m inoro, che a leggero quei medeaimi libri nelle 
lingue loro propric. Ma nei yolgarizzam enti che abbiamo, o che yengono giornalmento in  luce, di buone e 
c lasB icbe  scritturo  antiche, non solo non si prova d iletto  uguale a (iuello che danno te modesime, leggen 
dole nelle lingue loro, ma nó anebe si sente diletto  alcuno, anzi in quella vece un tedio infm ito, eccetto a
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piu in m ateria tli s to ria  e in poclic altrc sim ili. La cagione di questa differeuza si ó che nelln opere modernę 
lo atile 6 cosa piccolissima o ieente, nelle anticlie 6 grandissim a parte o il tn tto . Diceva Isocrato cho „nei 
ragionamenti dogi1 istitu ti e (legli offici, non sono da c ircare  łe novitk, perclió nuli a Ti si puó trovare d ’ in- 
aspettato nó d ’incrodibilo u ii dbnsolito ; ma quollo u da riputare di cotali seritti il p iu  bollo, nel quale 
siano raccolfci in sulla m ateria la pió parte dei concetti che orano disperti nelle menti degli n orni n i, e questi 
pift leggiadrunionto esposti che in alcuno altro. Ora, non in quel solo genorc di componimento cho si 
acccnna in questo luogo d 'Isocrate , ma in molti a ltri medesimamento si puó dire che gli an tieh i, facendos 
u scrivere, si proponessero, non gik di d ir cose nuove nó di esporre iuvcnzioni o pensiori che appartenessero 
a loro piu cho agli altri, ma soi o di dire accouciamente ed ornatam ente e come non si sarohbe saputo dire 
dal volgo quelle stosse cose che erano conosciutc o pensate comunemento dagli uom ini dcl loro tempo, 
eziandio volgari. Teró non chc hastino ai voIgarizzamenti delle opere dei Classici an tiehi la  fedelta e la 
chiarezza, ma csse opere non si possono dire vciam ente volgarizzate, se nella traslazione non si ó posta artc
0 cura somma circa la  cccellenza dello stile, c se quesła non vi risponde in  ogni lato. E d  essendo tra
1 moderni gcneralmonte la  sottile ed intim a arte dello stilo pochissimo nota, c la  squisita cura di esso 
oltremodo rara, non ó maraviglia cho per lo piu in tu tte  o in  quasi tutte  lo linguo, i volgarizzam enti che 
si lianno o che si credo di averc dei libri classici antiehi, sicuo poco meno cho in tollerahili e impossibili a 
leggerc in teri."

:,n) „Soli der Bogrift’ des Altertums einen bestimmton A bschnitt der allgcmoincn Bildimgsgoschiclite 
bez ci cl men, so muss dersolbo auf eino Verschiedenheit der B ildung gegriindet scin, durch wcieli o melirero 
Volkor sieli von den Yólkcrn cincr neuoreu Zeit (die w ir ais zweitc H auptpcriode dem A ltcrtum c gegen- 
iiberstcllon und im Allgemcinon dio Zoit der inodernen L ittc ra tu r und K unst nonnen) ahsondern . . . .  Jene 
V'crpchiedenlieit uun findot sieli unleugbar in den W erken der vorcliris tlić  hen und chriatlichen, d. i. der- 
jonigen Zoit, wolclie m it der allgemoin verbrcitetcn H errschaft der chria tlichen  Bcligionsansicht oder dem
m it der sogenanuten grossen Yblkcrwanderung cintrctenden Vcrfallc des r  orni s cli on K ci oh es hegiim t.............
W as aher die K unst insbesondere, zn welcher diescr Zeitraum  Yorzuglieh hinncigtc, und uam cntlich die 
bildeiule anlangt, wclche m it der N atur in nocli naliorer Bcriilirung steht und derrn  W crke man vorziiglicli 
m it dom Ausdruckc Antikcn bezeichnot, so nalira diose besonders den Charakter der N atur in  ihror F  li Ile 
und M annigfaltigkeit, iiber welcher gloiehsam bewus9tlos die E inhoit waltetc, in  sieli au f und die W crke 
der A Hen tragcti m itliin den Charakter der Naturworkc m ehr ais die W erke der ncticrcu Zeit.M (C. L. 
v. Hrockhaus, 8. Aufl., A rt. „Antik.")

51) r i i r  „modern" is t zuwoilon au d i der Ausdruck „romantiscli" belieht. Obwohl diescr Ausdruck 
ctwas schwaukend und imbostimrat ist, so wollen wir ihm  doch einigo Aufmorksamkeit widmen, da er 
cłymologisch und litterarhistoriscli enge m it den romauischcn, den ilauptvcrtre tcrn  der inodernen Sprachcn 
(romaniscli — rómisch von Komanus, Itoinanzo, urspriinglich Name der ncucntwickclten Yolksspraclio im Gogon- 
satz zur latcinischen Schriftsprachc, darni auf die litterarischcn — poetischen — Erzeugnissc diescr frisch auf- 
strebondou Vo1kssprache uhertragen) zusammenhaugt. „Eomantisch" is t dio m ehr oder w eniger liarmoniscli 
geliiugone Ycrkcttung dreier Brincipc (Cbaraktcre, G eistesriclitungen): des christlichcn resp. katholisclicn, 
des romischeu, des gcrmanisclien. Jedes derselben brach te die ilnn eigcntumlichen Ideale, seine besonderen 
Htoffe, seine specifische form- und ausdruckgebende A rt und Weise m it; jedes derselben diuckie der aus 
dor Yorsclimelzung der drci Elomente liervorgogaiigenon nouen Comhination soin Geprago auf. Tłem Oliriston- 
tum vcrdankt das Koinantische seine ubcrsinnlich-gelieim nisvoll-gem utliche, dcm lto  mani sinus die sinn- 
Iich-naturgetreuo und munnlicIi-ernsŁc, dem Gcrmanismus dio abenteuerlicli-heldenhafte, dio elireufest-tugend- 
hafte und die freiheitliobcndc Seite. Die vielfacli versclilungcne, nach Klima, N ationalcharakter, politischen 
und socialen, drtliclicn und zoitliclien Yerlialtnissen modificirtc, bald in dieser, hałd in jenor łlin s ich t stiirker 
hervortretendo Betatigung a ll’ dieser Cliarakterziige offenbart den rnm antischcn Goist; „aber m ag er nun 
in provenzalisclien und doutsclien Liedcrn die zartesten Empfindungcn des Herzcns aussprcchen oder zu 
Tatcn drangen und Tateu feiurn, oder mag er von C arl dem Grossen und scincn Paladinen, von Artus 
uud den Hclden seiner Tafelruude in deutseken odor in willsclien Lautcn singen, immer ist es der eiue 
romantisclio Geist, dor Goist des Itittortum s, der Fraucnlichc, Ehro und Fróm m igkeit, dersclbe, dor in  allen 
gleichzcitigen Hild- und Pauwerkon so wundersam zu uns rcdet.“ Dio Verbindung von „rom antiich0 ais 
Epitheton ornans m it Gogcndon, Aussichten, Gofuhlcn, Tloffnungen u. dgl. ist nu r eine mctaphorisclie 
Ausdrucksweisc, von der g i l t : „Ornnis siniilitudo claudicat." Dass dio Rom antik niekts m it dem Roraantieiemus, 
dem litterarischcn Erbfeim l des Classici smus, dor „Poósio fardee, mouehetćc et roudree, der „L itterature 
k paniers, pompons et k falbalas“ zu thun  bat, brauclicn w ir wol uiclit eTst zu sagen ; aber uherhaupt 
jat die Bczcichnung „romantiscli" fur das G e s a m m t g e l i i e t  der neuon K unstschopfungcn jedcnfalls zu 
weit gegrilTcn und wenigatens in ilirer wahreu und vollen Bedeutung nu r fur dic Zeit Tor der Reformation 
giltig. W enn wir ferner obon „modern" m it „cliristlich" identificirten, so will dics sagen, in  christlicher 
Zoit von Christen hervorgehracht, obschon n ich t immer christlichcn Goist bekundend.

52) IIervas, wol der gcnialsto Sprachforschcr seiner Zeit, berichtet in seinem „CataJogo" — die ecclis 
letzten Bando soines cncjklopadischeu Werkes „Idea del Univcrsot£ umfassend t. I . .  p. 10: En esto estado, 
quo es cl prim er pas oquo las uaciones dan para  mudar la lengua, estaba quarenta anos ha (also in  der Mitto 
des 18. Jalirh .) la araucana, en las islas de Chilone (come lio oido a los jesu itas sus misioneros) cii donde 
los araucanos apónas proferian palabra que no fuese cspano la; mas la  proferian eon cl artificio y órden de 
su lengna natiTa, Clamada araucana."

Slł) Zu Tcrglcichcn hiem it, was Saintc-Bcuve, pcwiss ci ner der gcisircichsten und originellsten
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K ritiker, iu den „Caitaerios dn L undi“ („Qu’ est-ce qu’ un  claasique?“ Lum li 23.' octohrc 1850) sulireibt 
„Uu vrai elaBBiąue, eomme j ’aimeraiB & 1’entendre dćfinir, c ’est un auteur qui a  enriclii 1’euprit humain, qui 
en a róellement augmentó ]e irśsor, qui lui a  fa it faire un pas de plus, qui a d6couvort quelquo YÓritó 
morale non śquivoque ou rcssaissi quelque passion ćtcrnellc dans ce coeur, o ii tou t scm blait conuu et cxplor6 

qui a rondu sa ponsće, son observatiou ou sori invcntion, sous une formę lPimportc laquelle, mais large 
e t grandę, fino e t sensće, saine ct bolle en soi: qui a  parle k tous dane im style d lui ct qui sc trouvo auesi 
celui de tou t le mondo, dans u u style nouveau sans nóologisme, nouveau et antiquc, aisćment contcmporam 
de tous les ages.“

56) Durch cin seltsajnes MiBverstimdni8 wird dieses Heldengediclit iiu Doutschon gownhnlich „die 
Lusiade11 genannt (nacli der Analogie von „Iliadę11), wnhrond docli ,,’Lusiadas11 ein Plural ist unii L uutanor 
bedoutet (analog dem griechischen PatronymicalBuffix eto).

57) In  einfach-erhnbouen W orton sprielit der D iehtcr Gegcnstand, / i d  und Absieht seinor Gcsange 
liehtvoll und unzweidcntig aua : er will bosingen uiiter Anrufung der „Tagides min li aa<( (Jungfrauon des Taj o) 
as armas e os baroes assinaladoa (die W affenthaten und di o ruhmvollou Helden), aber n icht aus Ehrgoiz, 
n ielit von achnoder Gewinnsuclit gotrieben, n icht aus ILolfnung au f Lobii, sondern aus jener roinsteu, 
glubendsten Yaterlandsliebc, die m it irdischen Motivcn n ichts gomein b a t:

„Verois amor da patria, nao movido 
De promio vil, mas alto e quasi e tcrno.u

Ein H au cli webmutigen Unmuthcs, ein Zug tiefinnorsten Tlarmes durchweht den Scblues :
„Nó mais, Musa, nó mais; que a  ly ra  ten bo 
Destemporada, e a voz enrouquecida;
E nao do canto, mas dc vcr que Yonbo 
Cantar a gente surda o endureeida.
O favor com que mais se acceude o cngonho,
Nao no da a patria, nao ; que eBt«l mettida 
No gosto da cobięa, e na rudeza 
Ddiuma austera apagada, e vil triBteza.“

Metrisch naeb der (teilweise nicht ganz trefferden) Uebersetzung von Bosch-Aikossy (IPul):
„Nicht mehr, o Musc ! Denn verstinomt je tz t klingen 
Der Leier Saiten, m att der Stimino L a u t ;

• N icht mag5 ich langer tauben Ohren singen,
Versunk!nem Yolk, das nie au f Edlcs aebaut,
Dic Gunst, wodurełi eretarkt des Genius Scbwingen,
Gibt nicht das Y aterland, auf das ich baute :
Von nied’rer Lust, vom eitelstcn Vorlangen
Is t’s geistlos, stum pf und acbmacbvoll je tz t um fangen.u

Es mangclt vorstcbendcr Uebersetzung hauptsachlich die W iedergabe der markigen llervorbebung . 
„E nao  do canto, mas etc .“ Nicht durcli das Singen an sieli ist des Di cli ter s Stimme rauh gcworden (enron- 
quecida), s- ndern durch den Aublick des trostlosen Erfolges seines dom N ationalrubm  gewidmoten Musen- 
dienstes. A uch licgt das: „das nie auf Edlcs sehauteu nicht geradc im Original.

;,s) Bolimcn besitzt unter allen slavischcn und yiolen anderen curopaischen Kprachon die alteste 
(vorbandene) Yolkspoesie: „Łibuśas Urteilsspruch" (tiber den SStreit zwcier adeliger Briidor wogen der Erb- 
schaft des V aters), bis in ’a 8. Jabrli. re ichend ; das Fragm ent der K oniginbofer Hand&ehrift (die go gen dereń 
E ch theit gerichteten Angriffe zeigen mcist von bo gehassiger Bcfangciilieit, dass sie schon darnin nicht viole 
Beaehtung verdienen, vergl. ubrigeua dereń W iderlegung von Joseph und Hermcncgild Jirećek), worunter 
das Epos „Jaroslav“ (den Sieg iiber die Mongolen bei Olinutz un ter Konig 'Wenzel 1. teiernd), dereu Gesange 
(in der vorliegenden Bearbeitung in ’s Ul. Jahrli. reichend, dem Stoffe nach wol tciiweiso ki ter) an G ehalt, 
an echt nationalem Geprage und an Fiille poctischer SSchonhcitcn zu den herrliclislcn Erzeugnissen des 
M ittelalters gehoren. (Siebe dic Parallelc zwischen den altbolimischeu Yolkscpen und der Gundrnn und den 
Nibelungen y o ii Joseph W enzjg in der 8. Yersammluug der Kealschul-Directoreu unfl Lohrer der dcutschcn 
Bundesstaaten zu A ltenburg v. 25—27. Sept 185fi, Zoitschrift fiir die flstorr. Gymnasicn, Y II. p. 889—02.) 
Die B liitezeit der bohmiachen Sprache und L itteratur vor der Schlacht am wcissen Bcrgo, ih rc  lierrlich- 
kraftige und allseitige E ntfa ltung  in unserem Jalirliundert, reihcn sie den iibrigen europaiaclien Cultur- 
aprachen wiiidig zur Seite. In  der M annigfaltigkeit, Gcdankonfulle, Zarthcit, atherisclicn W oiehlieit und 
wieder diohnenden Gcwaltigkeit (mail denkc an die Schlachtgcsango der TLussiteu!) rbythm iscben 1’racht 
und Anmut steht der Liederscbatz des bobmischcn Volkes (diesen Vorzug allerdings m it den anderen elavi- 
schcn Nationeu teilond) unilbertrofFen da. Ais einzige Próba dicne das folgende patriotisclic Licd, durch- 
g lu lit von der edelsten Begoisterung und hingebungsYollsten Liobe, im Gewande schliehter H erzlicbkeit and 
einlach-jam bischer Y ersification:

„O v]asti ma, ty krósnó zemó, 
Ty rój i v svÓtó jedin^,
Jen pro tó bije srdce mojo 
A pro tvfkj nkrod milen^.

J a  tobÓ Siji a umiróm 
Co vdććn^ a upffmn^ syn, 
Jen  y tobó ćasne nebo ziróni 
Blah^ źe chovó m6 tvńj klin.
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Radosti tvć jsou m6 radosti,
S tebou ple a ś,m, jsa  ditfe tv<$ — 
Źalosti tv*5 jaou mć źalosti,
B tebou tćż oko plóće mć I

Na pud6 tvć v§e vroucn6 llbćim 
filistećko kaźdć, kaźd^ kvćt,
K tvordm ae dftY&rnć shyb&m.
Neb pro mne ty celink^ avót.

I  slyS md svat<$ beslo,
Jeż Cech jen, Tfirii^, zn&,
Co Yzlmru vznAM mne a vzneslo: 
Tvfij cel$r jsem, o ylasti m.i!M

„O mein Yaterland, du schones Land,
Bu einzig Paradies auf Erden,
N ur fur dich schlagt mein Herz 
Und fiir dt*in geliebtcs Yolk.

Fiir dicli leb’ und storbe ich
Ais deiu trener und aufricliliger Solin,
Nur in d ir ach' icli den Himmel auf Erden 
G lucklich dass dein Scliooa mich birgt.

Beiue Freuden sind meine Freuden,
M it dir frohlocke ich, bin doch dein Kiiul — 
Heine Leiden sind meine Łeiden,
SHt dir auoh w einet mein Auge !

Auf deincm Boden kusse icli inuiglich Alles, 
Jedos Bliitzchen, jede Blunae,
Deincu Scliopfungen huldige ich vertrauensvoll, 
JJenn fur mich biat du dio ganzc Welt.

Und vernimm rueinen hei*gen Schwur,
Hen nur ein trener Ćecłie vermag,
Her hoch mich erhcbt und erhoben i 
D ein bin ich ganz, o mein Yaterland !“

) Namon wic nehen auderen der anmntYolle-kraftige Kochanowski (1630—84), der geniale Kasicki 
173 1— 1801), der echtnational-rom antische Mickiewicz (1708—1855), der energisch-lebensYolle (1870 heim- 
gegangcne) Soverin Goszczyński habcn den polnischen Parnass verewigt. Ala PrObchen dienc eine der bei 
Kochanowski unter dem Titel „Bzy (Trftnen)“ mehrmala wiedeilcehrcnden M utterklagen, dic ao recht den 
Geist slaYiseher W eichheit und Schwermiitigkeit tragen :

„Wielkiefi mi uczyniła pustki domu rnojim, 
filoja droga Orszulo tćm zuiknieniem swojćm.
Pćlno nas, i jakoby nikogo nie było;
Jedną maluszką duszą tak wiele ubyło.
Tyś za wszystkich mówiła, za wszystkich śpiewała;
Wszystkiefi w domu kąciki zawżdy pobiegała.
Nie dopuściłaś nigdy matce się frasować,
Ani ojcu myśleniem zbytniem głowy psowac,
To tego, to owego wdzięcznie obła prając,
I  nnym swym ucicsznym śmiechom zabawiając,
Teraz wszystko umilkło szczere pustki w domu,
Nie masz zabawki, nie masz rozśmiać się nikomu.
S każdego kąta żałość człowieka u jm uje:
A serce swej pociechy darmo upatru je.“

Wir geben die metrische Ucbersetzung von Joseph Maczek in Sucliorowskrs polnisclier Grammalik 
(Lembcrg 1829):

„W elclr cinc Leere herrseh t in meinem Hause,
Seitdcm du, Teure. m ir dahingesckwnnden.
Bo voll is t unser K reis und doch so leer,
So viel nahni eine kleine Seele weg.
F u r Alle sangst und fuhrtest du das W ort,
H urchliefst auch stets im Hause alle W inkel.
N icht gabst du zu, dass sieli dio filutter granie,
Der Yater in Gedanken aich verticfe.
An jeden b ingst du dich voll Zartliełikeit,
Beseligend war deine holde Miene.
Doch je tz t ist Alles stumui, das Haus so ode,
Kein Spiel crfreut das Auge, keln mildes Laclieln.
W ohin ich mich nu r wendo, fiillet Gram
Hie Biust, denn freudenlecr erbliek’ ich  Alles.u

*,n) W ir sagton oben „vernunftiger Beurteiler.“ E in solcher ist in unseren Augen n i  c h t  der grimmige 
H em okrat Job . Scherr, welcber in seiner „allgemcinen L itteraturgeschicbteu (5. Aufl.) sieli iiu ssert: „Es ist 
jedoch die ueticzecbische L itteratu r nur erst im Entstehcn begrillen“ (! I !) W enn ferner dersclbe L itteratur- 
historiker (V) Protest einlegt m it Bezug auf das czechische Yolk) „gegen eine H albbarbarei, welchc, was 
menschlich und cultiv irt an ihr ist, schlechterdings nur den toiu deutseben Culturtische fiir sio abgefalleneu 
Brosamcn Yerdanktu - so ist eine so eckelhaft boebmutige Verachtung eiues nichtdentscheu Yołkstums erst 
eine reclite, wenn auch „civilisirte“ Ihirbarei. Wo man m it dem gedankenloscu Geschrei von Cultur, Cultur-
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volk, Culturspraehc, Culturmission eigentlicli hinaus w ill? Was ist Cultur? Offenbar eine (nach Ort und 
Zeit graduelł oder numeriech verschiedene) Potenz geistiger Kriifte imd Errungenschaften, verbunden mit 
und grossenteils genommea aus einer W urzel m aterieller Unterlagen und Bedingungen, wclche eben ein 
Volk zu dem macben, was es is t: ein iiber den rohen Naturzustaud eines blossen „Stammes“ erliobener, fur 
dic hobcn Zwecke der M enscbheit ąualificirter politiseh-socialer Korper. Nun zeigt sieli uns die slavisc.be 
Sprache schon in  ibrer fruhestcn uns bekannten Gestaltung in einer Yollkommcnheit, wie gleicbzeitig kuiim 
eine andore neu-europitisebo Spraebe; die Sprache abcr ist der Abglanz des Yolkscharaktcrs und iler Hpiegel 
der C ultur; ein Volk, welches eine solcbe Spraebe borvorgebraclit, konntc sieli unmoglicli in jenem  Zustand 
von Kobheit und Unbildung befinden, den man ihm so gerne zuschreiben m o elitę. Fcrncr, die m atcrielle 
Grundlage der Cultur ist die Sessbaftigkeit uud der dam it vcrbundenc Ackerbau, ein w icbtiger psychischer 
F acto r der Cultur is t jene Friedensliebe, die nur zur Yerteidigung die Waffen e rg re ift; nun abcr scliildern 
uns die altesten historischen Berichte die Slaven ais ein ackerbautreibendes, sanftgearteios, friedfertiges 
Volk, zu einer Zeit, wo die deutschen Vorfahrcn nur im Kampfgetummcl ihre Lust fanden, um auf der 
JBarenhaut von den Strapazen des Krieges oder der Jagd  auszuruben.

6S) Nach unserer Auffassung ist eigeutlieb Culturvolk =  Yolk uberhaupt im Gegensatz zu „Starom." 
Cf. „Die E ntstehung der Vólker“ v. I)r. Stroili.

“‘‘j  Das Kuinanische is t gleich den iłbrigeu zmn lateinisohen Stainm gcrechneten Spraclien eine walire 
r o m a n i s c l i e  Sprache, eine eelite Tocbter des Lateiniscben, und zwar uiclit nur, was allerdings die Ilaupt- 
saehe is t (schon der obenerwahnte Jesu it Hervas erkannte im g r a m  m a t i s c h e n  Hau die w ichtigsto Hand- 

babe zur Classiiication der Sprache n  : „Este artifieio (so nennt H . das grammatischc Geruste) ba sido en mi 
observaeion i:l principal medio de que me be valido para conoeer la afiuidad 6  diferciicia de las lenguas 
conocidas, y redueirlas & determinadas clasos." „Catalogo p. 23), in grammatiseber Ilinsich t, sondern aucli 
in onomatiseber, mul keineswegs eine „slavisirte“ M uudart, wodurch uiclit geleugnet werdon soli, dass ein 
ziemlieh bedeutender W ortvorrat des W alachiscben dem Slavischen entnommen ist (vgl. lueriiber „Die 
slavischen Elemente im Kum anischcn“ v. Miklosieh in den „Denkschriften" der kais. Academie der W issen- 
sebaften). Aber die Hauptmassc der W orter is t romanisoh, wiihrend die Grammatik fast uuvcrsebrt romaniseh 
ist, indem sich nu r hie und da in Nebcnpunkten albanischer oder neugrieebiseber Kiufluss zeigt. Diesem 
schreiben w ir dic W al von voiire (a voi) wollen ais Hilfsverb zur Bilduug des Futurs (vergl. ncugrioehisch 
i)IXcpYpC£Cpeiv) jenem  naeb Dieft'enbach’s („Ueber die jetzigeu rom anisehen Sehriftspraelien etc .“, Leipzig 
1831) und M iklosieb’s („Zcitscbrift f. d. osterr. Gymnasien" 1856, Recension des Blasemlorfer ProgammY, 
p. 286) Yorgango den postponirten Artikel (domu-lu =  dominus ille, copi-la das Madcben zu, da sich 
dieser in keinor anderon romanisehen Sprache findet und seine Jlerkunft aus dem Bulgarischen unwalir- 
pclieinlicb ist, da die slaviseben Spraclien sonst des Artikels uberhaupt entbehren und er dali er auch i uh Bulga- 
riacbe aus dem Albanesiscbcn gedrungen sein diirfte.

cs) Yergl. des Frtihlingsliedes: „XeXt6óva EpyeTCtt a ir tt]v aSTCpr^ $ctXaaaav: Scliluea\erso: 
„ K ’av |(O v(^|Ci 7ldAtv dvot£(V (k’an cbionisis, k’au an pontisis, palin an isin
m irizis.)

7r) Siehe „Grammatik der bulgarischen Sprache" von Cankof (W ien, Leo 1852), leider ein ganz un- 
Hystematiscbes, die Goduld des Lernbegierigen auf bartę Proben stellendes Werk.

,8)N u r durch Ergrundung und Bloslegung des zwisehen den Spraclien einer Familio obwaltenden laut- 
gesetzlicben und lautgeschicbtliohen 1’rocesses war es moglicli, um unter tauscud Fallen citieu herauszuheben, 
festzustellen, dass neitpers. d i i  und neuhochd. I f e r z  otymologisch identisch sind. Das altind. li r i d  ist 
erweiebt aus b a r d ,  altind. h wird albkt. z (weiebes s, also b a r d  =  z a r d ;  d ais Alpers. verwandelt z iu d 
folglich z a r d  =  d a r d ;  im Neupcra. wird rd zu 1, was in Verbinditng mit der Yocalscliwacliung vou a  zu 
i rogelrecht d i i  g ib t ; dem altind. b a r d  stchcn aber griech. Xflfpoća und lat. c o r  zur Seite, womit nach 
dem Gesetz der Lautverscbiebung got. h a i r t o  ubereinstirom t; aus diesem aber ist nach bekanntem i>lione- 
tischon Gesetz P i e r z  entstauden.

SH) So is t das ossetischo cli o soror in  sciner rings von den kaukasiacben Bergriesen eingeseblossenen 
i l ei mat  zusammengescbTumpft aus c li o li a r  =  pers. houbar “  altind. svasar. — Ucbcr die italieniseben 
D ialecte schreibt Ugo Foscolo „Discorso sul testo del Decamerone"): „I dialetti italiani, quanto piu sono 
m eridionali, tanto piu disoasano i vocaboli di consonanti, ondo diresti che i Siciliani siano nati piuttostn 
a modulare i vocaboli che ad articolare la voce ; e quanto piu sono setten trionali, tanto piii li spolpa.no 
di vocali, ed i Pieinontesi piu clPaltri . . . "

81) Das Engliscbe ist zwar in der graphiselien F ix irung des ihm uberlieferten germauiachen und 
romanisehen M aterials der etymologischen Tradition treuer geblieben, dafur aber bat es in orthoepischer 
H insiclit die W orter derartig  metamorpbosirfc, dass, wenn je, wio sclion vorgeschlagen worden, das phonc- 
tisebe System der Scbreibung durchgefulirt wtirde, dor bistoriseb-genetisebo Totalhabitus der engliseben 
W orte ganzlicli verdunkelt erscbeinen miisste; in den Bucbstabenverbindungen nait, niijbi (j =  1'ranz. j), 
natSr wiirde scbwerlich .lemand die W orte k n i g h t ,  n a t i o n ,  n a t u r  auchen. Daher konnen w ir nur 
Fr. Muller („Grundriss etc.“, pag. 176) bcipflichten, wenn er sch rc ib t: „Andcrerseits hat diese A rt der 
D arstellung (die historische) boi ibrer grossen Scliwache auf der phonetisehen Seite fur die innere Form 
noralich das Y erhaltnis der Sclirift zur Sprache und zum Denken einen grossen Yortoil. Sie liisst uua 
nemlicli bei der grossen lautlichen Zerriittuug, welehe sieb m aneber Spraclien bemucbt.igt ba t. den Proeess
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dieser dcutlicli verfolgen nntl gelit una bei der Ergriindung der Etymologie m aneber bis zur U ukenntlichkeit 
zusammengcschriniipftor Form en an die H and.“

*'') Man beaelite folgendes Sonett vou Argensola, dessen rytlimiscbo Sebonbeit mit seiner iuhalt- 
lichen w ettcifort:

I)ime, padre comun, pucs erca ju3to,
? Por que lia dc perm itir tu proYidencia,

Que, arrestrando prieioues la inocencia 
Suba la  fraude 4 tribunal augusto? 

i  Quićn da fuerzas al brazo, que robusto 
Hace & tus lajes firmę resistencia?

<• Y quo el celo, que maa la reverencia,
( ł ima 4 los pies del venccdor injusto?
Vemos, qne vibran -yictoriosas palmas 
Manoa inicuas , la  v irtud gimiendo 
Del triunfo en el injusto regoc^jo.
Keto dęcia yo, cuando ri endo 
Celcstial ninfa aparocciń, y me dijo; 

i  Kiego, es la  tie rra  el contro de las alm as?
n2) W ir Bprechon es biot por parenthesin aus, dass w ir das Reclit der morphologiflchon Classification 

gegen die gcnoalogischo F. Miillers in aeinem „Grundriss der Sprack\vi8sensckaft“ fest lialtcn uml in dem 
Unistami, dass jeno der Combination m it dem genealogischen Moment n ickt entraten kann, eher einen Yorzug 
ais einen Nachteil erkcuneu; die Begriindung unsrer Anaicbt musste natiirlick Gegenstand einer besondern 
Ahhaiidluug sein.

,j3j Es is t ncmlieh in allen dieson Fiillen das Casusverbaltnis lautlicb nicłit ausgcdriickt, somlern muaa 
teila aua der Stellung der beiden Gliedcr zu einander (das abliangige Glied geht dem regierenden eteta vorau 
— Iiis atif dic jungen Parlicipiaibildiiugcn, welckedie um gckehite S tellung erfordern), teila aus der ihnen inne- 
wohnendon Dedcutung beraus crgiinzt werden.

M) „Das Studium des russischou Epos w irft cin helles L iclit auf den Ursprnng einer grosson europiii- 
seben Kation; inan aicht, dass das rnssisebe Yolk n iebt nur einos der antbontischsten ariaohen YOlker isti 
eondern dass es auch aoinen Scliatz an  Uebcrlieferuugen und Sagen, mit denen jedes beim A ustritt aus der 
gemeinBCbaitliebon Wicge so reich bodacht war, noch bossor ais die mciston der tibrignu Yolker bew abrt bat, 
Die rusHiscben Slavcn scheinon den Vorzug der Conseryirung ih rer Jugend genosaen zu baben; aie babon 
von uusoren gemeinschaftlicheu Alincn fast den ganzen poetiseben Scliatz bewahrtY „Ausland", 1876, Nr, 50 
p. 992.

Die łeldenden Amnerkmigcn mussten wcgvn Manuel an Ranni ausgełassen werden.



Schulnachrichten
v o m  D i r e c t o r  L u d w i g  E o t h e .

I. Personalstand des Lelirkorpers.

a) Y e r f t n d e r u n g e n :
Mit Schluss des yorigen Schuljahres

Scbiederi ans dem Łehrkorper aus: es traten ais Ersatzmanner ein:

der Professor M o r i t z  G l o e s e r ,  wel- 
chem durch Min. Erlass v, 30. Juli 1876, Z. 
11.103 eine Professur an der Landstrasser 
Oberrealsclmle in Wien yerliehen worden war;

der wirklicłie Lehrer Dr. K a r l M o s e r ,  
welehem durch h. Min. Erlass vom 1. Juni 
1876, Z. 6904 eine Lehrstelle an dem Staats- 
gymnasium in Triest yerliehen worden war;

der wirkliche Lehrer K a r l  Z a h r a d n i ć e k  
(ernannt durch h. Min. Erlass vom 20. Sep- 
tember 1876, Z. 15.137), Dienstesantritt am 
5. October 1876;

der wirkliche Lehrer A n t o n  Po- 
h o r s k y  (ernannt durch h. Min. Erlass yom 
20. September 1876, Z. 15.109), Dienstes
antritt am 5. October 1876;

der Supplent J o s e f  N. K a s s l e r ,  wel- 
cher durch zwei Jahre eine Lelirstelle filr 
Pranzosisch und Englisch supplirt hatte;

3.
der Supplent K a r l  N o s e k  (bestatigt 

durch h. Min. Erlass voin 4. October 1876, 
Z. 15.792), Dienstesantritt am 23. September 
1876;

der Supplent L e o p o l d  I s a k ,  dessen 
Stelle durch einen wirklichen Lehrer besetzt 
wurde;

der wirkliche Lehrer J  o s e f S p i n k a  
(ernannt durch h. Min, Erlass vom 13. Juli 
1876, Z. 9229), Dienstesantritt am 30. August 
1876;

5.
der Supplent J o s e f  K l o t z e k ,  dessen Weiterverwendung durch den Wegfall einer 

Parallelabtheilung der II. Classe entbehrlieh wurde.
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Fernerc Ver«tnderungen im I. Semester:

der Supp l en tKa r lNosck  suebte sebon 
naeb einigen Woelien wegen unzureiebender 
(.lesundlioit um seine Entbebung imeli, welcbe 
i hm dureb den k. k. L. Seb. R. Erlass voin 
21. Oetober 1876, Z. 3317 gewiibrt wurde;

Yerandenmgen

an Nosek’s Stelle wurde der gepriifte 
Supplent F  r a n z  Krei .d 1 fur Frauzósisrb mul 
Doutscli berufen und ais solcber bestatigt mit 
L. Soli. R. Erlass vom 18. Oetober 1876, Z. 
3262, sodami ais wirklielior Lehrcr bestellt 
dureli Ij. Min. Erlass vom 30. Oetober, Z. 
16.897, Dienstosantritt ani 15. Oetober 1876;

7.
Zngleieb wurde filr das englische Spraeb- 

faeli der Weltpnestcr J o h a n a  J u n g b a u e r  
bestellt (bestlftigt dureb L. Seb. R. Erlass voni 
16. Nov. 1876, Z. 3644), Dienstautritt ain 
22. Novcmber.

im II. Semester:

8.
der Supplent A n to n  S a k r a v a  war dureb Kreidl’s Ernennnng zum wirkiieben Lebrer 

entbebrlicb geworden und wurde, mit Endo des I. Semestors iti gleioher DiensŁeseigcnseliaft an 
die Staatsrealselmle in Bielitz iiborsetzt. (L. Seb. R. Erlass vom 10. Janner 1877 Z. 69.)

9.
der Supplent J o b a m i  J u n g  b a u e r  | 

wurde am 18. Mai 1877 von soinein Dienst- 
posten entholjen. (L. Seb. R. Erlass yom 15. 
Mai, Z. 1444.)

Im Status der Nebenlehrer entfiel ftir dieses Sebuljabr die Best (dl mig eines cvangeliseben 
Rtdigionslebrers, indem die Schli lerzahl dieser Confession das gosetzliebe Minimum von 20 
Sebulern niełit orreicbte.

Der wirkliehe Lebrer M ax R o s e n f e l d  ubernabm einc Abtheilung der nnalytiscben 
Cbemie.

b) B e u r 1 a u b u n g e n.
Der wirkliebe Lehrcr des Freibandzeicbnens, F r a ń  z H o l e ć c k  war vom 1. bis 18. 

April znr Ablegung der Ergiinzungspriifung beurlaubt. (L. Seb. R. Erlass vom 13. April 1877, 
Z. 1141.)

4
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L e h r e r
a m  S c h l u s s e  d e s  S c h n i j  a l i r e s  1876/7.

1, Fltr (lic obligaten Ocgeiistiiiidc:

3.

4.

5.

0.

7.

Naino, Charakter, 
Stand

Alter, Vatcrlaiul, 
Geburtsort, 

Lclirb efJthigung, 
Emennung

Bosch Jtftigung Classe

Ludnig Hothe,
k. k. Direetor, 

weltlicli.

23. Febr. 1835, 
Kurbcssen, Hanau, 

Chomie (0. K.), 
Matliem. (U. K.), 

1. Nov. 1870, 
Dir.: 23. Juli 1875.

Clioniio,
Naturg1.,

analyt. Cli.

VII.
VII.

VII.

Karl ltadda,
k. k. Professor, 

wolt] i oli.

23. Oct. 1844.
Sclilesicn, Tesclien, 

Gescli., Geogr. (O. G.), 
12. Marz 1872.

Deutsch, 
Geogr., Gescli.,

Bibliotliekar,

1. A, VII. 
1. A, 11., 

V. u VII.

Krauz Holećek,
k. k. Professor, 

weltlicli.

28. Miirz 1835, 
BTilmi., Jungbunzlau, 

Zeichen (O. K.J,
13. Oct, 1873.

Freili. Z.

Custos der L. M. 
f. F. Z.

II.—VII.

Thomas Hawlas,
thcol. Doctor, 

k. k Religionslchrer,
Weltpriester.

21. Dec. 1845, 
jSelil. KI. Kuntscliitz, 
Katli. IM. (M. Scli.), 

29. Sept. 1874.

•Kcligion

Exhortator

1.—VII.

Franz John,
k. k. Realschullehrer, 
k. k. Reaerye-Lieut.

2. Juni 1849, 
MSlir., Braunseifen, 

Matli., Phys., (O. G.), 
29. Sept. 1874.

Matliem.,

Pliys.,
Custos des pliys. 

Cal) i net s

U. u. VII., 

n r .  u. v i i .,

Erasinus Kotliny,
k. k. Realschullehrer 

weltlicli.

8. Febr. 1851, 
Sclilesicn, Troppan, 

pjesch., Geogr., (O. G.), 
5. Oct. 1874.

Dcutscli, 
Gco. u. Gescli,, 
Custos d. geogr. 

L. M. 8 . '

III. u. VI.,
L. 15, 111. IV. 

u. VI.

Max Rosenfeld,
k. k. Realschullehrer, 

weltlicli.

12. August 1845. 
MSliren, Koritselian, 

Cliemie (O. li.). 
Naturg. (U. R.), 
15. .Juli 1875.

Chemie, 
Naturg., 

analyt. Cb. 
Custos des cb. 

Faber.

IV., V , VI., 
1. A, 11, 

VI.,

20

24

15

16

21

I . A.

V II

I I I .
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Nnnic, Charakter, 
Stand

Alter, Vaterland, 
Gcburtsort, 

LehrbefSfliigung, 
Ernenmmg-

Beschaftigiuig Classe

W
oe

he
nt

lic
he

St
un

de
nz

ah
l

V
or

st
an

d 
de

r 
Cl

as
se

Josef Spinka,
k. k. Kealscbullehrcr,

weltlich.

14. Febr. 1841, 
Bffhmcn, Lzowitz, 

Darst. Geom. n. Matli. 
(0. It.),

13. .Tuli 1876.

Geom, Z. und 
Kall igr. 

darst. Geoni.

I. A, 11., 111., 

V., 17 —

Anion Pohorsky,
k. k. Realscliullehrer,

weltlich.

4. Aiig. 1846, 
Mahron, Gundrum, 

Naturgesch. (0. G.), 
Matli., l*liys. (U. G.)? 

20. Sept. 1876.

Naturgesch., 
Matheiu., 

Oustos des 
naturli. Cab.

1. li, V., VI., 
I. A u. B, IV., 18 IV.

Karl Zahraduicek,
k. k. łtealachullebrer, 

weltlicli.

3. Mai 1847, 
Sttiliren, Trsrliitz, 

Matli., P liys, (0 . G.) 
20. Sept. 1876.

Mat hem, 

Pliysik,

V., VI., 

IV , V I,
18 VI.

Frań/, Krei(11,
k. k. Realscliullolirer, 

weltlich.

27. Octoli. 1846,
Tiroi, Tux,

Deutscli u. Franz. (O. R.), 
30. Octob. 1876.

Deutscli,

Franzosisch,

IV , V ,

I. B, V , 
VI. u. V II,

18 V.

Felix Zrćrina,
Supplent,

geistlicli 0 . fi. li.

18. .Tuli 1841, 
N.-Oe.stcri'., AVion, Franzosisch 1. A, I I ,  

III. u. 1V„ 16 —

Joachim Śteiner,
Supplent,

k. k. 3£eserveoffizier im 
2. Genie-Regiment,

3. Jan. 1853, 
O.-Oesterr., Iscbl,

Geom. Z u. Kall. 
Mat-hcm., 

darst, Geom,, 
Custos d. geom. 

L. M. S.

I ,  IV , 
I I I ,

VI. U. V II, 19 I. B.

vacat Englisch,
Deutscli,

V , V I, V II, 
I. B u. I I ,

16* —

*) Diese 15 Stunden wurden nacli Jungliauer’s Enthebung durch den D irector (2), 
und die Lebrer Doctor Hawlas (6), K ieidel (3) und Zvefina (4) eupplirt.

4*
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3. Fiir (lic licdiniit obligaten mul nielit oMigatcn Gegcnstiiiule.

Schfilcrzahl am

03 _

N ji m e , C h a r a k t e r Gcgenstemcl Ahtheiluiiffcn Sohlu.sse «los Kchul-
jahres rr c

ś s *

L udw ig' i lo t l i e ,
vgl. im Yoiangcłiuiiden Z. 1. analyt.C -hemie 1 ;! ans VII. o

O Simou F riedm aim ,
Krcisrabbiner,

gepriift.
uh*s. Reli

3
1. Aijtii. 1. u. 11. Cl
2. „ III. u. IV. „
3. „ V.bis.\ II „

70
1. Abtli. 34, 
*> 2r>

„ n .

r,
1 . A.2
2. A. 2
3. A. 1

:j. C arl W ilke,
k. k. Turnlclirer, 

gepriift.
Turnen

7
(Cl. VI u. VII conib.)

o I) Ii g a t
a. I. Adiapeiisirt lSeh.
» l-B ,  5 „ 
.11- » 1 - 
.  IV. n 1 „
.  V. „ 1 „

14
Jecie

Classe
u

4. Jo li. Ji. P osp isck ill,
Professor

an dork. k. Lehrerbildungs- 
Anetalt.

Poili isdi

1
1. Abtli. I. Cl.
2- * n .  „
3. „ III. u. IV. Cl.
4. „ V.,VI.,V11.C1.

31
1. Abtli. 14,
2. * 5,
3. „
4. „ 7.

8
Jedo
Abtli.

2

(V. Alfous M eizner,
dirigironder Oberlekror an 
der (Jnmm.-Knabcnscliule.

Gesaug

3
1. Abtli. I. Cl.
2. „ II. bis IV. 
2. „ II. bis VI.

1)4
1. Abtli. 37,
2. „ 17,
3. „ 40.

0
Jede
Abtli.

2

f i . F ranz  Jo h n ,
vgl, im Yorangcliendcn Z. 5,

•Stenogra] ihic 2
2 fi

1. Abtli. 17,
2. * !>.

3
1. A. 2
2. A. 11

1 . M ax R osenlold,
vgl. im Yorangchenden Z. 7.

analyt.Ci innie 1 2. ans VI. 2



U. C-elirycrfiisśsung im Soli u I jaluSś 187(1-— 1877.
I. Clitssc.

Abtheilung A, Classenvorstand: K a r l  R a d  da.
Abtheilung B, C!assonvorstand: J o a c h i m  S t e i n  er.

R e l i g i o n :  2 Stundeii. Katholische Glaubens- uud Sittonlelirc der Altersstufo der 
Schiller entsprecliend beliandelt. Dr. Tli. I ł aw  las.

D e u t s c h :  4 Stundeii. Wiederholung der gesammten Formenlehre und der Syntax an 
Miisterbeispiclen. Lecture ausgowahltcr Lescstucko, miindliche und sehriftliche Wied erga be 
von Erzaldungen und Bcsehreibungen, Memorlren des Gelesencn; orthogra pliis che und gram- 
matikalisehe Ucbungcn. Alle 8 Tage emc Ilausarbeit, a Ile 14 Tage cine Seliularbeit.

K. R a d d a  (in 1 A), Dr. Th. ITawlas  (in I B).
F r a n z b s i s c h :  5 Stundeii. Tlieoretisch-praktische Durcliarbeitung der Orthoepie und 

der Eleniente der Formenlehre sammt den nothwcndigen syntaktischen Rcgeln und Uebungen 
nach Ploetz, Dictando. Schul- und Hausarbciten.

F. Z v (5i*ina (in I A), Fr. K re i  dl in I  B).
P o l n i s e h :  2 Stunden. (Beide Abtlieilungcii zugleieh.) Das Wiehtigste aus der Laut- 

uiid Formenlehre der flexiblcn Redetheile. Uehung im lautrichtigen fliissigen Lesen. Leiehte 
Izabelli ftbersetzt und memorirt. Dictate und vier sehriftliche Arbeiten monatlich.

J. N. Pos pis cliii 1.
Ge o g r a  p b i e :  3 Stunden. (1. Scmester.) Fundamentalsatze des gcograpliisclicn 

Wissens, so weit dieselben zum Versthndnisse der Kartę unentbehrlich sind. Beselireibung der 
ErdoberOaehe in ihrer natttrlichen BesehafTenheit und (2. Scmester) den allgcmeinen Selioi- 
diuigen nach Yblkern und Staaten auf Grand lago steter llandhabung der Karto, Kartogra- 
pliische Uebungeu. K. R a d d a  (in I A), E. K o t l i n y  (im 2. Sem. in [ B).

A r i t h m c t i k :  3 Stunden. Dekadisches Zahlensystom. Die yier Reeliinmgsarten in 
ganzen Żabien und Deeimalbruclien. Abgekiirzte Multiplication und Division in Decimalen. 
Kcchnen mit benannten Zahlcn. Theilbarkeit der Zalilen. Bestimmung des gr. g. Masses und 
des ki. g. Yielfachen. Gcmoine Briiclic. Haus- und Sclmlaufgaben. A. P o h o r s k y .

N a t u r g e s c l i i c h t e ,  Z o o l o g i e :  3 Stunden. Anschauungsimterriclit. 1. Scmester: 
Wirbeltliiere. 2, Semester: Wirbellose Thiere mit IIervorhebung der im llanshalte des Mon- 
selicn wicbtigcren Thierformcn. Max R o s e n f e l d  (in I A), A. P o h o r s k y  (in 1 B).

Ge o m e t r  i s c l i es  F r e i h a n d z e i  c l m e n :  6 Stunden. Anscbauungsunterrielit: Die 
Formenlehre der ehenen und rauinliclien geometrisehen Gchilde. Zeielmung ehener Gchilde 
nach Tafelzeichnungen. Elementc der Iłerspective. Zciehncn nach Drahłniodcllcn.

Jos. S p i n k a  (in I A), J. S t e i n  e r  (in I B).
S e l i b n s c h r e i b e n :  1 Stundc. Uebungen zur Aushildung der deutsehen (1. Scmester) 

und lateinisehen Schrift (2. Semester). J . S p i n k a  (in I A), J. S to i  n e r  (in I 1».)

II. Classe.
Classonvorstand: M ax R o se n fe ld .

R e l i g i  on:  2 Stunden. Erklarung der kircliliclien Ccremonien; ilir Siim und prak 
tischo Bedeutung flir das roligifise Leben des Cliristen erbrtert. Das Kirrlienjahr mit scincn 
heiligen Zeiten und Festen. Dr. Th. ll .iw la s .

D e u t s e l i :  4 Stunden. Formenlehre, Syntax des einfaehen Satzes. — Spracliliehe und 
saeldiche Erkliirung ausgewiililter prosaiseher und poctischcr Stucke aus dem Losebuehc. 
Mundliche und seliriftliehe Wiedergahc des Gelesencn. Mcmoriren von Gedicliten. Monatlich 
eine Schul- und zwei Ilausarheiten.

A. S a k r a v a  (im 1. Sem.), J. J u n g  b a u e r  und danu F. Z v er i n a  (im 2. Sem.)
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F r a ń  z fis i a c h : 4 Stunden. Lection 61—112 aus Plotz’ Elemcntargrammatik. l)io 
methodische Behandlimg im Allgemeinen wie iii der I. Classe. Die Verbalflexion witrde durc.li- 
aus naeli der Stammtheorie (Unterselieidung von Prasens-, Perfcct- und Futurstamm) mit Ilcr- 
Yorhebung der jcweiligen Tempus- und Modus-Charaktere, wie aucli der Conformitilton und 
Diffcreuzcn zwischcn den cinzelnen Conjugations-Paradigmen dureligenoimneii. Kcliriftlichc 
Arbeiten wie in der I. Classe. Felix Z v ć r in a .

P o l n i s e h :  2 Stunden. Die Formenlchre der fle,xiblen Redetbeile ergiinzt; die inflexiblen 
Redetbeile; den einfaehen Satz. Fabeln, Anekdoten ilbersetzt, memorirt. Orthographie und 
Grammatik beim Lesen wiederliolt. Monatlieli 6 schiiftliche Arbeiten.

J. N. P o  s pi s eh i 11.
G e s c l i i c h t e  und G e o g r a p h i e :  4 Stunden. Spec.ielle Geographie Asiens und Afri- 

ka’s; Oro- und Ilydrographie Europa’s ; Geographie von West- und Siideuropa. Ueborsicht 
der Gescliichte des Altertums. A. S a k r a v a  (im 1. Sem.), K. R ad  d a  (im 2. Kem.).

A r i t h m e t i k :  3 Stunden. Das Wiohtigste aus der Mass- und Oewiehtskundo, dem 
Geld- und Miinzwescn; Mass-, Gewichts- und Miinz-Reduction. Finfaclie und zusainineiłgesetzte 
Sehlussrcehnung, Yerhltltnisse und Proportionen, letztere mogli chat gestiitzt anf die Kchhiss- 
reelmung. Ilaus- und Schularbeiten. Fr. .John.

N u t u r g e s c h i c h t e :  3 Stunden. Anseliauungsunterricht. I. Semester: Mineralogie.
2. Semester: Botanik mit rrervorhelmng einzelncr fur den Ilaushalt des Men.seben wichtiger 
Minerał ien und Pflanzen. Max R o se n f e l d .

G e o m e t r i s c h e s  Z e i c l i n eu :  3 ►Stunden. Geometrie: Die Grandlehren der Planime
trie. Zeichnen: Gcbraneh der Zeiehmmgsmpiisiten; Anwendung der gelchrten Satze aut dio 
Auflfisung einschlagiger Constructionsaufgabcn und Construction geometrischer Orname.nte.

Jus. Kpinka .
F r e i h  a n d  z e i c h n e n :  4 Stunden. Darstellung geometrischer Korper naeli den Kegel n 

der Perspective mit auschaulicher Erorterung der Scliatten. Zeichnen von einfaehen, von der geo- 
metrisclien Grundform abgeleitetcn Blattformen und Faehornainente, verhunden mit der Erklib 
rung iiher die bei den freien ^saehhilden der gegebencn Ohjeete zu heobaclitenden Kegoln 
ferner Zeichnen nach flaehornamentalen Modellen. Fr. H o l e e e k .

S c h f i n s c h r e i b e n :  1 Stnnde. LTehungen zur Ausbildung der doutschen und lateini- 
schcn Sehrift nach Grciners Yorlagen. ,Jos. S p i n k a .

III. Classc.
Classeiivorstand: E r a  s i n u s  K o t l i n y .

R e l i g i o  u:  2 Stunden. Oftenbarung des aiten Bundes. Dr. Th. N aw i a s .
D e u t s c h :  4 Stunden. Lelire vom zusammengesetzten Satze, Arten der Nebensatze, 

Verkurzungen dcrselben, die Periode; Orthographie und Interpunetion nach Heinrich* Gram
matik; Lecture mit saehlieher und sprachlicher Erklltrung; Yortrag memorirter Gcdichte. Alle 
14 Tage eine Ilausarbeit, alle 4 Wochen eine Schularbeit. E. Kot l i ny .

F r a n z o s i s c h :  4 Stunden. Cursoriselie Wiederholung des Lehrstoffes der 1. u ud 
II. Classe. Lection 1 bis inek 35 aus Plotz’ Sehulgrainmatik. Dureh Zurflekfnbrung silni mtl ich er 
Anomalien der sog. unregelmassigen Yerba auf die betretfenden Lautgesetze wurde eine ratio- 
nelle Beliandlung dieses Teils der Formenlehrc bezweekt. -— Lecture: Lesestucke 1 — 24 aus 
Plotz Elementargrammatik und aus „Lectures cboisies11: Anekdotes 3 — 8 und 51, Recits 
bistoriqucs 1 und 7, Narrations fictivos 6, Fables k—-5. An die gelesonen Stiicke wurden 
Conversatłonsversuche gekntipft. Jede zweitc Woche eine Ilaus- und eine Schularbeit.

F. Z v ó i- i u a.
P o l n i s c l i :  2 Stunden. (Mit der IY. Classe zugleich). Die gesammte Formenlehre 

mit Ergiinzung anormalcr Formen. Casuslelire. Lesen, Nachcrzahlen und Nachsclireiben, 
ITebcrsetzen. Kurze Gedichte memorirt. 4 sehnftliehe Arbeiten monatlieli.

J. N. P o  s p i scli i 11.



55

G e s c l i i c h t e  u n (T G e o g r a p h i e :  4 Stunden. Uebersicht der Gesehielite des Mittel- 
alters mit besonderer Hervor3iebimg der bedeutendsten Momente der bsterreiehisehen Gesehielite. 
Specielle Geographie von West-, Mittcl-, Nord- und Ost-Europa iu Yerbindung mit Karten- 
zcielnien. E . K o t h n y .

M a t l i e m a t i k :  3 Stunden. Die vier licclnmngsoperationen mit allgemeinen Żabien. 
Quadriren und Cubiren von Binomen mul dekadisehen Żabien. Ausziohen der Quadrat- und 
Cubikwurzel. W iederholung des friibereu Lehrstoffos. W erthpapiere, insbesondere Weclisel. 
Zinseszinsreclmung. J . S t e i n  er.

P h y s i k :  4 Stunden. Allgomeinc Eigenseliaften und aussero Vcrschiedenheit der Kor- 
per. Das W ichtigste ans der W armelehre, Mechanik fester, trop fb ar- und ausdehnsam fltissigcr 
Korper. Der durcligenommene Lehrstolf wurde von den einschlagigcn Experimenten begleitet.

F r. J  o h n.
G e om e t r i  sc  b e s  Z e i c l i n e n :  3 Stunden. Geometrie: Bereelinung, Yerwandlung und 

Thcilung ebener Figurcn. P y  t ha gorltischer Uchrsatz und seine Anwendung. Bereelinung der 
Oberflache und des Uauminlialt.es der wiehtigsten Korper. Elemcnte der Feldmcsskunst. 
Zeiebnen: llelmngen im Schraflircn und Coloriren; geometrisebe Ornamentc; Zeichimng der 
wiehtigsten Korper; Elemcnte des Situationszeiclmens. Jos. S p i n k a .

E  r e  i l i a n  d z e i c l i n e n :  4 Stunden. Ucbungen im Flachornamente, wobei die wicbtig. 
sten BcgriiTe der ornamcntaJen Formen, ihr Ursprung und ihrc Anwcndung, wie aueli die be- 
treftendo Stylart erklftrt wurde. Anlcgimg der Zeiclumng mit einigeu Farbentonen mit Erklii- 
rung des W iclitigsten aus der Farbenlehre. Perspcctivischc Ucbungen nacli ornamentalen 
Modcllen. F . H o l e ć e k .

IV. Classe.
Classenyorstand: A n t o n  P  o h o r s k  j.

K e l i g i o n :  2. .Stunden. Offenbarungsgcscliichte des Neuen Bundes.
Dr. Th. I ł a w  las .

D e u t s e h :  3 Stunden. Wiedcrliolung der Pormenlehre und Syntax. W ortbildungslelire 
mul W orlyerwandtschaft. Lectiire au.sgewalilter Le.sestucke mit sachlieher und spraelilichcr 
E rklarung naeli Neuuiann’s Lesebuelic. Vortrag von Gediehten. Grundziige der douteben 
Metrik. Geschaftsaufsatzo. Alle 14 Tage einc Hans-, alle 4 Wochen eine Sebularbeit..

E . K o t l i n y  im 1. Sem., Fr. K r e i <11 im 2. Sem.
P r a ń  z o s i sol i :  3 Stunden. W iederholung der regelmassigen und unregelmassigen 

Verbalflexion. Lection 29 bis 50 inek ans Ploctz' Schulgrammatik. — Lectiire: Aus Plot/.’ 
lectures elioisies : Aneedotes 1—5, 48, 51, Kecits historiipies 1, 6, 9, 12, 14, Narrations fie- 
tives 6, Lottres 0, Eables 1—5, Poesic lyrhpie 2. Monatlich 2 Ilaus- und 1 .Sebularbeit.

F r. K r c i d l  mul dann II. J u n g b a u e r  im 1. Sem., Z v e r  i n a  im 2. Sem.
P o l n i s e b :  2 Stunden. (Mit der III. Cl. zugleich.) Gebrauch der Zeiten mul Arten 

des Vcrbs. Das W ichtigste aus der W ortbildmigslehre. Lcsen, Naeherzahlen inbaltsreieber 
L<'sestucke. ITebersetzt mit steter Yergleichung der Ausdruckweise in beiden Spracbeu. Ge- 
diclite memorirt. 4 scbriftl. Arbeiten jeden Monat. J . N. P o s p i s e b i l l .

G o ś c i l i  cli  t e  u n d  G e o g r a p h i e :  2 Stunden. Gescbicbte der Neuzeit mit besonderer 
liiicksiebt anf Oesterreich. Specielle Geographie der Itsterreichisch-ungarischen Monarchie mit. 
ILonrorlicbiuig der Grundziige der Yerfassungslebre. Specielle Geographie Amerikas und Au- 
stralieus. A. S a k r a v a  im 1. Sem. E . K o t l i n y  im 2. Sem.

A r i t h m e t i k :  4 Stunden. W iederholung des Lebrstoffes der friiberen Scbuljabre. Zer- 
leguug dekadiseber Żabien mul mcbrg-Iiedriger algebraiseber Ausdriicke in ilire einfachen und 
ziisaunnongesetzten Factoren. Auffindung des gr. g. Masses und des kl. g. Viclfachen ein- und 
mobrgliedriger algebraiseber Ausdriicke. Die 4 Grundoperationeii in den gemeinen Bruehon. 
Gleicliungeu des orsten Grades mit einer und zwoi Unbekannten. Ilaus- und Scbularbeiten.

A. P o b o r s k ą .
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P h y s i k :  3 Stunden. Magnetismus und E lektricitat. Akustik und Optik. Die einzclnen 
Lehrsffctze wurden durch Expcrimente erlautort. K. Z a h  r a d  n i e ć  k.

C h e m i o :  3 Stunden. Uebersicht der wichtigsten Grundstoffo und ihrer Yerbindungen 
mit besondcror Berucksiclitigiuig ihrcs liaturlieben Yorkommens. M. R o s e n f c l d .

G e o m e t r i s c h e s  Z e j e l m e n :  3 Stunden. Graphisclies Eoclmen. Erweiterung der 
Kreislohre. Die Kegel sehnittslinien ais Punkt- und Tangentengebilde. Aufgaben iiber diesel bon* 
WJtlzungslinien. Spiral en. J . S t e i n c r .

E r e i l i a n d z e i c h n e n  : 4 Stunden. Darstellung plastiseher Ornamente und Uebungen 
in zusammengesetzten iłach en und plastisclien Ornamcntcn nacli Vorlagen und Modellen vom 
Umriss bis zur vollstandigen Durchfuhrung mit E rklarung iiber die Form und Abstufung der 
Sełiatten, Perspectivische Uebungen. Er, I l o l c o e k ,

V. Classe.
Classenvorstand F r a ń  z K r  c i  dl .

R e l i g i  o n :  1 Stunde. Allgemeine und specicllc Dogmenlehre. Dr. Th. I ł a w  las*
D e u t s e h :  3 Stunden. Lcctiirc ciner Auswahl aus leiditeren W erken der mhd. Periodo. 

Uebersieht der Laut- und Flex.ionslehro des Mhd. Uebersicht iiber die deutsehe L iteratur von 
ihren crsten A nfan gen bis zuni Sehlusse des XIY. Jlit-s. E rlauterung des Wesens, der Formen 
und Arten der Poesie, sowie der vorzuglichstcn prosaischeu Darstellungsiormen auf Grund der 
Lecture. Reeitiriibungen.

F r a n z O s i s c h :  3 Stunden. W iederholung und Frganzung des grammatisoheu (Inter 
richts. Lehre vom Oonjunctiv, dem Participium, Syntax des Artikels, Adjeetivs und Pronoinens. 
Allind liche und schriftliche Uebungen. Lectiire aus Pla*tz Cbrestoinathie. Alle Alonat eine 
Sehul- und eine łlausarbeit. F r .  K re i  d l.

E n g l i s c h :  3 Stunden. 1. Lectiire und element. Gramm. — Lose- und Botonungslchro 
m it steter Hinweisung auf die im Lelirbuehe angegebenen Rcgeln, die Aelmliclikcit, Ver- 
wandtschaft und Abstammung der ongi. W orter aus germanisclicn und romanischen Elcmenten. 
2. Praparationen. Alundliche und scliriftl. ITebersetzungen. Haus- und Sehulaufgaben. Diotate.

Vom 23. Nov. bis 18. Mai:  If. J u n g b a u e r ,  dann F r .  K r e i d l .
P o l n i s c h :  2 Stunden. (AJit der YI, zugl.:) Stote W iederholung der Grammatik be- 

sonders der Satzlehro. Ale trik. Inłtaltreicbe Lesestiicke gelesen, liacli den lUiiptnioiuciite.il 
wiedergegeben theils miindlich, tlicils schriftlich. Jeden Alonat 3 scliriftl. Arbeiteu.

J . N. P o  s p i s ę  li i 11.
G e s c l i i e h t e :  3 Stunden. Geschichte des Altcrtliums bis Augustus m it Beriieksiehtigung 

der geographisclien Daten. K. R a d  da .
A l a t h e m a t i k :  6 Stunden: a) Allgemeine A rithm etik: AYiedcrholung und entsprechende 

Erganzung des Lehrstofles der 4. Classe. Die Zahlcnsystcme. Theilbarkoit, die gemeinen und 
Deeimalbruehe. Potenzirung und Radioirung und die Lelire von den Imaginarieii. Das Aus- 
ziehen der Quadrat und Kubikwurzel aus Polynomen. Verlialtnisse und Proportionen. Glei- 
eliungcn des erstcu Grades mit mehreren Unbckannten und jene des zweiten Grades m it einer 
und mehreren Unbekannten. b)  Geometrie: Planimetrie. Einleitimg, Congrnenz der Dreieeke 
und Vielecke. Proportionalitat der Strecken. Aelmliclikcit der ebenen und geradlinigen Gebilde. 
Flachenberecbnung, Yerwandlung und Theilung geradliniger Figurom Kreislohre. Einigos Iiber 
Transversalon und barmonisohe Toilung. 10 Schularbeiten und Aufgaben zur hauslichen 
Praparation. K. Z a  h r a  d n i e c k.

D a  r  s t  e 11 e n  d e G e o m e t r i e :  3 Stunden. Einleitung. Orthogonale Projectiou des Puuktes. 
der Geradcn, des W inkels und der ebenen F igur auf eine und auf zwei Projectiousebenen, 
Drehung des Punktes, der Geradcn und der ebenen F igur. Affinitat. Lasung verschiedeiier 
auf den Punkt, die Ge rude und die Ebene sieli beziehender Aufgaben. Dacbausinitteluiig. 
Die KTtrperecke. Eckige Kdrper; ebene Schmtte und gegenseitige Durclidringung derselbcn. 
Zeiehnc.n: Construetioiisubungen zu obigem Lelirstoff. J o s .  S p i n k a .

N a  t u r g e s c h i c h t e : Z o o l o g i e :  3 Stunden. Anatomiscli-physiologische G rundbegriffe 
des Tiiierreicbs; Systomatik der Tliiere mit gcnaucrem Eingcben auf die niederen Tliiere.

A. P o b o r s k ą .
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Che mie ;  3 Stunden. Gesetze der chemisehen Verbmdiiiigen. Atome, Moleeiile, Aequi- 
yalente, Werthigkeit der Atome, Typ en, lłcdcutung der chemisehen Symbole uml Formeln. 
Metalloide, Metallc der Alkalien, alkalische Erden, und Erdeu mit besonderer Bmicksiehtigamg* 
der In tcclmisdier Bozieliung wichtigeu Kbrper. M ax K o s e n fe l d .

F r  e i li a ud  z c ie l i  n e n : 4. Stunden. Erklarung- der Griiiidrcgcln ftir das Zeielmen des 
menscliliehen Kopfes im<l dereń Auwendung beim Zeiehnen naeli Vorlagcn und Biisten. Zeielmen 
einfaeli ausgef ii Inter Klip te naeh Vorlagen im ITinriss wie auch sehattirt nnd spater naeh 
Biisten olme Schattirung. Fortbildung im Wiodcrgehen ptastiseher Oniamentc naeh Vorlagen 
und Modellen, Pei\spcctivi.sehcs Zeiehnen geometriseher Kurp er und dereń Zusammenstcllungen.

F r .  H o l e ć c k .

VI. Classc.
Classenyorstand; Karl Z a l i ra (1 ni ć ek.

R e l i g i o n ;  1 Stuudc. Katliolisclio Sittenlehre. Dr. Tli. H aw l a s .
D e u t s c h :  3 Stunden. Uehersicht der hiteraturgescli. voni 13 his zur Mitte des 18. 

.lahrhuiidert.s; cingehendc Behandliuig der 2. Halfte des 18. Jalirlmndcrls mit Leetiire von Mnster- 
stueken. Goleseu wurde: Goethes „Iphigenio.“ und Schillors „Wallenstoin11. E. Kot l i ny .

E r a u z b s i s c h :  2 Stunden. Wiederholung der Syntax liis zur Łclire vom Infiiiitiv. 
Seliriftliehe und lmindliehe ITebungen. Leetiire: Voltaire, Charles XII., od. Goehel. Ausserdem 
fiedielite lyriselien uud didaktisuhen Inhalts aus Ploetz Chrustomathiu. Monatlieh je  ciao 
Scliul- oder Ilausarbeit. Er. K rc id l .

E n g l i s c b :  2 Stunden. Repetitiun des Lelirstoffs der V. Classe. Fomie.nlehre. Ge- 
braueb der Zeiten und Modi. Gcbraucli der Prapositionen und Fiirwnrter. Eeeture: The 
erieket on tlie hearth. Vom 23. Nov. bis 18. Mai J u u g b a u c r ,  darni Dr. H a w l a s .

P o ln i s u l i :  2 Stunden. (Mit der V. Cl. zugleich.) Wic in der V. Ol. und aus der 
Eiteraturgeschiclite das Wielitigste bis zum J. 1620. Drei seliriftliehe Arbeiteu monatlicli.

.1. N. P o s p i s c li i 11.
G e s o l i i c h t c  und  G eog  r a p  li i e: 3 Stunden. Geschielitc des Mittelalters und der 

Neuze.it bis zum wostphalischen Fricdensscliluss mit steter Beriicksiclitigung (lcr geograpliischen 
Llaten. E. Kot l i ny .

M a t h e m a t i k :  5 Stunden. a) Allgemeino Aritlimetik. Logaiitlimen, lioliere Gleichuir 
gen, die nuf ipiadratiselie zuriickgefillirt werden kiinnen, Expoiieiitialgleicliungen. Aritli. und 
geom. Progressionen mit Anwenilung auf Zinseszinsen- und Reiitenrechnungeii. Einiges liber 
Oonvcrgenz der Keilien. Combinationslebre, Iiiiioiiiialsatz. b) Geometrie. Goniometrie und 
ebeue Trigmiometrie. Stereometrie und Elementu der spharischen Trigonometrie. 10 Scliul- 
arbeiten und Aufgabun zur hauslielien Praparation. K. Z a l i r a d n i c e k .

D a r  s t e l l  en de G e o m e t r i e :  3 Stunden. Das Dreikaut und seine Anwendung zur 
Coustruetion eckiger Kiirper. Dieregelmassigeu Vielflaclmer. Stralilenflaclicn. Ebener Schritt, Netz, 
Durulidringung dcrsulben. Praktische Buispicle. Anfertigung von Modelleu. J. S tu i nc r .

N a t u r g e s c b i c h t o :  B o t a n i k :  2 Stunden. Anatoinisdi-pliysiologisehe Grumlbegriffe 
des Pfianzenreiches, Systematik der Pflanzen. A. P o b o r s k ą .

P l i y s i k :  4 Stunden. Eiiileitung. Wirkungen der Molecularkrafte, Mechanik und 
Akust.ik. Die einscliliigigen Lohren wnrden streiig- wissenschaftlicli behandelt und durch Ex- 
perimente und Kechiiungsbeispiele erlautert. K. Z a l i r a d n i e e k .

C h e m i e :  3 Stunden. Die Metallc. Sodami die Chemio der Kolilenstoffverbiiidungcn: 
Constitiition dorselbcn, liomologe und Imterologe Keilien. Classiiieatiou der orgauisuhen Verbin- 
dungen. FcttkUrper: Einwortliige Kolilonwasserstoffradicalu C n ll,n - |-1  rmd ilire Vcrbiudungcii.

Max R o s e n f e l d .
F  ru i li a u d z e i cli n e n : 4 Stunden. Zeielmen vollkommen durchgefiilirter Kćijife naeh 

Vorlage.ii und spater naeli Modelleu mit leicbter Angabo der dunkelsten Scbattenstellon. Dar- 
stellung Yon Oniamenten naeli Vorlagen und Modelleu auf Tonpapier mit zwoi Kroiden, sowie 
auch mit dem Finsel und Fedor. Perspcctiviscbcs Zeiehnen verschicdenor Objccte.

Fr. H ol o cek.
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VII. Classe.
Classenvorstand: F r a ń  z J o h n .

K u l i g i  o n :  1 8 turnio. Geschichte (lor katli. Kirolio von ihrer Stiftung bis auf dio 
ncuosto Zoit. Dr. T li. I ł a w  l a s .

D c u t s c h :  2 Stunden. Uehersioht der Literaturgeschichte von der Mitto des 18. Jalnb. 
bis auf dio Gegenwart im Anseliluss an dio Lcctiire. Geloscn wurde Sclnller’s „Wilhelm Tell.“ 
Kedefibungen. K. K a d d a.

F r a  n z f t s i s c l i :  2 Stunden. W icderliołung und Abschluss des gesannnton grammatischen 
Lehrstoffs. Lecturo: Corneillc, Cid, ód. Goobel; Kacino, Atlialio I., II., 111. aut.., ód. Goobel; 
Kacino Pli&dro I., U. aet. ód. Goobel. Anleituug zu froion seliriftliehon Aufsatzen. .Jeden 
Monat oine Selmb odor Hausarboit. F r .  K r o i  dl.

E n g l i s e h :  2 Stundon. Wiodorliołung der gosammten Grammatik. Leeture: The erickot 
on tlić Hearth. Vom 23. Nov. bis 18. Mai J u n g b a u c r ,  dann L. K o tli o.

P o l u i s c l i :  2 Stunden. (Mit der VI. ('1. zugleich.) Dio Jlauptorwelioinungen ans der 
ncuoren polnisolicn L iteratur. Abhandlungen iiber Gegenst/tndc ans dem Erkenntnisskroiso der 
Z i iglinge. 3 sol i ri ftliehe Aufsatzc. J . N. P  o s p i s o-li i 11.

G e s e ł i i  e li to , Go o g r a  pli i o und S t a t i s t i k :  4 Stundon. Gesohichto der Neuzeit vom 
westphalisclien Friedonsseliluss bis zur Gegenwart mit bosondorer IIervorliebung Oostorroielis. 
Statistik Oosterroieli-IIngarns. K. K a d d a .

M a t h c m a t i k :  5 Stunden. a) Allgemeine Arithmctik: Dio Grundlohren der W alir- 
selieinliclikeitsreehnung nebst dereń Vcrwendiuig zur Bereelmung der wahrschoinliehon Lobens- 
dauer und cinzelner Vorsiclierungsarten. Dio Lehre von den Kettcnbmchen und den aritli- 
metisehen Keihcn htfherer Ordnung, das Interpolationsprobleni.

b) Geometrio: Amvendung der spharisehon Trigonomotrio auf verscliiedene Aufgabon der 
Stercometrie und insbesondore der Astronomie. Anwendung der Algebra zur Lósung melirerer 
Aufgaben der Geometrio. Analytische Beliandlung der Geraden, des Kroi sos und der Kegel- 
schnittslinien Hbcrhaupt. Wiodorliołung des gesannnton Lelirstolfes der Algebra und Geometrio 
an der Iland gecigncter Beispiele. Hans- und Scluilarbeiton. F r .  J o h n .

1) a  r  s t c 11 o n  d o G e o m e t r i e :  3 Stunden. Knmune Flach en. Selinitte, Durelidringungcn 
imtereinander und mit eckigen Kurpom. Seliattenlehre. Die Elem ente der Lineavperspective. 
W iederliolungcn. J . S t e i n e r.

N a t u r g e s c h i c h  t e : 3 Stunden. 1. Somestor: Mineralogie. 2. Semester: Allgeinenio 
und speeielle Geologie. L . K o t l i e .

P ł i y s i k :  4 Stundon. Magnetismus, Eloctrioitftt, W anno und Optik. Dor LohrstoH 
wurde streng wissonsehaftlieh bobandolt und dureh Esperiniente boleuchlot. F r .  J o h n .

C h e m i e :  2 Stunden. 1. Somestor: Chemio der Kolii cnstotiYerbiiidungen beendet. 
2. Somestor: Kocapitulation mit kurzor Bosprochung dor Yorscbiedenen cliomisclion Theorien.

li. K o t l i  o.
F  r e i li a  u d z e i c li u o n : 4 Stundon. Darstollung von Kbpfen in voller Liclit- und 

Sehattenwirkung crst nacli Vorlagon, dann mieli Gypsbiisten. Darstollung griisserer plastiscber 
Ornamente nacli Modcllon auf Tonpapier mit zwoi Kroidou, Fedor und Pinsel. E rklarung dor 
wielitigston architektonischen Grundformcn und deron pcr.spektivischo Darstollung nacli go- 
cignetcn Modellon. F  r. II  o 1 o o e k.

Is r a e litisc h e r  R e lig io iisu n le rric lit .

1. A h t l i e i l u n g  (I. und II. Classo): 2 Stunden woclientlich. E ine Stunde: Biblisclio 
Goseliichte von dor Scliopfung bis zur siuaitisclien Offenbarung, nebst don liieran gekniipfteu 
Glauhens- und Sittenlehren (nacli Wossoly). E ine Stunde: Hohraische Lesestiicke aus dem 
Pentatcuch, sachlicli und sprachlich erkliirt.
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A b tli c i 1 ung* (III. und IV. Classe): 2 Stundcn woclientlich. E ine Stunde: Biblische 
Geschiohte von .losu,o bis zur Theiliuig (los Reicbes, nebst den hieran gckmipften Glaubens- 
und Sittenlehren (mich W essely). E inc Stunde: Ilebiltisclie Lcsestiiekc ans <lcm Pentateuch. 
Einiibung des hebriiisclien vcrbum rcgulare.

?k A b tli  e i J u n g  (V., VI. und VII. Classe): 1 Stunde wochcntKch. Geschiohte der 
Judeii vom babylonischen Exile bis ziun IJntergange des Reicbes durcli die Romer. Geogra- 
phie von Palastina, beides nach Casseh S. F r i e d m a n  n.

T iir m iiitc rr lc lit .

I. C l a s s e :  O r d n u n g s -  u n d  F  r e  i ii b u n g e  n : Aufstellung. Gnm dstellung. Richtuug. 
AbzJih len. Voi\vavtsgelien. Yorwśirtshmfen. Auf der Stelle Geben. llinkeliren im Geben und 
Laiden. Geben m it Trittwccliseln. Auf der Stelle Lanien. Sobwenken der Stirnpaare. Drelnni- 
gen im Steben. Armhaltungeii und Beweguugon (lor gostrooktcn Anno. Fersenbeben in die 
Zeliestellung mit Arinbeben. Sehreiten in die Scbnttstellungen mit Armbeben und Drehuiigon. 
IInlbe Beugung der Kniee mit Arinbeben. An Ort hiipfeii m it gesc! ilossenen Fiissen, mit. Arin- 
iibungon, mit D nhungen, mit Stollungswechsel. Rnmpfdreheii. Rumpfbciigen. Unterarmselda- 
gen vov- und m ekw arts. Armbewogungeii im Zeliestand und in der Kniebeugstellung. G e 
ra  t l i  ii b u  u g e n :  In Erm angelung andorer Gerathe koimtcn nur emfaehe Stiitz- und Hang- 
iibiuigen ani B a r  r e n ,  gemisclite Sprimge am F f e r d  und B o c k ,  und Freispringcn iiber 
S e b n u r vorgenoninien werden. S p i e 1 e.

II. u n d  III.  C l a s s e :  O r d n u n g s -  u n d  F r e i  i i b u n g e n :  Ordnungsubungen wie in 
der I. Classe mul aiisserdoin mieli StaffeUing in den Stirnreiben mit Vorbewegung und Scłrwen- 
ken der Viererreihen. Zusaininengesetzte Fuss-, Knie-, Bein-, Rumpf- und IIupfubungs-Folgen 
mit Ariniibungen vorlmnden. G e r a t h i i b u n g e n :  llang- und Stiitzubiingen am B a r r o n :  
Sitzeln, StTltzeln, llangcln . Scbwingen im Streek- und UnterarmstiUz, sowie Obcrarmhang. 
Ausspringen yor- und liinter der Iland. Uebcrdrehen. Abbang. Felgeaufseliwung. llocli- 
und Woitspringcn am B o c k .  1 lorko, Gnitsebe, Flankę, Sitzweelisel, Weehsel von Sitz und 
Stand am F f e r d .  IIocli- und Woilspringon u Jkt S c b n n r .  S e i l z i e b e n .  S p i e l e .

IV. b i s  VII. C l a s s e :  O r d n u n g s -  u n d  F r e i  i ib u n  g e n :  Geben und Laufen mit 
Eisenstabhaltungen. Dauorlauf mit Stab. Zusammengesetzte Stabiilmngs-Folgen. G e r a  tli  - 
i i b u n g e n :  lCang- und Stutziibimgen am B a r r e t i  wie in der III. Classe und ans,seretem noch 
Stutzhilpfen im JStrcck- und Beugstiltz. Scbwingen im Sfcrecksttitz mit Beinbewegiuigen. Unter- 
armstiitz mit. Aufkippen. Aiisgrat.sehen vorwarts am Endo des Barrens. Uebersclilagen żmii 
Sitz. Stiiłzwage. Sebulterstaml. Oberarinslehen. B a r r e n s p r i n g c i i .  llocb- und Weit- 
springon am B o c k .  Gratschsprung rilckwltrts. P ff rd :  Iloeke, Gratsche, F lankę, Wende 
und Kobrę ais W eitsprung. llecbtsprung. Langenspriinge iiber das Plerd. IIocli- und Weit- 
springen iiber die S cli n u r .  S e i l z i e b e n .  K tir  t u m  on. Karl W i l k e ,  Tiirnlebrer.

III. Lebrbiieber,
w e l c l i c  im S c h u l j a h r c  187(>— 77 g c b r a u c h t  w u r d o n .

R e 1 i g i o n s i e l i r e :  a) k a t h o l i s  c h e :  Fischer, katbolisclie Religionslobre, in I. ■— 
Liturgik, in U. —- Gcschiclite der Offenbarung des alten Bundes, in III. — Gesohielite der 
Offenbarung des neueti Bundes, in IV. — W appler, katb. Religionslehre fiir lidhere Anstalton, 
(i. Auflage, in V und VI. — Fessler, Kirchongeschiehte, in VII.

b) i s r a e l  i t i s c l i e :  Wessely, bibliselier Katechismus, in I. liis VI. - Pentateucli, in 
I. bis IV. — Johlson, Unterrifcht in der mosaisehen Religion, in V., VI. und VII.

D e u t s c h e  S p r a ć  b e :  Ilcinriclds deutsebe Grammatik in l. bis IV. — Noumami und 
Gehlen, Lesebuch 1. Tlieil in I., 2. Theil in 11. — Nciunann, Lcsebucb Tboil in III.,
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4. Tlieil in IV. — Muth, mittelhoclideutsches Lesebucli nurt Egger, ilentsches Lesebuch, fur 
Ober-Ilealscliulen I. Tlieil in V. ■— Egger, Lesebucli, 2. Tlieil, 1. Ilaud, in VI., dessen
2. Band in VII.

F r a n z o s i s c h e  S p r a c l i e :  Plótz, Elemcntargrainmatik, in I. und II. — Płotu, Schiil- 
grammafik und Pldtz, lectures choisies in 111. bis VII. — Pluta, uouvelle grammaire fran 
ęaise, in VII.

Lectiire siehe unter II. Lolirverfassung.
E n g l i s c h c  S p r a c l i e :  Folsing, Lelirbucli fur den EleinentaruntcTriclit, in V. — FOL 

sing, Lelirbucli fur den wissenscliaftliclien Unterriclit, in VI. und VII.
L ccture: Iloppe, the cricket on tlić lieartli, in V. bis VII.
G c o g r a p l i i e :  Kozerin, Leitfaden in I. bis III. — Klun, Leitfadou in IV. — Sticler, 

Scliulatlas in I. bis VII.
G e s c h i c h t e :  Ilannak, Lchrbuch der Geschichte des Altertliums, in II. — dessen 

Mittelalter, in III. — dessen Neuzeit, in IV. — Gindely, Lelirbucli fur die oberen Glassen,
1. Band, in V. — dessen 2. Band in VI. und 3. Band in VII. — I lannak,  iisterr. Vaterlauds- 
kunde, in VII. — Kliode, histor. Scliulatlas, in II. bis VII.

A r i t h m e t i k :  Villicus, Lchrbuch fur ITntcrrealschulen, 1. Tlieil, in I., 2. Tlieil in II.,
3. Tlieil in III. — Salomon, Algebra, in IV. bis VII.

G e o m e t r i e :  Streissler, geom. Formenlehre, 1. Tlieil, in I. — Streissler, 2. Tlieil, in II. 
bis IV . — Mocnik, Geometrie fiir Obergymnasien, in V. bis VII.

D a r s t e l l e n d e  G e o m e t r i e :  Streissler, darstellende Geometrie, in V. bis VII.
N a t u r g e s c h i c h t e :  Pokorny, Thierreicli, in I. — Pokorny, Pflanzenreicb mul Minc- 

ralreicb, in II. — Tbome, Zoologie, in V. — Bill, Botanik, in VI. — I loclistottcr utul Biscbing, 
Mineralogie in  VII.

r b y s i k :  Pisko, Lelirbucli fiir Unterrcalscbulen, in III. und IV. — Pisko, Lchrbuch 
fiir Oberrealschulen. in VI. und VII.

C h e m i e :  Kauer, Elem cnte der Chemie, in IV. — Koscoe, kurzes Lelirbucli, in V. und 
VII. — Lorscheid, Lchrbuch der anorganischen und organischen Chemie, in VI.

P o l n i s c h e  S p r a c l i e :  Lercol, Grammatik, in II. bis VL — W ypisy polskie Tom I, 
in  I. und II. — W ypisy polskie Tom TI, in III. und IV. — W ypisy polskie Tom 11 cseśe II, 
in V., VI. und VII.

S t e n  o g r a p  hi  e: Paulinami, Lehrgebaude uud dessen stenogr. Anfliologie.

IV. Tliemen fiir die oberen Ciasnot) zn den Anfsatzen 
in der dentschen Spraclie.

V. C l a s s e .  1. Die Spraebe des Hcrbstes. — 2. Das eleusische Fest. — 3. T roja’s
Ilntergang. — 4. und 5. Aufbliihen der mittelhoclidcutschen Poesie in Oesterreicli. (Doppel- 
arbeit.) — 6. Die Kraniche des Ibykus. —  7. Einfluss der Bodengestaltung eines Laudes a uf 
dessen Culturentwickchmg mit Hinblick auf Ilellas und Italien. — 8. Ilagen, eine Cliarakter- 
sełiilderung aus dem Nibelungenliede. —• 9. Arbeit, die Ilauptbcdingung unseres Gliiekes (nacb 
Goethe^ Seliatzgraber). — 10. Bedeutung der Prometbeussage. F r. K r e i d l .

VI. C l a s s e .  1. „W er mich entbehren kann, wird W alirheit fiir mich haben.“ (Schiller). 
— 2. a) Ursacłien der sclitiellen Verbreitung des Cliristentlnims in den ersten fiinf Jnhrhun- 
derten nach Chr. b) W arum studiren wir M athematik? — 3. a) Das Pnpstthum  in seiuoni 
Verhaltnisse zum Kaiserthum vom Anfang der Zeitrechnung bis zu Ludwig I. incl. b) Womit 
kónnen wir mis trftsten, wenn w ir von unsem  Nebenmenscben verkannt werden? — 4. Das 
Volk der Niederlatidcr, wie es Goethe im „Eginont“ schildcrt. — 5. a) W andcrung in der 
Ncujalirsnaclit. b) das Papsttlium  in seinem Verhaltnisse zum Kaiserthum (von Ludwig d. Fr.
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bis Heinrich IV.). 6. Yergleicli der Tlieilnahme Oesterrcichs an der literarischcn T liatigkeit im 
12. und 13. Jalirhundert m it der im 17. und 18. Jahrhundert. — 7. D arf der D iehter das 
Schbne und Hflssliclie sehildern, und wenn er es darf, wie soli er es? (Nach Lessing’s Laokoon). 
— 8. Auf welche W eise griffen die Babenberger in die deutsclie Gesehichte zur Zeit der 
Holienstanfen ein? ~  a) W ie soli man lesen? b) nDu bist ein Mcnscli, erwage und bedenk’ 
es stet.s !u — 10. Bcdeutung Gottscbed’s, Bodmers und Breitingers fur die deutsche L ite ra tu r .— 
11. Krauklieit des Orestes und scine Heilung. (Goethes Ipliigcnie.) —- 12. Die geselńchtliche 
Aufgabe Oesterreielis im M ittclalter und die Liisung derselben durch die H absburger. — 13. 
Bedeutmig Lessinga, W ieland’s und Klopstoek’s fiir die deutsche L iteratur. E . K o t l i n y .

VII.  C l a s s e .  1. Armuth uud Reichtlmm nach ilirem Einflusse au f die Sittliehkeit. — 
2. Es leitet dieli auch die N atur zum W abren, Guten und Schbnen. — 3. Das W esen der 
Romanze und Balladę nach Schiller und Goethe. — 4. C harakteristik TelPs aus Schillera 
„W. T ellu. — 5. W ariun ist das Drania ais die hbchste Leistuug auf dem Gebietc der Poesie 
zu bctracliten? — G. Bedeutung Oesterrcichs fiir die L iteratur des Mittelaltcrs. — 7. Ursachen 
der franz. Rcrolution (Schularbeit), — 8. Kedekiinste des Antonius in Shakespeare’s „Julius 
Ciisar“. — 9. Zu allein Grossen ist der erste Scliritt der Muth. — 10. E in Them a nach freier 
W ahl. — 11. Erkenne dich selhst. (Schularbeit.) — 12. Der Mens cli im Kample mit der Na
tur und die N atur im Dienste des Mcnschen. (M aturitatsarbeit.) K. R a d d a .

V. FreigegenstSnde.
G c s a n g :  Der Unterrielit im Gesange wurde in 3 Abtbeilungcn durch je  2 wochent- 

liche Stunden crtheilt. In der 1. Abtheilung besehrankten sieli die Gesangiibungen zunaclist 
auf das Singen der wichtigsten Dur-Tonleitern und das Treffen der Hauptintervalle dieser 
Tonloitern, in der 2. und 3. Abtheilung wurden ausser s a m m t l i e h e n  Dur-Tonleitern und 
dereń H auptintervallen die gebrSuehlichstcn Moll-Tonleitern zur Uebung gebracht. Nebstbei 
faud au d i der melirstimmige Chorgesang geeignete Pflege. A l f o n s  M e t z n e r .

S t e n o g r a p h i e :  1. Abtheilung; 2 Stunden. W ortbilduugslchre, Yor- und Nachsilben, 
W ortkurzungslehre, zalilroichc Selireib- und Leseiibungen.

2. A btheilung: 1 Stuudc. Yollstandige Theorie der Satzkiirzung. Fortgesetzte Sehreib- 
und Leseiibungen. E r .  J o l in .

A n a l y t i s c h c  C h e m i e :  VI. und V II. Classe je  2 Stunden. Nach Dr. II. Hlasiwetz 
„Anleitung zur (jualitativen cliemischen Analyse“ wurden einfache und zusammongcsetztc Korper 
qualitativ untersuclit und nebstbei auch cinige Praparate fiir die Lclirmittelsanmilung dargestellt. 
Das Schiilerlaboratorium ist zwar angemessen ausgcstattet, jodoch so kleili, dass nur 3 bis 
4 Schiller gleiohzcitig darin arbeiten konnen.

L . R o t l i e  in Cl. VII ;  M. R o s e n f e l d  in Cl. VI.
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VI. Statistische Notizen.

I n  d e r  C l a s s (3

1 . U e l i c r s i c l i t  < le r  S u l m l e r . . . Zusammen
—

a) n a c l i  d e r  Z al i  1 : “ M W

waren ani Emie des vorigen Schuljahres . . . . 30|30 67 36 24 26 13 8 246
in dieselbe sind aufgenommen w orden:

Repetenten von l i i e r .................................. 1 6 4 2 1 2 — 161
aufgestiegen von l i i e r .................................. — 35 42 24 1.3 20 9 143
Repetenten von a u s s c n ............................ — — — 1 — 1 '  227
aufgestiegen von a n s s e n ............................ — 1 1 — 2 — — 4 fdureli A u fn ah m sp rU fu n g ............................ 3 3 1 2 — 63 j

Summa der aufgenommcncn Schiller . .'id 61 43 4!) 26 19 20 9 227
walirend des Schuljahres sind ausgetreten . . . . - 1 O 2 2 2 4 - m  . . . .
somit am Endo des Sehuljulircs Ycrbliebcn . . . . 30 30 40 47 24 17 16 9 213 f

li) n a c l i  d e m  F o r t  g a n g s e  r g c b n  i s s c :
Ilicryon erliielten ein Zeugniss der Ueite:

|

m it V o r z u g .................................................. 5 2 i 2 3 3 1 2 19j
der I. C l a s s e .................................................. 20 18 32 36 20 11 i) 7 15.il

waren nnreif zum Versctzcn: 1
3^ 213zur W iederholungsprufung zugelassen 1 1 — — — — 1

Zeugniss der II. C l a s s c ............................ 2 7 5 7 1 2 r> — 29
Zeugniss der IIT. C l a s s e ............................ 2 2 2 2 — - — 8blieben u n g e p r u f t ....................................... - — 1 — l)

Von den im vorigen SchuJjalire zur Wiederliolungs-
priifung bestimniten S c h u l e r n ....................................... 2 2 2 3 — l 1— — 10

haben diese Priifung bestanden . . . O 2 1 3 ~ 1 — — 9 |
niclit b e s ta n d e n ............................................. — 1 — — — — 1 10
sind a u sg e tre te n ............................................. — — — I - i

e) n a c l i  d e m  W o l i  n o r  t e  d e r  E l  t e r n .
in Teschen w o lin o n d .............................................................. 9 U 4 6 4 2 •r,tn  913
F re m d e ......................................................................................... 21 21 31 38:20 11 12 7 1611
liievon in der Bezirkshauptmannsclinft Tescdien . . 7 7 9 13 6 3 3 <■> 5 0 1

x x x „ Frei.sfadt, . . f.l ii 7 6 4 4 2 3
95 > 11:i.  x x X Bielitz . . . i) 3 0 4 1 1 2 •--!

„ „ „ „ Jagcrndorf . . — — — — — l) d
somit, zusammen S c l i l e s i e r ............................................. ..... 26 25 34 32 15 14 11 8 1115
ferner M a l i r e r ....................................... ............................ 1 3 t 3 fi 3 1 15,

G a l i z i a n e r .................................................................... 2 1 2 1 i 2 i 1 , l l |
1 fu g a r n ......................................................................... 1 1 3 5 5 i 3 — | 19 '  47
Niederósterreielior................................................... — — 1 — — — — 1
D a lm a t in e r ................................................................... — 1 — — — i )

also zusammen N ieh tsc lile s ic r....................................... 4 5 6 14 9 3 5 1 47
P re u s s is e h -S c h le s ie r .............................................................. — — 1 - “ 1

d) n a  c li d e r  C o n f e s s i o n.

K a t l i o l i k e n ......................................................................... 16119 20 30 12,13 9 8 1271
P ro te s ta n te n ............................................................................... 4 3 4 3 1 16) 213

10 8 16 14 11 3 7 1 70 J

e) n a c l i  d e r  M u 11  e r  s p r  a  c li e.
Deutsche . . . . 15 18 26 27 18 12 12 7 135 i

% 213 3 5 1
P o l o n ......................
Tseheehen . . .

i r
5

5
7

1 <1 
4

8
11

3
a

3
2

2
2

1
1

Magyaren . . . — 1 | — — 1 i
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In  d e r  C la s s e

f; n a  e h  d c m  JL e h e  n s a l  t e r  ani 15. Ju li 1877:#

10 Jahre alt
11 n J* 
1-2 „ „
13 „ „
14 „ „
15 „ „
16 ,  „
17 „ „
18 „ „
19
20 
21 
22 r> n

g) in  I l e z u g  a ul' ( lic  S cli u 1 g e l  (1 z a li  1 u ng.
im orsten Semestr.:' z a h l c n d c ............................

In M* ile .............................................
tII* /.Wcilcll Kcmcslrl z a łllrtlilc .............................................

b e lY c i te .......................................

*«“  -  E  ► „  «  B
-  — W -( "  -

IZusammcn

2
10 
11
8 
r> 1 o 
4 o
-  2

1
2 __
(i 4 
5: 5 
2 5 
1 —

1 -------

29 32 39 
2 10 9 

20 31 38 
5 10 9

-------1
-------1

10 12 10 
10 0 10 
TTTnT 
io ol r.

1
11
20
30
40
39
25
15
12 
4
2 
2 
1

170\ 
54/ 

102/
55/

213

224

21 i

2 . S c lu i lg e lt lc r lr a g .
Im ersteu Scmest.er zablten 170 Schiller 1750 (].
Im zweiten „ 102 „ 1090 0.

Zusannnen 3440 II.

3 .  S l i p c i K l i e i i .
Eigene Stipcndicn Iiat dic Staatsrealschule kcine zu Yorgebcn; es bczogon alicr 

h iu  Schiller cin A n to n  R i t t e r  v o n  0 1 1 c u t, li a l  ’ s c li c s S eli u 1 s t i p e n  d i u m im 
Jahresbetrage von 07 fl. 20 kr., welclics dcmsclbcn ani' dic Paucr scinor Studien vmn: 
I'dd. Gcmcinderatlie der lsiin. Landcshaupt.stadt Briinn vcrliclicu wurde.

E in  Schiller cin so li 1 o sisc ,li e s  S cli u I s t i p e n d i um  im Jabresbetrage von 
*10 fl., welclics dcmsclbcn vom li. scldcs. Landcsaussclnis.se vom 1. Jaiiner 1875 an a uf 
hochstens 10 Jalirc verlic.hen wurde.

E in  Schiller cin J o s e f  und T l i e r e s i a  N i c m t s c h  i k ’sc li c s  Stipendium von 
40 11., welclics dcmsclbcn vom liibl. Gcmcinderatlie der Stadt Ericdck am 19. Juni d. .1. 
ycrliehcn wurde.

Somit bczogon droi Schiller einen Stipendienbetrag von 147 II. 20 kr.
Ueber den llnterstiitzungsvc.rein „S c li iii c r l  a d  c“ folgi, der Jahrcsbericlit wcitcr

uutcii.
4 .  A i i l n s t n d  1‘i i r  l . c l i r i n i i i c l .

Zur Verfiigung stauden:
a) Dotation der lóbl. Stadt-C om m une..................................
b) dic Aufnalimstaxcn von G8 Schiilcrn a  fl. 2.10
o.) dic Lohrmittelbeitrage von 222 Schiilcrn a II. 1.05 .
d) dic Taxen 01r 9 Stiick Zeugnisduplicato a  (1.1 . .
e) Dotation des pliys. Gabinet,s pro 1877 ......................
f) „ „ clicm. Laboratoriums pro 1877 . . .
g) ausscrordcntliclie Dotation zur Einriclit.ung des

S c liu le r la b o ra to r iu m s........................................................
li) Nachtriiglich bewilligte Uebcrschrcitungcn der Do

tation des pliys, Cabinets pro 1870 ............................
i) desgleichen des clicm. Laboratoriums pro 1870 . .

Summa

fl. 300.— . 
fl. 142.80. 
fl. 233.10. 
fl. 9.—. 
II. 200.— . 
11. 250.— .

11. 350.—.

fl. 10.58. 
II. 24.93. 

II. 1520.41.
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\T I. Yermelirmiff der Lehrmittel.o

A. Kibllotliok.
C ustos: C a r l  K a d d a.

I. LchrcrbibliotheJc.
Z u w a c l i s  d n r c l i  A n k a u f :  Ycronlnungsblatt fur den Dienstbercicli des k. k. Minist. 

fur Cultus und Unterriclit, Jalirg. 1876. — Statist. Monatsschrift, Jalirg. I —III. — llcrrigs 
Arehiv fur neuere Spracheit, Bd. 46—48, 50, 51, 5G—58. — Kolbe, Journal fur praktiseiie 
Chemie, 13. und 14. Bd. — Basler Yortrage, 4 Bd. — llem pers Classiker, Lieferung 528—04.
— Virehow und HoltzendorfTs Vortrage, X II. Serie. — Hoffmann, Zeitsclirift fur ma.them.- 
naturw. Unterrieht, 8 Bd. — Peterm ann, geogr. Mittheiluugon, 23. Bd. - Sybels, historisehe 
Zeitschrift, 19 Bd. — Liebig’s, Aimalen der Cliemie, Jalirg. 1877. ■— Poggendorffs Annalen. 
Jalirg. 1877. — Poggendoffs Aimalen, 8. Erganzungsband. — Beiblatter zu Poggendodrs 
Annalen, Jabrgang  1877. — Strack, Centralorgau fiir die lnteressen der Realschide, 5 Bd. — 
Gruniiert.’s Arehiv, Jalirg. 1877. — Romania, Jabrgang 1877. —- Verhandlungen der k. k. geol. 
Reielisanstalt, Jalirg. 1876. — Jalirbueli der k. k. geol. Rcichsanstalt, 26. Bd. 1876. — Vcr- 
liandlungeu der k. k . zool. hot. Gesellscliaft, Jalirg. 1855—60; 1862—64; 1866—76 und Jube.P 
bam l; Personen-, O rts-und  Saelircgister.— Kolbe, Hoffmann und W arliauek, Zeitschriftfffir das 
Realsehulwcscn, II . Jalirg . 1877. — Ausland, Jalirg. 1876. — Gaca, Jalirg . 1876.

Pruner, katli. Moraltheologie. — Dr. Joli. Alzog, Ilaiidbueli der Patrologie. — Yering, katii- 
und protest. Kirchenreclit.

Selnnitz, Eneyclopadie des phil. Studiums der neucren Spraehen, 2. und 4. Tlieil. — 
Lemeke Aesthethik. — Selimid, Eneyclopadie des Unterriclites und der Erzieliuug, XI. Bd. — 
Ricliter’s piidag. Bibliotliek, 13. Bd. (Hcrbart.)

Bartseh, deutsclie Dielitungen des Mittelalters, 4. Bd. (Heliami.) — ITerdePs Werke, 
17. und 18. Bd. — Lessing’s W erke 11. und 19. Tlieil. —  Soume’s W erke 9. und 10. Tli. — 
Cliamisso’s W erke .S^und 4. Tlieil. — Deutsclie Diehter aus dem XVI. Jahrh ., 9 Bde. —- Deutsche 
Di elito r des XVII. Jalirli., 9. Bd. — Meyer \s Convers;itionslexikon, 3. Aufl., 11 Bde. — Guthc\s 
W erke, 22, 23 und 27 Tli. — Jean  Paul, 48 Tli. — W ielamPs W erke, 3 5 .-3 7 .  Tli. — Samlers 
W drterbuch deutseher Sy nony men. —- Grillparzcris sammtlichc Werke, 10 Bde. — Lexer, 
mittelliocbd. Wfirterbucli, III. Bd., 1. Lief. — Grimm, deutsclie Grammatik, II. Bd., J. Tlieil

Krones, Handluich der Gescliichte Oesterrcichs, I. Bd. — Oberlander, der gcographisclio 
Unterriclit. — Kanko\s W erke, 13. Bd.

Spitz, Lelirbuch der ebenen Geometrie. — Kalii, lnntlicm. Aufgaben aus der Physik. 
Spitz, Lehrbueh der cbenen Polygonometrie. — Spitz, Stcreometrie. — Spitz, ebene Trigono- 
metrie. — Spitz, spharisehe Trigonometric. — Bardey, Aufgabensammlung. — Spitz, geom. 
Aufgaben 2 ITefte.

Hauser, Styllehre der architektonisclien Eormen des Altertlmms. — Tilscber, die Lehre 
der geometr. Bcleucliturigsconstruction. —  Scbrciber, Lehrbueh der Perspect,ive.

Klein, K ry stall berechmm g.—- Kolbe, Lehrb. der organ. Clictuio, 3. Bd., 1. Abtli. — Datnmer, 
chem. Ilandwdrterbuch. — Schriften des Vcrcines zur Yerbreitung naturw. Kenntnisse in W ioń, • 
Bd. 11, 14—46. — M uspratt, theor. praktiseiie Chemie, 5. Bd. — Tlenie, Anatomie des Men- 
scheu, II . Bd., 3. lle ft. — Ilayek , Zoologie, 6. Lief. — Mayer, Lehrbueh der Agriculturchemie.
— Mayer, Lehrbneh der Galirnngschemie. — Ilofmann, Bericht iiber die ehem. Industrie. — 
Tscherm ak, minerał. Mittlieiliiiigcn. — Leunis, Synopsis der Botanik, Sclilusshcft

Z u w a c l is  d u  r c h S c li e n k  u  n g  : Y o m li. k. k. M i n i s t  e r  i u  m f u r  C u 11 u s u ml U li
t e  r r i c h t :  Bericht der Ilandels-nnd  Gewerbekammer in Lemberg fiir 1866 —1870. — Movimento 
eommereiate di Trieste nel 1875. — Bericht iiber den Handel und die Industrie in N.-Oestcrreieh
i. d. J .  1872—74. — Statist. Bericht der Ilandels- und Gewerbekammer in Pilsen pro 1870 
—75. — Movimento della navigazione in Trieste nel 1876. — Bericht Iiber Handel und Iur 
dustrie in Niederdsterreich pro 1875. — Mittheilnngen der k. k. geograph. Gesellscliaft. in
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W ien, neue Folgę, IX. Bd. 1876. -—- Quinquennalbericht der Brodyer Handels- und Gewerbe- 
kammer pro 1871 — 1876. — Movimento commerciale di Trieste, nel 1876. •— Navigazione 
austro-nngarica all1estero nel 1875. — Navigazione e commercio in porti austriaci nel 1875. 
— Oesterr. botanisclie Zeitschrift, 27. Jabrg.

Yon der n a t u r w i s s .  G e s  e 11 s c li a f t  in T e m e s v a r :  Naturwiss. Jahrbueli, IL Bd. 
1876. Vom D ireetor: Gothe\s Gedichte, 2 Bde. — Yon Frau J e n n y  K o  t l i  e :  Album des 
(leutsehen Yercines in W iirzburg. — Kiecko, Erziehungslehre. — Vom H erm  P f a r r e r  F i n -  
d i l i s k i :  Geseliiclitc der Ffarrkirehe in Friedek. — Yom L e s e z i r k c l  des L e h r k ó r p e r s . 
Delitsch, aus allen W clttlieilen, 7. Jabrg. — Fliegende Blat,ter, Bd. 54 und 55. — Leipziger 
illustrirte Zeitung, Bd. 66 und 67. — W iener illustrirte Zeitung, Jabrg . 1877. — Heimat, 
Jabrg. 1877. — Ueber Land und Mcer 1877. — Salon, Jabrg. 1877. — Yom Frl. M a r i e  
A u g , 12 Bandę. Broekliaus Conversations-Loxikoii und 13 Bandę vcrsc*biedenen Inbaltes. — 
Yom H erm  k. k. Sclmlratb F b . G a b r i e l  11 Bandę, tbeils spracbwissensebaftliebon In baltes.

II. Schulcrhibliothelc.
Z u w a c h  s di i  r  cli  A n k a  u f. Iloffmamds Jugcndsebrift.cn, 10 Bandcheu. — SchuberCs 

Erzahlungen, 2 Bando. — Roschko’s Erzahlungen, 3 Biindclien. — Losertb, Leben Rudoiphbs 
von Habsburg. — W agner, Kom, 2. Band. — Doring, Hellas. — W agner, llcllas, 2 Barnie. — 
Otto, Das Buch merkwurdiger Kinder. •—■ Otto, iii ter e deutsebe Gcscliiebten. —■ Teuflenbach, 
Vatcrlandiscbes Ebrenbneb. —- Herzog, Erziiblimgen aus der Gesehicbte, 4 Bandę. — Hobirk, 
Lauder- und Yolkerkimde, 12 Bandę. — Jedina, Hm Afrika. — M artin, Albert N’yanza. — 
Martin, Has offene Polarmeer. — Keicbenbacli, Hueb der Tbierwclt. — W agner, Natursehilde- 
rungen. — Neukircli, Naturbilder aus dem Insektenleben. — Naturwissenschaftliche Yolks- 
bibliothck, 5 Bandę. — Heller, Bibliothek fur die Jugend, 1 Bandcheu. — Otto, ITnscrc Clas- 
siker. — Reclam’s Classiker, 40 Bandclien. — W erner, Duke Monmoutlds rcbellion from Ma- 
cau lays hi story.

Z u w a  c li s d u r c li S c li e n k  u n g : Yom B i b l i o t h e k a r :  Fenelon. — I Icrr, Lebrbucli 
der Gcograpbie. — Supan, Lehrbucb der Geogrnplue. — Yom Keallelirer K a s s l e r :  Rotliwell, 
Pocket dictionary, 2 Biinde. — Ploetz, Uebungen zum Uebersetzen iirs FiMiizosiscbe. — Yom 
Kcallcbrcr Z v c r i n a :  Zarncke, das Nibelungenlied. — Yon der Yeriagshandlung W in  i k e r  
in Briinn: Kosina a Bartos mała slovesnost. — Yon der Yorlagsliandlung D o n i i n i k u s  in 
P ra g : Lolnnann, Leitfaden fur den dcutsclien Unterriclit. Von der Yeriagshandlung 11 u l de  r 
in W ien : Seeliger, Engliscbes Lesebucli. — Eggor, Deutscdies Lesebucli. — Haudl, Le.lirbuch 
der Pliysik. — Yon der Yerlagsi.andlung G r i l s c r  in W ie n : Jankę  und Noe, Deutsclies Lese- 
bueb. — Yon der Yeriagshandlung S a l l m a y e r  in W ien: W arhanck, Leitfaden der Geogra- 
phie. — Yon der Yerlngsbandlung Se i d e i  in W ien: Moshamnier, Constr. Geometrie. — Yon 
der Yeriagshandlung K a r a f i a t  in  B riinn: Kreuszel, Darstellende Geometrie.

B. Lelirmittelsaiuiulimg fur den geograpliisclien Unterriclit.
Custos: E. K o t l i n y .

Z u w a c h s  d u r  e h  A n k a u f :  E r. v. Jlauor, Geologiscbe Kartę von Oes ternu cl l-Ungarn. 
— Leeder, Politisclie W andkarte von Deutscbland, 1876. — H. Kicpert, W andkarte des rómi- 
sclien Reielies. — 11. Kiepert, W andkarte von Alt-Palastlna. — Pernici, Relief voni Gross- 
Venediger.

Z u w a c h s  d n  r cli S c l i e n k u n g :  Y o m  h o  h e n  M i n i  s t e r  i u m  f i i r  C u l  t u  s u n d  
U n t e r r i c l i t :  Steinhauser, Hypsometriscbe Kai te von Ocsterreich-Ungarn.

C. Lehrinittelsainmluiig fiir Naturgcscliielitc.
Custos: Anton 1’ o h o r s k j f .

Z u w a c h s  d u r c h  A n k a u f :  91 Priiparatenglaser mit (len entsprechenden Glastafeln.
Z u w a c h s  d u r c h  S c l i e n k u n g :  Vom Herrn G a m r o t h ,  Lehramts-Candidat, wurden 

180 Stiick Secthiero aus dem adriatisclien Meere gespendet; diese wurden voni Custos jiriiparirt
5
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und bis je tz t folgendo bestimmt mul aufgestellt: E c h i n o d e r m a t a :  Toxopneustes liyidua 
Echinus, Astropecten aurantiaticus, Gomatnla meditcrranea, IToloturia tubulosa, Cucumaria do- 
Iiolum. C r u s t a c e  a:  Sąuilla mantis, Pagurus in Suberites. P i s c c s :  Scombcr scombrug, 
Cc pul a  rubcscens, Zeus faber, Rclone esox, Scorpaena scrofa, Mullus barbatus, Gobhis niger, 
Flatessa vulgaris, Hippoglossus yulgaris, Syngnatus acus, R aja torpedo, Torpedo marmornta, 
Scjuatiua yulgaris, Mustelns laevis, Scyllitim canicula. M o l l u s c a :  Pccten Jaeobaeus, Mytilus 
mit Tubularia, Fissurella graeca, Chiton s<(namosus, Ilaliotis, Snepia offieinalis. — Yom Herm 
F  r e n  z c l  y Forster in Istebna: Die Flussforelle in vcrsehiedenen Entwicklungstadien, bestehend 
ans 10 Praparatenglasern. —- Yom H erm  C. J a r m  n i s k i :  Strix otus, welche von Rudolf 
J a n k o w s k y ,  Schiller der YI. Classe ausgewcidet wurde. — Von Rudolf N i e d e e k y ,  
Sehiiler der II. Classe: Butco yulgaris, welcher vom Herm  K o p k a ,  Oberlohrer in E reistadt 
bcreitwilligst ausgestopft wurde. —- Yom H erm  K r a t o c h w i l ,  erzli. V envaltcr in Mosty, 
einen Eimer 90° Spiritus zu obigen Praparaten.

I). Pbysikalisclios Cabinet.
Custos: Er. J o h n .

Im Laufe des Jabres sind d u r c h  K a u f  zugewachson: W andtafeln fur Mechanik und 
W annę von Prnf. C. Bopp in S tu ttgart; Wellenmasehine von Eessel, Uranglaswfirfel, z we i Ab- 
lescfernrohre, Beugungsohjecte m it Eassung fiir das Eernrohr, drei Geisslerłsehe Rohren, dar- 
unter eine mit drei yersehiedeneu Fluorescenzflussigkeiten, zerlegbare Franklintafel, Siedeprmkt- 
apparat, 3 Stiick Platinsehwamme.

Ausserdem wurden noch yerschiedene Experimentir~Utensilien angeschafft und Repara- 
tiiren ausgefuhrt.

An m a t h e m a t i s c h e n  L e h r m i t t . c l n  wtirde gekauft eiri schwarzer Globus mit 
Messingreif zum Gebrauche boi der sphariseben Trigonometrie.

E. Cheinisrlies Laboratorium.
Custos: M a x  R o s e n f e l d .

Z u w a c h  s (1 l i r  e h  A n k a u f :  E inncbtung des Seliulerlaboratorium s: 4 Doppelschriinke 
mit Aufsatz, WascliYorricbtung, bestehend an s: W asserbeliSlter, Gestel.1- u. Spiilfass. — Einrichtung 
fiu’ 0 Tisclie, bestehend aus je : 25 Flaschen mit doppelter Signatur, 1 Satzc Bechergliiser,
I Satzc Porzcllanschalen, 1 Satze Koehkolben, einem Dutzend Eprouyetten mit Gestell, 1 Filtrir- 
gestclle, 3 Glastrieliteni, 1 Porzellanreibscbale, einigen Reagirkeleben und GJasstaben, 1 Spiritus- 
lampc und 1 Spritzflasche.

III. Glasgeriithe, B. Ycrbrauchsm ateriale: Yorrath von Glasr<"*hren und anderen Glas- 
gerathen.

IY. Porzellan- und Tbongenithe: a) Inventarisirtes: 2 nielit. glasirte Porzellantiegel mit 
durcblocbtem Deckel und Thonrohren, zum Gliihen im W asserstołfstrom; h) Yerbrauclismateriale: 
Porzellantiegel.

Y. Koch- und G luhvom chtungen: Petroleum berde: 1 Stiick mit 4 Flammen, 2 Stiick 
mit 1 Elanime.

V III. Diverses: a) Inventarisirtcs: Kolbe\s „Journal fiir praktische Cbemieu, Jabrg . 1877.
I I  odma nn—S cha (ller’s Tabeli en.

Atomgcwiehtstabelle (verfertigt vom Custos); dann yerschiedene Rohmaterialien.
Z u w a e b s  a n  A pp  a r a t  e n : Vom Custos wurden folgende Apparate angefertig t:

1. Apparat zur continnirliehen Entw ickclung von Schwefelwasserstod. 2. Apparat znr indirecten 
Bestimmung von KoblcnsJture. 3. Apparat von Marsh. 4. SieherheitsrHlire fiir W asserstod- 
entwickelungsapparate. 5. Explosionspipette. 6. Apparat zur Veraiisehauliehung der Scbwefel- 
sanrefabrikation. 7. Apparat zur E rzeugung von Pbospliorsaure (Anbydrit). 8. Apparat zur 
Erzeugung flussigen Amnioniaks.
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Z u w a c l i s  a  n P r a p a r a t e n :  An Pritparaten wurdcn dargestellt yom Custos: Oxal- 
saures Eiscn, Eisenoxyd (nach A. Vogel), Eisenoxyd in scliuppcnformigen Krystiillchen. Eisen- 
chromat (Sideringelb, Kletzinsky.)

Barium-Manganat (Rosenstielgriint, Vert Guignet (Cr., 03 -|- 21 [ ,0). Normales Bleicliromat 
Basisches Bleicliromat, BIeioxyd in goldgclben und rotlicn Sehiipprlien, Quecksilb(,r-I Zink- nnd 
Bariinn-Cbromat, LOsliclie und unliisliche Zinnsauro, Bleijodid, Sehwefclsaures Kupferoxyd- 
Amnioniak, Scbwefclsiiure (Anhydrit), PhosphorsHurc (Anliydrit), UntersalpertersBure, Antimon- 
und Goldspiegel, Aluminiumoxyd.

Yom Schiller G r o s s m a n n  unter Anleitung des Custos: Antimonsaurc (Anliydrit), 
Algarot.bpulver, Silberspiogel.

Vom Scliiiler L a  m i c li unter Anleitung des Custos: Antiinonoxyd, Antiniontriclilorid, 
Antimonpnntasulfid (Goldscliwefel), Neapelgelb, Natriuinsullantiinmiiat (Kchlippcds Salz).

Z u w a c l i s  d u r c l i  S c h e n  k u n g : Ton Ile rm  Krauz T r e n  t l e r ,  Bcrgbeamter in Krem
pach, 17 Stiick Mincralieu fur die tcchnologisclie Sammluiig.

F. Lelirinittelsammlung litr geometr. Zeiclinen und darstellcnde
Geometrie.

Custos: J o a c h im  S te in  er.
Z u w a c li s (1 u r c h A n k a n f :  Andel A., (las geometriselic Ornament.
Z u w a c h s (1 u  r c h S c h c n k u n g :  V o m k. k. M i n i s t  e r  i u ni f  u r C u 11 u s n. U n t e r -  

r  i e l i t :  Andel A., Grundziige der pcrspcctivisehen Beleuclitung-serscheimiiigen.

G. Lelirmittelsammlung fur Freiliandzeiclmen.
C ustos: Fr. I I  o 1 e e e k.

Z u w a c l i s  d u r c l i  A n k a u f :  Storck, kunstgewerbliclio Vorlagebl?itter. 0 Hefte a 10 
Blatt. llerdtlo, Elementar-Omainente. 24 Blatt. Julien, Yorlagcn fur das Kopfzeichncn, 28

Popp, Flachom am cntalc Gyps-Modclle (Blattformen) 25 Stiick.

I I .  P r o g r a m m s a n i m l u n g .
Custos: D e r  D i r e c t o r .

Zuwaclis
gegenwiirtig.

Bestand
I. Mittelsehulen Niederosterreichs . . . . 29 Stiick e 188 Stiicke

TI. ,, Oherosterreichs . . . . . 8 42 n

111. „ St.eierniarks . . . . . 9 r 44
IV. „ Karntcns und Krains . . . . 0 » 28 «
V. „ des Kustenlandes . . . . 7 rt 42

VI . „ Tirols und Vorarlberos 13 n 59 n
VII. „ BTThmens . . . . . . 37 n 129 V

VIII. „ Miihrens . . . . . . 17 „ 91 »
I X. „ Schlesiens . . . . . . 7 8G w
X. „ Galiziens . . . . . . 18 n 20 V

XI. „ der Bukowina und Dalmatiens G ?? 27 w
XII. Oesterreicliische Lelirerbildungsanstalten . 5 V 29 n

XIII. Schulen Ungarns, Siebenbiirgens und der Militargranze 8 m 50
XIV. sonstige inlandischc Anstalten . . . . 11 V 32 n
XV. Baierische Stndienanstalten und Gewerheschulen 25 n 121 V

XVI. Preussisclie Kealsclmlen . . . . . . 13 n 80
XVII. Preussischc Gymnasion . . . . . . — n 19 «

XVIII. sonstige ausliindischc Anstalten . . . . 2 V 17

221 Stiic.ke 1110 St.tlcke.
F i i r  s a m m t l i c h e  i m V o r  a n  s g e  h e n d e n  a u fg uf i i h r t e n  S p e n d e n  w i r d  l i i cr -  

m i t  i m  N a i n c n  d e s  L c h r k o r p e r s  d e r  g e z i e m e n d e  D a n k  a u s g e s p r o c l i c n .
5*
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V III. Matu ritatspriifYmg.
Die schriftlichen M aturitatsprufungen wurden vom 7. bis 13. Ju n i abgehalten und fol- 

gcnde Thcmen behandelt:
A b h a  n d 1 u  n g a  u  s d e m  D e u  t s c h e n :  D er Mensch im Kampfe m it der N atur und 

die Natur im Dienste des Menschen. — Arbeitszeit 5 Standem Ililfsm ittel keine.
K. Radda.

U e b e r s e t z u n g  a n s  d e m  D e u t s c b c n  i n s  F r a n z o s i s c l i e :  Lessing1, Fabeln, Leipzig 
1859. „Zeus und das Schaff pag. 33. f. ganz. — Arbeitszeit 3 Stunden. Ililfsm ittel Lexikon.

F r. Kreidl.
U e b e r s e t z u n g  a n s  d e m  F r a n z o s i s c h e n  i n s  D e u t s c h e :  Montesąuieu Considera- 

tions sur les causes de la grandeur de Romains et de leur decadence, ed. Goebel. Munster 
1872. Ch. VI. von „Dans les cours . . . bis „de perdre leur amour“ (p. 49 ss). — Arbeits
zeit 3 Stunden. Ililfsm ittel Lexikon. F r. Kreidl.

U e b e r s e t z u n g  a u s  d e m  E n g l i s c h e n  i n s  D e u t s c h e :  Ans „Emil SeeligcFs engli- 
schem Lesebuehe fur die oberen Klasseu hoherer Lehranstalten.tt „A sunset and the approach 
of a  storniu by W alter S co tt — Arbeitszeit 3 Stunden. Hilfsmittel Lexikon. L. Rotbe.

F r e i e r  A u f s a t z  a u s  d e m  P o l n i s c h e n :  Porównanie Kochanowskiego z Klopsztokiem- 
(Kochanowski und Klopstock eine Parallele.) Arbeitszeit 3 Stunden. Ililfsm ittel keine.

J . N. Pospischill.
M a th  e m a t i s c h e  A r b e i t :

1. E s ist die Formel zur Interpolation einer arithmetischen Reihe mter Ordnung zu 
entwickeln und anschliessend folgende Aufgabe zu losen:

Nach den Yersuchen von R egnault betriigt die Spannkraft des Wasserdampfes bei:
5° 10° 15° 20° 25° 30° 35° 40° C.
0-534, 9-105, 12-699, 17-391, 23-550, 3P548, 41*827, 54-906 mm.

Quccksilbersaule; wic gross ist die Spannkraft bei 13° C. ?
2. Die Orimdstucke der Pauern  H. und M. haben die gebrochene Grenze ABC gemein-

schaftlich; fortwiihrende Grenzverletzungen 
veranlassen H bei der naehsten Yermessung 
zu verlangen, dass die Grenze von A aus 
geradlinig nach D E  gefiihrt werde; der 
vermessende Ingenicnr Omlet AB- 405*6 
m, AC— 471*4m, BO 135m und BOD =  
6°42'33*76". In  wclcher Entfernung von C 
wird die neue Grenze die D E treffen ?

3. W enn der Mond in  seinem m ittleren 
Erclabstande von 51760 Mcilen zwisehen der 
E rde und der Soimc in seinem Umlanfe 
stelien bliebe, wiirdo er dann zur Erde oder 

zu Sonne fallen? Die Masse der Sonne ist das 355500fache der Erdmassc, ilire Entfernung von 
der Erde entfernt betragt 19.900000 Mcilen.

Arbeitszeit 4 Stunden. Ililfsm ittel: Logarithmentafeln. F r. John.
A r b e i t  a u s  d e r  d a r s t e l l .  G e o m e t r i e :
ł .  E ine Ebenc, dereń horizontale Spur 45° gegen die Axe geneigt ist, legt eincn Winkel 

von 60° zwisehen die heiden Projectionsebenen. Auf ihr stcht ein gleichseitigcr Kegel von gc- 
gebener Hohe (li - 4), dessen Basis die verticale und horizontale Projectionsebene bcriihrt. 
Es sind die Projectionen desselben zu zeichnen.

2. E s sind die Beleuchtnngserscheinungcn an einer Nische darzustełlen.
3. E s soli von einer cylindrischen Cisterne ein gefalliges pcrspectivischcs Bild entworfen 

werden. (r =  8, r 1 == 6*5, h =  4; fur den oberen cylindrischen R ing : R  9*5, R 1 -=> 6’5, 
h 1 — 2).

Arbeitszeit 5 Stunden. Ililfsmittel die X c i ch enre qui site 11. J .  Steiner.
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S a m m t l i c h e  9 S c h i l l e r  der VII. Classe erhielten bei der am 4. und 5. Ju li 1877 
unter dem Vorsitze des Herrn k. k. Landesschulinspectors H e i n r i c h  S e l i r e i e r  abgehaltenen 
miindlichen M aturitatspriifung d a s  Z e u g n i s s  d e r  R e i f e  z u m  B e s u c h e  e i n e r  t e c h n i s c h e n  
H o c h s c h u l e ,  zwei davon mit Auszeichnung*)

Yerzeichniss der Abitnrienten:

"d
N

Kamę dea 
Abiturienten

Yaterlaud und 
Ge burteort Alter Natio-

ualitat
Con-

fession Gewiihlter Boruf

1. Joacf B l a s e h k e . ‘Schleaieu, Teschen 10% deutsch kat hol. A gricultur
2. Albert E h r 1 i c h . „ Toschanowitz " I n n mos. Techuik
3. K arl G a m r o t h „ Teschen 18'/2 )i kathol. unbestimmt
4. Karl J o n k i 8 C h  . . n n 18'/, n Handel sakademie

*5. Johann K t i s t e  k . * Łazy 10% tschechisch n Technik
G. Franz N a l e p a . „ Oderberg 10% polniscli n unbestimmt

*7. Josef N i e r l i c h  . . „ Petersdorf 183/, deutsch n Technik
8. Karl S e h r e i n z e r Galizien, Jlainz B. F . 20 n n Militiirakadcmio
9. Leonhard S e e h o f f  . Schlesieu, Frcistadt n % n 71 TechnikI

Blasehke, Ehrlicli, Kfistek, Nalepa, Nierlich und Seehof besuchten 
7 Jahrc, Gamroth und Jonkiseli besuchten die Realschulc durcb 8 Jahre, 
ein Jah r das Gymnasiura und sodami durcb 7 Jahre  die Realschule.

die Realschule durch 
Sclireinzer besuclite

IX . Chronik.
Ueher die Veranderungcn im Lehrkiirper vor Beginn und wahreud des Schuljahres 

wurde bereils oben auf Seite 48 und 49 berichtet.
Die Aufnalnnsprufungen fiir die cisto Classe fandcn am 14. und 15. Septcmber statt, und 

wurde das Scliuljabr am 16. Septcmber vorschriftsmassig mit einem feierliclien Gottesdiensteoriiffnot.
Die W iederholungspriifungen und die Aufnabmsprufungen fiir liohere Classen, ais die 

erste, wurden am 16. begonnen und an den folgenden Tagen nacli Scbluss des Untcrrichtes 
zu Elidę gefiihrt.

Die definitive Stundenvertbeilung fiir das erste Semcster konnte jedocb erst am 5. Oc- 
tober gescheheu, liachdem bis daliin nocli drei Lelirkrafte feblten.

Zugleicb mit der Erdffnung des Schuljahres wurde die neuerbaute Turnballe dem Un- 
terricbtszwecke ubergeben. Nachdcm jedocli dereń Ausstattung mit den notbwendigen Gcratlien 
crst wahreud des Schuljahres stattfand und insbesondere die Aufstellung der Gerathe erst in 
den Ferien stattfindet, wird ein ausfiihrlichcr Bericht Iiicriiber erst im nachstcn Jahre ersclieinen. 
Da sieli die Euftheizung ais nieht geniigend erwies, bat das holie k. k. Ministeriuni fiir Cultus 
und Unterricht, laut des Erlasses vom 12. Mai d. J . Z 2991 (intim. durch h. 1. E. vom 21. 
Mai Z. 1548), die Herstellung einer Zwischendecke zum Abschlusse der Turnballe gegen den 
Dachraum, dann die E inrichtnng der Beheizung mittelst eiserner Oefcn um den hiefiir veran- 
sclilagten Gesammtkostenpreis von 1431 fl. 88 kr. genehmigt.

Am 10. Februar 1877 wurde das 1. Semester geschlossen, und begann das 2. Semester 
am 14. Februar.

Vom 28. Marz bis 3. April inel. waren Osterfericn.
Vom 4. bis 14. April wurde die Realschule von dem Ilerrn  k. k. Landessebulinspcctor 

H e i n r i c h  S e l i r e i e r  eingeliend inspieirt.
Am 16. Mai wurde von den Sehiilern der Anstalt zu Gunsten des Unterstiitzungs- 

vereines „Schulerlade" eiue musikalisch-declamatorische Untcrhaltung im biesigen Rathhaus- 
saale abgchalten.



70

Vom 19, bis 22. Mai warcn Pfingstferien.
Mit 1. Ju n i begann der Unterriclit Yormittags um 7 U hr und Nachmittags tim 3 Uhr.
Yom 7. bis 13. Ju n i wurden die scbriftlichen M atiiritałsprufungen abgehaltcn.
Ara 10. Ju n i beehrte der l le rr  k. k. Landosprasident A l c x a n d e r  F r e i l i e r r  v o n  

S u m  m e r  die Anstalt mit seinem Bcsuelie.
Hem wirkliclien Lchrer Eranz I l o l e ó c k  wurde durch den li. 1. E rlass vom 14. Juni 

Z. 1763 mit der dcfmitiven Bestiltigung im Lcbramte der Titel „k. k. Professoru verliehen.
Am 14. und 15. Juni inspieirte der vom li. k. k. Ministerium fur Cultua und Unter- 

riclit bebufs Erhebungen itber den Zustand des Zeicbenunterrielites an den osterreu liicben 
Scliulen entsendete MiiiisterialcommisKr, IFerr J o s e f  G r a n d a u e r ,  den Unterriclit im Ercihand- 
zeicbnen, sowie die biczu verwendeten Lehrm ittel und Localitaten in der eingebendsten Weise.

Der 28. Juni wurde freigcgcben, und wurden an diesem Tage von den Herren Clasaen- 
vorstanden mit ibren Classen nacb verscliiedenon Kicbtungen liin Excursionen veranstaltet.

Am 4. und 5. Ju li wurden die mtindlicben Maturitiitsprufungen abgelialten.
Das Scbuljabr wurdo am 14. Juli in der ublieben W eise gescblossen.

X. Einige YiMfummocn des bocJil. k. k. scliles. 
Landessclmlratbes an die llealscliule.

1. Yom 17. Ju li 1876, Z. 2045. Bcstellung des biesigen k. k. Steueramtsadjunetcn, 
Iferrn  Jobann Nawratil, zuin Untcrriclitsgeldcassier der Staatsrealscbule.

2. Yom 15. August, Z. 542. Pr. Alle im Yerbande des k. k. Heeres stebenden Personen 
des Lebrstandcs sind alljabrlicli Aufangs Jan u ar bekannt zu gcben. (II. k. k . M, Erlass v. 1 
August, Z. 389.)

3. Vom 13. October, Z. 3138. Intim ation des k. Min. E rl. vom 4. October, Z. 15793, 
wonaeb aus dem Engliseben Lclirziel in VII. und Anforderungen boi der Matur.-Priifung fur 
das laufende Scbuljabr eine Beschrankung erleiden.

4. Yom 4. Dccember, Z. 3831. Intim ation des mit d. k. Min. Erl. vom 27. November 
Z. 18203 republicirten Hofkanzleidccretcs vom 23. Sept. 1835, wonaeb Directoren von Mittel- 
sclmlen, Schiller ibrer Anstalt uborhaupt, und M ittelscbullebrern ilire eigenen Schiller in Kost 
z u nebincn niclit zu gestattcn ist.

5. Vom 26. Dccember, Z. 4087. Intimation d. k. Min. E rl. vom 15. Dec. Z. 20163 
znfolgc dessen zur Anscbaffung pliys. Lebrinitteln fiir die bięsige Anstalt cin Betrag von 500 fi. 
in den Staats-Voranschlag pro 1878 eingestellt werdeu wird.

6. Vom 26. Eebruar 1877, Z. 275. Anwcisung von 350 fl. zur Einrichtung des ehemiseben 
ScbUlcrlaboratoriums.

7. Yom 15. April, Z. 1154. Intimation des k. Min. Erl. vom 7. April, Z. 2993, wonaeb 
die Aufnabmo eines Auslicltcrs zur Jleizung und Bodienung in der Tum balle fiir die fiinf 
W interinonate gcstattet wird,

8. Yom 17. April, Z, 1155. Dureb k. Min. Erl. vom 6. April, Z. 9369, wurde an lnesiger 
k. k. Lebrerbildungsanstalt eine Musiklehrcrstelle systemisirt, mit weleber die Yerpflicbtung 
verbunden ist, im Bedarfsfalle an den biesigen Staatsmittelsebulen Gesangunterriebt zu ertboilen.

9. Yora 18. April, Z 1173. Der dureb A l l e r h ó c b s t e  E  n t s  c l i l i  es  s u n g  vom 8. April 
1877 von S e i n e r  k. u n d  k. A p o s t o l i s c b c n  M a j e s t a t  zum Landessebulinspector ernannte 
l le rr  H e i n r i c b  S c h r e i e r  sei vora Ilerrn  Minister fur Cultus und Unterriclit dełinitiv dem 
k. k. scliles. Landesscliulrathe in Troppau zur Dienstleistung zugewiescn und mit der Inspection 
der scliles. Mittclschulen betraut worden.

10. Yom 27. Juni, Z. 1822. Der lle rr  Minister fur Cultus und Unterriclit bat. mit dem 
Erlasse yom 4. Juni  Z. 6711 sieli bestimmt gefunden, dem Turnvcreine in Tescbcn die Be-
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niitzung der Turnlocalitaten der Staatsrealschule unter den beantragten ModalitStten zu gestatten , 
wofern dem Staate hierdurch lceine wie immer gearteten Auslagen erwachscn.

Ferner hat der I le rr  Minister genelimigt, dass die Auslagcn fur dic Uclieizung der 
Turnliallo nacli VerJ]dltniss der auf die cinzelnen Leliraustalten (bezioliuiigsweiso den Turn- 
verein) outfulleudcu Zahl der Uiiterrichtsstunden in der Woclio bestritten worden.

XI. Bestimmungen iiber die Aufnahme der Schiller 
an der SmatsrealsBmle fur das Sclmljahr 1 8 7 7 — 7 8 .

Das Schnijalir 1877-—78 wirtl am 16. September d. J . m it einem Fcstgottesdicnste er- 
offnet werden.

Die Aufnahme der Schiller findct am 13., 14. nnd 15. S c p t c m h c r  Vorraittags von 
9 bis 12 U hr in der Dircctionskanzlei statt.

Alle aufzunehmendcn Schiller haben sich in Beglcitung ilircr E ltern oder dereń Stellvcr* 
tre te r bei der Direction zu melden nnd das znletzt erbaltcne Studienzeugniss m itzubringen; 
neu Eintretende wollen iiberdies den Tauf- oder Gebnrtsschein vorlegen. A udi liat jeder Sdiiilcr 
zu der Einschreibung ein vorher volistiindig ausgefulltes Nationalc mitzubringen, auf welchcin 
zugleicli diojenigen freien Gegenstande eingetragen sind, an denen er theilnehmen soli. Ais 
f r e i e  G e g e n s t a n d e  werdcn gelehrt: polnische Sprache und Gesang in  allen Classen, Steno- 
graphie in den 4 oberen und analytische Chemie in den 2 oberen Classen. E in  zwcites ebenso 
ausgefulltes N ationale ist am ersten Unterrichtstage dem H erm  Klassenvorstande zu ubergeben.

Zur A u f n a h m e  i n  d i e  1. C a s s e  ist das yollcndete oder bis 31. December d. J . zur 
Vollendung gelangende 10. Lebensjalir, sowie das Bestelien der A u  fn  a h m s p  r i i f u n g  crfor- 
derlich. Bei dieser Priifung wird gefordert; „Jones Mass von W issen in der Kcligion, welehes 
in  den ersten 4 Jabrescursen eiuer Volksschule erworben werden kann ; Fcrtigkeit im Lesen 
und Schrciben der deutschen Sprache und der latcinischen Sclirift, Kcnntniss der Elemente aus 
der Formenlohre der deutschen Sprache, Fertigkeit im Analysircn einfaclier bekleideter Satzc, 
Bekanntschaft m it den Regeln der Ortliographie und Interpunction und richtige Anwendung 
derselben beim Dictandosclireiben; Uebung in  don 4 Gruridrcclmungsarten in ganzen Zahlen.w

Zum E in tritte  in eine h o h e r e  C 1 a s s e  is t eine A u f n a h m s p r f l f u n g  in allen jenen 
Fallen  u n e r l a s s l i c h , in welcben der Aufnahmswerber ein Zeugniss iiher die Zuriicklegung 
der unm ittelbau vorhergehenden Classe einer g l e i c h o r g a n i s i r t e n  ofteutlichcn Kcalschule 
nicht beigebraclit hat, welehes Zeugniss iiberdies m it der Bestatigung versehen sein muss, dass 
der Scliiiler seinen Abgang orduungsgemass angezeigt hat.

Die A u f n a h m e  v o n  P r i y a t i s t e n  unterlicgt denselben Bedingungcn wie jenc der 
offentlichen Scliiiler.

Die Taxe fur eine A u fn  a hm  s p r i i f u n g  (mit Ausnahme jener fur die I. Classe) und 
fiir eine Privatistenpriifung ist 12 fl.

Das halbjahrig im 1. Monate des Semesters im Vorhiuein zu entrichtoude Schulgeld 
betragt in den vier unteren Classen jahrlieh 20 ił., in den oberen Classen 24 fl.

Jeder neu eintretende Scliiiler hat eine Aufnalunstaxe von 2 fl. 10 kr. zu erlegcn.
Der Lehrm ittelbeitrag, welchen jeder nicht vom Lelirkorper befreite Scliiiler zu entrichton 

hat, betragt 1 fi 5 kr.
Dic Aufnałimsprufungen fiir die erste Classe werden am 14. und 15. September, die 

W iederholungspriifungen am 16. September abgehalten werden.
Teschen, am 15. Ju li 1877.

Ludwig llotlie,
Rualschuldirector.
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i a On a flo  i''nui

des

Dntersliitzimcs-Yereins ScMlerMe aa Jer Ł t OIierrealscŁule za Tesckn
nc 1)st  M i t g l i e d e r -  Y e r z o i c h n i s s .

Jn der ara 3. Dccember 187G abgehaltenen ordontlić-hen Jahresrersam m lm ig wurdo der 
Bericlit des Yorstandes Liber die Thatigkeit und den Stand des Yereines im Sehuljahre 1875 — 70, 
sowie aucli der Beri elit des Herm  Cassiers gcnchmigend zur Kenntnis genommen. Beide Be 
riehte waren gedruekt sarnin tli ehen Mitgliedern yorher zugesendet w ord en, was wohl zu dem 
geringen Besuclie der Jahresversa mmhuig beigetragen liaben mochte.

F u r das Yereinsjahr 1870 — 77 wurden die seithcrigen Funetionaro wieder gewalilt, und 
besteht sonach der Ausschuss im gegenwartigen Yereinsjabre aus dem Yorstand Realselmldi- 
reetor L. R o t h e ,  dem Yo is t a n d s t el lv er tret er H erm  k, k. Staatsanwaltsubstitut Th. K a d r 
ii o ź k a ,  dem Sehriftwart H erm  Realschullehrer Dr. H a  w l a s ,  dcm Bibliothekar lle rrn  Real- 
schullebrer E. K o t l i n y ,  dem S a c k e l  w a r t  Herm  Eduard S c h r o e d e r  und den Ausschussmit- 
gliedern lle rrn  Gemeinderatb A. G i m p e l  und Kaufmann Ed. F l oo l i .  Zu Reehnungsrevisoren 
fiir das neue Vereinsjahr wurden wiederuni die Realsclralprofessoren K. R a d  d a  und M. R o s e n -  
f e l d  gewiililt.

Den Beschlflssen der Jaliresversammhuig zufolge wurden 100 fl. ais E rtrag  der vorjah- 
rigen popularen Yorlosungen des Lehrkorpers dem Reseryefond zugefulirt und in der Teselmer 
Sparcassa interimistiseh angelegt. Ferner wurden zum Ankaufe von 95 Stiiek Lelirbiichem und 
12 Stuek Reisszeugen 179'80 fl. vevwendet. Hierdureli vermclirte sieli die Zahl der Lelirbuchęr 
und A tlantcn mieli Ausscheidung von 3 unbrauelibar gewordeuen au f 358, welclie an 40 Schiller 
aller Klassen ausgelielien wurden. Ueberdies wurde ein Schiller der II. Classe mit einem Roeke 
besehenkt und erliielten 1 Schiller der IV. Cl. 4 fl., je 1 Schiller der HI., IY. und AT. Cl. 5 fl., 
1 Schiller der II. Cl. 0 fl., 5 Schiller der Y l. Cl. und 1 Schiiler der VII. 10 fl. und ciul lich 
1 Schiller der ATI. Cl. 20 fl. in Bnarem. Der Aufwand fiir Unterstutzungen het rug sonach 
294 fl. 80 kr.

Zu Gimsten des Reservefondes wurden wiederuni populiire Vorlesungen gehalten:
Am 29. Dccember 1870 vom Professor E  K o t l i n y :  . Die deutschen Frauen des 12. bis 

15. Jahvimndert.s“. Am 5. Jan u ar 1877 vom Realschullehrer F . Z v e f i n a :  „A7orniarzliches 
Studentenleben in P aduaw. Am 24. Februar vom Realschullehrer J . J u r i g b a u e r :  „Unsere 
Dichter und ilire Sfcellimg in der Gesellsehaftw. Am 6. und 9. Marz vom Professor Dr. H a w l a s :  
„Die Scliopfmigsgeschiclite der Bibel, vergliehen mit den Mytlien der heidnisclien ATolker und 
den Ergebnissen der AATssensehaft“. Am 21. MSrz vom Reallehrer J . J u n g b a u e r :  „Das 
Theater in seiner Bedeutung und in soi ner gegenwartigen Stellunga.

W ie im vorigen Sehuljahre, so wurde aucli heuer und zwar ani 10. Mai unter Leitung 
des Gesanglelircrs A. M e t z n c r  und unter gefalliger M itwirkung der hiesigen Musik vereins- 
kapellc durch die Schiller der Roalsclrale cine nnisikaliseh-declamatorisclie U nterhaltung ahgc-
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lialten. Nachst dem genannten M usiklehrcr maehten sich ura Einiibung der Chore und Solo_ 
partion auch die Realschullehrer A. P o h o r s k j f  und J .  S t e i n e r  besonders ycrdient. F u r die 
unentgeld liche Ueberlassung des Rathliaussaales zu vorgcnannter Auffuhrung wird dem lobl -  
G e m e i n d c T o r s t a n d c  d e r  S t a d t  T e s c h e n  hiemit der warmste Dank aus ges próchen.

Die Ilcrausgabe des Adressenbuches der Stadt Teschen wurde durcli uneigenniitzige 
M itwirkung vorschiedener Ilerrcn ermoglicht, ganz besonders muss aber heryorgehoben werden 
dass H err K a r l  P r o c h a s k a  Satz, Druck, Papier und Fertigstellung o l i n e  i r g e n d w o l c h e  
K o s t  e n  b e r  e c li n u n g dcm Yereine li oferto, Nachdem der Y erkauf dieses Adressenbuches 
no cli im Zugc ist, kann Uber (len E rtrag  crst im naehston Jahre  berichtet werden.

Der unten folgendc Bcriclit des H erm  Cassiers ergibt nach Abzug des vom Yorjahro 
restirenden, zu Unterstutzungen zu yerwendenden Betrages von 437*56 fi. f i i r  d a s  l a u f e n d e  
V e r e i n s j a h r  a i s  E  i u  n a  In n e  463*35 fi., a i s  A u s g a b e  419*18, so dass der naehston Jahrcs- 
ycrsammlung 481*73 zu Ycreinszweckcn zur Yerfugung stelien, woneben der Rescrrefond 
205 85 fl. aufwcist.

L. R o t  b e ,  Yorstand. Dr. Tb. H a  w l a s ,  Schriftwart.

Eimiahmen im Yereinsjalire 1876—77.
Ein Spareassabuch Nr. 1278 B mit .
C a sso n b e s ta n d ..............................................................
Eingegangenc Riiekstaude von 1875—76 
Eingezahlte JahresbeitrAgc von 109 Mitgliedern
lnteressen des Sparcassabuches................................................................ fl. 23'02

„ des Kcs.-Fondes pro II. Scin. 1876 .................................... fl. 3 12
E rtrag  der popnlaren Vorlesungen

des Profossor K o t l in y ..................................................................... fl. 12-30
„ Lebrer Zvei'iua ......................................................................* 3T0
„ „ Ju n g b a u e r ................................................................... ......  16'50
„ Profossor Dr. H a w l a s ........................................................,  10'60

E rtrag  des Coneertes am 8. Ju li 1876 .......................................................
łi .  „ „ 16. Mai 1877 .............................................................

Eingangene Geselienke: L. J. 2 fl.; Em. Pekarsky 1 fl.; David Weil 2 fl.; 
Frau Dr. Krausz 1 fl.; Franz Krystek 1 fl.; llerr Bilowitzki 1 fl.; H. Knbiczck 
50 kr.; Prot'. Holeeek 1 (I. 20 kr.; Programm 50 kr.; Poststempel Teschen 
20. Nov. 5 fl.; Frau Ver. Wiesner 1 fl.; Prot'. Ilawlas und Steiner 5 fl. .34 k r .;

kr,
2-44 n

» 2 5 - - n
„ 239-— «

26-14

u
67-26 „ 
41-86 „

N. N. 5 kr, . . . . ■ . „ 21-59 „
Einnalimesumma fl. 900'9t kr.

Ausgalicn im Yereinsjalire 1876—77,
Fiir 93 Sclmlbiicher und B u ch b indera rbe it..............................................................fl. 136-94 kr-

12 Stiic.k Reisszeuge sammt. P o r t o ........................................................................ „ 42-86 „
„ einen T u e b r o e k ............................................................................................................... „ 10"— „
„ Unterstutzungen in Baarem an 12 S e l i i i l e r ................................................... ...... 105-— „

Summa der Unterstutzungen fl. 294-80 kr.
Sonstigc Ausgaben:
IJm ekkosten des 3. R echenschaftsberic.litcs...................................................................fl.
Dem Dienstmanninstitute fur’s Anschlagcn der P l a c a t e ............................................ .....
Portoauslagen . . ............................ ..... .............................................................................
Auslagen fur Inserato, Anmeldungsscheine der Hausbesitzer, Botenlohn o,te, fiir

das A d r c s s e n b u c l i ............................ ........................................................................ ......
Dem Keservefonde z u g e w ie s e n ......................................................................................... „
Im Sparcassabuche Nr. 1278 B .......................................................................................... ......

3-20
2-10
0-22

n
n

18-86 „ 
100'— „ 
481-73 .

Ausgabesunnna fl. 900 91 kr.
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S t a n d  d e s  R e s e r v e f o n d e s .
a) E ine SudbahnpriorifeH Nr. 117350 Serie P . im Ankaufspreise von . . . fi. 102'— „
b) Sparcassa-Einlage Nr. 5129 B...................................................................................... „ 100-— „
Zinsen pro 1. Sem. 1877 von a) 3.24 fl.

von b) 0'61 „ ........................................................................ .......  3'85 „
Summo li. 205'85 kr.

Tescben, ara 1. Ju li 1877. E d u a r d  S c h r ó d c r ,
Cassier.

Mit&heder-Yerzeiclniiss.
Hoher Schles. Landes-Ausschuss 50
H err Franz Miller, K itter von Aichholz 25
Stadtgemeinde Teschen 20
H err Anfricht A. 1
F rl. Aug Paula  1
H err Balcar Alit., Dr., Professor 1

„ Bartelmus Rud., k. k. Bezirksschul-
inspector 1

„ Barthe Edler von Parthe, k. k.
Landesgerichtsratli 5

„ Beess-Chrostin, Freilierr v. 5
F ra u  Beess-Chrostin, Freiin von 5
H err Bernatzik Karl sen., Kaufmann 1

„ Bernatzik Karl jun ., Kaufmann 1
„ Bedzicrski, P rivatier 2
„ Birk Josef, erzherzogl. Rentineister 1
„ Blumenthal S. 1
„ Bohm Mathias, k. k . Obcrlandes-

Ger.-Rath 1
„ Drastich Josef, Lclirer der VoIks~

schule 1
„ Droessler Karl, JU D r. 1

F rau  Dulawa Filomena 1
Ile rr  Faldin, Frz. Yerw. 5

„ Farsky  J .  Fab rikan t 2
„ Flamm e H., Kurwili l
„ Feitziuger Heinrich, Buchhandler 5
„ Flooh Eduard, Kaufmann 2
„ Frankcl M., Jahlunkau 3
„ Friedmann S., Kreisrabbiner 2
„ Friedrich Gottlieb, k. k. Professor 1
„ Fritsche Kich., k. k. Professor 1
„ P . Fussek Eventius, Prior der Barnu

herzigen Briider 2
„ Gabrisch Joliann, Kaininfegermeister 1
„ Genscrek lgnaz, k. k. Kateehet 1
„ Gimpel Anton, Hausbesitzer und

Gemcinderath 5
„ Glesingcr Bernhard 2
„ Glesinger, M. Dr., prakt. Arzt 1
„ Gocli Georg 2
„ Grauer Jac., Kaufmann 1
„ Hawlas, Th. Dr., k. k. Professor 2
„ Heissig A., Kaufmann 2
„ Hentscholek K., erzh. Cassier, U stroń 1
„ Herlitschkn S., Rosoglio-Fabrikant 2
„ Hesser J . ,  Kaufmann 1
„ Holećek Franz, k. k. Professor 1
„ Hirnczirs Karl, Hausbesitzer 2

H err Hubl Hilmar, Frciherr, k. k. F.-M.-L. 5
„ John Franz, k. k. Professor 2
„ P . Jungbauer Johann t
„ Jureczek J ., Kaufmann 1
n Kadrnożka Thomas, k. k. St.- A.-

Subst. 1
„ Karcił Armand, k. k. Professor 1
* Kłucki, Dr., Advocat 1
„ Kohn Ferdinand 1
„ Kohn Sigmund 1
„ Kolar \Venzel 1
„ Kothny E . k. k. Prof. 1
„ Kraliczck Franz 2

F rau  Krausz Marie in Oedenburg 2
H err Kreidl, k . k. Professor 1

„ Kunz lgnaz, Gf. Lariscłdschcr Ver-
walter 2

„ Kunze Fedor, Zimmermeister 1
„ Lamich Rud. Hausbesitzer 2
„ Lehm ann W ., k. k. Mascliinist 1
„ Lenocli Thomas 1
„ Liberda Georg, erzh. Hiittencassier 3
„ L ustig  H., Gescliaftsmann 1
„ Maceczek J., k. k. Landes-G. Kath 1

F rau  M attem loit Marie, Freiin  von, in 
Seibersdorf 5

H err Mattcncloit Emerich, Frciherr von, 
auf Schumbarg 5

„ Mentel F r., JU D r. 1
„ Metzner Alfons, dir. Oberlehrer 1
„ Molika Anton, Gutsbesitzer, Trza-

nowitz 2
„ Navratil Jolu, k. k. St. A. 2

Pohorsk^ Ant., k. k. Professor 2
Presscr Moritz, Gescliaftsmann 2
Prochaska Karl, Buchhandler 5
Pscheidl W cnzel, k. k. Professor 1
Pszczółka Ferdinand, JU D r. 1
Radda Karl, k. lt. Professor 1
Richter Edvin, Privatier 1
Kohleder Ferdinand 1
Rosenfeld Max, k. k. Professor 1
Rosner Jolu, Bankier 1

„ Rosner Alfr., JU D r. 1
„ Rothe Ludwig, k. k. Direetor 5

Frl. Ruff Augustę 1
F rau  Schindler Augustę, Mtihlenbesitzcrin 5
H err Schindler Karl in Mahr. Ostrau 2

„ Sehmied Franz, k. k. Professor 1



75

H err Sclioltis Karl, Farber 2 :
„ Schreinzer F ranz, Gastwirfch 1
n Sc hr ód er Eduard, Hausbesitzer 1
„ Sc,buster Roman, JU D r., erzh. Eechts-

anwalt 1
„ Schwanda Ludwig 3
# Sitzcnfrei Josef, Buchhaltcr, Ilru-

schau 3
„ Skrobanek Jacob, Kaufmann 1
„ Sniegoń Franz, F . B. Generalvicar,

kath. Ffarrer 5
„ Sousehek 0., k. k L. G. R ath 1
„ Spinka Jos., k, k. Professor 1
„ Spitzer J ., GeschdfLmann, 1
„ Stoi ner J ., k. k. Professor 2
„ Stern Jos., Gutsbesitzor, U ngarn 5
„ Stuks A,, GeschśLftsmaim 1

H err Thiel Karl, Kaufmann 
„ Tilger E ., Uhrmacher 
„ Tugcndhat Daniel 
„ Voss-Flotow, Freihcrr von 
„ Vogel David 
„ W erber J ., k, k. Gym. Dir.
„ W ilke K., Turnlehrer
„ W itrzens K,, Forster

F rau  W óllersdorfer Marie 
H err W olf Leopold 

„ Zahradnićek K., Prof.
„ Zajonz Anclr., M. Dr., k. k. Bczirks- 

arzt
v Zatzek Adolf, Lackircr 
„ Zebisch Hermann, dir. Oberlehrer 
„ ZySrina Felix, k. k. Professor

3 II. 
1 „

1 «

Der Yerein zahlt sonach 117 Mitgliedcr.

Den s a m m t l i c h e n  W o l i l t h a t e r n  wird hiermit Namens der diirftigen Schiller der 
w a r m s t c  D a n k  crstattet.

w
 w

 to



i u t t i l e r
iiber die gewerbliche Fortbildungsschule in Teschen.

S c h u l j a h r  1876/77.

Der Unterricht wurde von Anfang October 1876 bis Ende Juni 1877 in seehs Abthei- 
lungen in der unten angegebenen Weise ertheilt.

A. D e r  L c h r k o r p c r .
Derselbe bestand zu Beginn des Scliuljahres aus 13 Lehrkraften, von welchen Real- 

schulsupplent Anton S a k r a v a  wegen Uebersiedelung nacli Bielitz am 10. Februar ausschied; 
seine Stunden wurden vom Hauptsehullehrer Johann S c h o l z  ubernommen. An Stelle des Real- 
schullehrers Josef S p i n k a ,  wcleher seine Stunden am 1. Mai aufzugcben wiinschte, trat lłeal- 
schullebrer Karl Z a h r a n i ć e k .  Somit bestand der Lehrkorper am Schluss des Scliuljahres 
aus folgendeu 12 Lehrern, welclie zusammen woehentlich 37 Stunden Unterricht ertheilten: 
L u d w i g  R o t l i e ,  Director, lehrte Reclinen in III. u. IV., Ilandelskunde in IV., woehentlich 

4 Stunden.
K a r l  R a d d a ,  Realschulprofessor, lehrte Deutsch in III. u. IV., Geograpliie in III., wochent- 

lich 3 Stunden.
F r a n z  I l o l e ć e k ,  Realschulprofessor, lehrte Freihandzeichnen in III, u. IV. comb. wochent- 

licli 1 Y, Stunden.
F r a n z  J o h n ,  Realschullehrer, lehrte. Pliysik in III. u. IV., woehentlich 2 Stunden.
M a x  R o s e n f e l d ,  Realschullehrer, lehrte W aaronkunde (Naturgeseh. u. Chemie) in III. u. IV- 

woehentlich 3 Stunden.
K a r l  Z a h r a d n i ć e k ,  Realschullehrer, lehrte Reclinen in II. A., woehentlich 2 Stunden. 
J o a c h i m  S t e i n  e r ,  Realscliulsupplent, lehrte geom. Zeiehnen in III. u. IV. comb., wóchent 

lich 1% Stunden.
A l f o n s  M e t z n e r ,  dirig. Oberlehrer, lehrte Zeiehnen in I. u. II., woehentlich 2 Stunden. 
M a i  S c h n e i d e r ,  k. k. Uebungsscliullehrer, lehrte Deutsch und Schreiben in II. B., wochent- 

licli 3 Stunden.
J o h a n n  S c h o l z ,  k. k  Uebungsschullehrer, lehrte Deutsch und Schreiben in II. A., Reclinen 

in II. B., woehentlich 5 Stunden.
J o s e f  W i ś n i o w s k i ,  Hauptsehullehrer, lehrte Deutsch, Schreiben und Rechnen in I. B., 

woehentlich 5 Stunden.
J o s e f  R y b k a ,  llauptschullehrer, dieselben Gegenstaude in I. A., woehentlich 5 Stunden.

B . liClirpIan.
Der Lelirplan war im W esentlichcn derselbe wie er im ersten Jahresberichte mitgetheilt 

wurde, nur wurde im 2. Jahrgang des Vorbereitungscurses anstatt Geograpliie gleich wie im 
1. Jahrgang Schreiben angesetzt. Der Grand zu diesel' Aenderung lag in der ungemein geringen 
Fertigkeit vieler Schiller dieser Abtheilung im Schreiben und der deutsehen Sprache.
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F u r das Zeichnen im Fortbildungscurse wurden sowolil fur geometrisches ais das Frei- 
handzeiehnen je  1 1, wóchentliche Stunden bestimmt und dereń Abhaltung dadurch ermoglicht, 
dass an den nieht auf Sonntage fallenden Feiertagen von 10 bis 12 Uhr Yormittags Zeichen- 
unterricli ertheilt wurde.

In der IV. Classe, d. i. dem 2. Jahrgange des Fortbildungscurses, weleher in diesem 
Jahre neu hinzukam, fand folgende Lehrplanabanderung statt. Nacbdem die Schiller des Fort- 
bihlungscurses sich die zu besucbenden Gegenst.ande auswahlen diirfen, und dieser Jahrgang 
yorzugsweise von Handlungsbcflissenen besuclit wurde, erschien es zweckmassig, denselbcn 
dureli 2 wóchentliche Stunden Unterrielit in der mineralogischen und chemischcn W aarenkunde 
sowie den Elementen der Chemie zu ertheilen, hingegen fur Physik nur eine Stundo an- 
zusetzen.

C. S tu n d cn p la n .
a) Vo r b  e r e i  t u n g s c u r  sus.

I. A u. B. C l a s s e .  Sonntag 9 —10 V. S c h r e i b e n ,  C — 12 V. Z e i c h n e n .
Montag und Donnerstag, 6 — 7 N. D e u t s c h .

„ „ „ 7—8 N. R e  cli n en.
II. A u. H C l a s s e .  Sonntag 9 —10 V. S c h r e i b e n ,  10—12 V. Z e i c h n e n .

Dienstag und Freitag, 6 — 7 N. D e u t s c h .
„ „ „ 7—8 N. R e  cli n en.

L) F o r t b i l d u n g s c u r s u s .
III. C l a s s e .  Sonntag 9—10 V. G e o g r a p l i i e ,  10 — 12 V. Z e i c h n e n

Montag 6 — 8 N. P h y s i k  dann W a a r e n k u n d e .
Donnerstag 6—8 N. D e u t s c h  dann R e c h n e n .

IV. C l a s s e .  Sonntag 9—10 V. P h y s i k .
Sonntag 10—12 V. Z e i c h n e n  oder H a n d e l s k u n d e  und B u c l i f i i h r u n g .
Dienstag 6—8 N. D e u t s c h  dann R e c h n e n .
Freitag  6—8 N. W a a r e n k u n d e  und C h e m i e .

D. Statistlsches.
Die in der ersten Octoberwoclie vorgenommenen Einschrcibungen und Aufnahmsprii- 

fungen ergaben folgende Schiilerzahlen:
yorbereitungscursus, I.

I.
Classe

11
A . . .  . 
B . . .  .

70 |
55 | 125 Seliiilcr

i i . A . . . 70 1 89 ,
i i . V B (Gehilfen). 19 |

Fortbildungscursus, III. 63 )
82 „IV. T> 19 |

Zusammen 296 Schiller.
Die Abtlieilung B der II. Classe wurde wegen zu geringer Botheiligung der Gehilfen am 

10. Februar derart geiindert, dass nunmehr Lehrlinge und Gohifen je  nachdem sie miniler vor- 
geschritten oder reifer ware.n der Abtheilung A oder B zugewiesen wurden. Ebenso wurden zu 
gleicher Zeit die vorgcschritteneren Schiller aus I A in I B und die scliwaclieron von I. B 
nacli I  A iibersetzt. Die ungemein ungleichartige Vorbildung der Schiiler maclite im Iuteresse 
des Fortganges der besseren iliese \  ersetzung nothwendig.

Bis zum Schliisse des Sehuljakres verblieben in der Selmie nur 5 Gehilfen, sammtlich 
den Fortbildungscurs besuchend.

Das Ergebniss der Classification am Schliisse des Schuljahrcs war, dass von 258 nocli 
verbliebenen Schiilern 81 fiir reif zum Aufstcigen in die niiehst liUhcre Classe erkliirt werden 
konnten, dagegen 136 thcils wegen zu geringer Vorbildung, grosscntheils aber aucli wegen zu 
hiiufigen Ausbleibens unreif blieben, endlicli aus dem zuletzt genannten Grunde 43 Schiller 
nicht gepriift werden konnten, wie folgende beiden Uebersicliten zeigen.
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a) U e b e r s i c h t  des  F o r t g a n g e s  n a c h  d e n  C l a s s e n .

Sclililerzahl davon reif davon miro i f konnton ni clii 
classificirt werden

Classe I. A . . . . GO 4 56
„ I. B . . . . 58 21 33 4
„ II. A . . .  . 44 5 25 14
* II- B . . . . 24 13 10 1

Vorbereitungscursus 186 43 124 10

Classe I I I ........................ 57 26 11 20
* i v ........................ 15 12 1 2

Fortbildungscursus 72 38 12 22

Zusammcn . . . . 258 81 136 41

b) Z u s a m m e n s t e l l u n g  n a c l i  d e n  G e w e r b e n .
1

Eingeselirieben 
wjihrend des Schnijalires

_ tt)C o ®

Z ^ riOJ ti ITT1far 2 3i  ^  3̂ 
< £ W

Ala reif classificirt A l a linroif clasHificirt
•cn ci 
O

"o
c

- i c 
S *

•'f' S c n 2 S
a_ “ P O “ o

i. i i . III. IV.

| 
Su

m
m

a 
|

i. i i . III. IV.

Su
m

m
a

A n s tre ic h e r ...................... 0 ..

B a c k c r ............................ 13 3 2 — — — 2 3 2 — — 5 3 17
Binder ............................ 4 1 3 3 3
B r i i u e r ............................ 0 — 3
B u c h b iru le r ....................... 10 3 — — 1 — 1 — _ 2 — 2 4 5
Buehdrueker mul Litho- f.'i Druck.

•fil Setz.
grapheu ...................... 24 6 3 6 2 11 — — 2 — 2 iJ 1C(i Lith.

Biicliseiimacher . . . 3 — — 1 — 1 — — — — 2 4
Btirstenmaeher . . . . 0 — 1
Drcchsler ....................... 0 —
F a r b e r ............................ 2 — — — — — 2 — — - - 2 — 4
Fleischhauer . . . . 7 1 - 4 1 — — 5 i 13
Friseure und Barbiere . 5 — 1 1 — — 2 2 1 — — 3 — 4
G e r b e r ............................ 3 1 2 — — - 2 — — — — — — —
Glaser ................................. 1 1 _ — — — — — — — — 2
Goldarbeiter . . . . 3 1 — — — — — 1 1 — 2 — —
Handlungsbeflissene . . 3G 9 - 2 9 10 21 — — — — — 6 41
H u tm a e h e r ....................... 2 — — — — — — 1 1 - — 2 — 1
K a m in fe g e r ...................... 1 — 1 1
K i i r s e h n e r ....................... 3 1 1 1 1 3
K u n s tw eb e r....................... 1 - - — — 1 — 1 — —

118 27 8 6 17 12 13 13 7 5 25 23 118
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Uebertrap1 .......................118 27 8 6 17 12 43 13 7 5 _ 25 23 118
Kupfcrsclimiede . . .  1 1 1
L a c k i r e r ............................ 0 ---■ —
L e b z e lte r ............................  1 1 --- —
Messorschmiede . . .  2 _ — 1 1 — 2 - — — — — — 2
Mliller ............................ 1 1 1
M u s i k e r ............................  1 1 1 —
Pfeifenschneider . . .  2 — — — 1 - 1 - — 1 — 1 — 1
Posamentiere . . . .  4 — — - 1 — 1 — 3 — — 3 — 4
Ofenfabrikantcn u. Tiipfer 3 — 1 1 — — 2 - 1 — 1 — 3
Sattler u. Riemer . . .  4 — — 2 1 — 3 i — — — 1 — 3
S ch lo sse r............................ 12 2 1 1 1 — 3 — 1 2 1 4 3 13
Selim iede ...................... 3 — — — — _ — 2 1 — — 3 — 3
Schneider .......................31 4 6 — — — 6 14 6 -- - ■-- 20 1 32
S c lm s te r ............................ 70 5 5 4 3 — 12 42 6 — — 48 5 63
S c ifen s ied er...................... 1 1 ___ — — — -- - — — — -- - — - —
S t i i l c r ..................................0 — .__ __ — _- — — — — — — - 1
S p e n g le r ............................ 5 — — — — — — 1 2 — - 3 2 5
Tapcziere ...................... 4 1 O 1 — 3 — 2
T i s c h l e r ............................ 30 5 4 2 1 _- 7 11 3 — — 14 4 24
U h r m a c h e r .......................2 ■-- - 2 — 2 — 2
V e r g o l d e r .......................1 — 1 —
W a g n e r ............................ 4 1 3 3 - 4
Zimmermaler . . . .  5 — — — — __ - 1 3 — — 4 1 3
Ztirkrrbiu U• • r . . . .  u — — __ — --- — — — — — — — 2
U n b estim m t.......................2 — - — — — — 1 — — 1 1 —
Z iis a r a m c n ...................... 307 40 25 18i 26 12 81 89 30 11 1 136 41 287

W Shrcnd der Zeit vom 5. T»is 12. Marz wurde der Unterriclit vom H erm  k. k. Landes- 
schulinspcctor Gustav Z c y n e k  eingehcnd inspieirt, wie aueli der Obmann der Verwaltung, 
H err Kudolf B a r t e l m u s ,  die Austalt wiederliolt bosuchte.

Am 29. Jun i wurde das Scliuljalir nnter dem Yorsitze des vorlier genannten Obmannes 
der Verwaltung durch eine offentlielie Pritfung aller Classen nnd Ausstellung der sarnin tlichen 
Sehulerarbeiten geschlossen. Dieso Priifnng beehrten mit ilirer Gegenwart, von Seiten der Rcgie- 
rung H err k. k, Regierungsrath Karl R u f f  und Herr Bezirkssekretiir Johann D o r  d a ,  ferner 
in Vertretung der Erzh. Albreelifscben Cameral-Direction I le rr Bergrath Karl U h l i g ,  vom 
Gcwerbehilfsverein die H erren Anton G i m p e 1, Heinrich F  e i t  z i n g e r , M. F  a s a 1, M. K o n i g s- 
b e r g e r ,  A. L  a n b  e n  b e  r g e r  und Jobann W i s ł a . ,  yom Arbeiter-Bildung.swereine H err Jacob 
H e s s  e r ,  sowie aueh der G e s a m m t l  e l i r  k o  r p  e r  der Anstalt. Nacli Schluss der Priifun- 
spnudi einer der abgehenden Fortbildungsscliiiler im Namen seiner Mitscluiler allen jenen  F ae  
toren, welche dieses fiir sie so segensreicho Institu t mit ins Leben rufen lialfen, den warmsten 
Dank aus.

£ . Ł e lirm itte l.
Im  Sehuljahre 1875—1876 waren a n g e k a u f t  worden: ein Schrank m it 3 verschliess- 

baren Abtheilungen a  2 Facliern, dessen L ackim ng H err Adolf Z a t z e k  gratis besorgtc
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zwei Stiiek zweiarmige Petroleum luster und vier Stiick H angcllam pen; Yier grossoHolzrahmen 
mit Glastafeln; 60 Vorlegeblatter fiirs Masehinenzeichnen von J. W einer; 46 Yorlegeblśitter 
von Riewel und Sclimitt fur den bautechnisehen U nterriclit; eine Stampiglie und ein Petseliaft.

Im Sehuljahre 1876—1877 wnrden a n g e k a u f t :  das geometrische Ornament von Prof* 
Andel 1 Theil; 6 Stiiek W andlampen und 2 Stiiek Ilangolampen.

G e s c h e n k t  wurde vom b. k. k. M i n i s t e r i u m  f  ii r C u  H u s  u n d  I J n t e r r i e l i t :  
Prof. Andel, Grundsatze der perspectivisehen Beleuelitungserstdieinungen.

Ueberdies wurde vom li. k. k. M i n i s t e r i u m  f u r  Cu  H u s  u n d  U n t e r r i c l i t  zur 
Ansebatfung von Speciallelirmitteln mit dem liolien Krlas.se vom ‘27. Februar 1877 Z. 1697 der 
Betrag von 600 fl. bewilligt und hieflir bis jetz t angesełiafft: Yorlagen: Stu ttgarter Gewerbe- 
halle 8., 9., 10., 15. Jabrgang ; Storek, B latter fiir Kunstgewerbe, 6. Band; llerdtle , die Ele- 
mente des Zeiclinens in 60 B lattern; Grandauer, Elementarzoichenseliule, 120 Blatt nebst An- 
le itung ; Roller, Systematisebe Anleitung fiir den Kleinentarunterrieht im freien Zeiclmen nebst 
zugehbriger Formensamnilung; Ilolder, Vorlegeblatter fiir technisclies Freiliandzeichnen, 22 
Tafeln fiir Sehlosser und Sehmiede; Stulilmann, das Zirkelzeicbnen. 4 H efte ; Gscbwendtner, 
die Selmie des Bautischlers, 54 B latt; — G y p s a b g i i s s c  des k. k. Osterr. Museums fiir Kunst- 
und Industrie. Nro. 505 korinthisehes Capital sańmit Basament, Nrn. 507 Joniscli-attisclie 
Sźiulenordnung, Basament tind Obertheil mit Capital und Gebalk.

B i b l i o t h e k s w e r k e :  Lampert, Mctliodisches Haudbucli zur IJebung im Brief- und 
GcschSftsstile: Engelmarm, Geschichte des Ilandels- und W eltverkelirs; Bucher, die K unst im 
Handwerke; Fink, der Bautisehler oder Bauschreiner und der Feinzim mermann; Rothsehild’s 
Tasehenbueli fiir Kaufleute; Liibke, Abriss der Geschichte der Baustyle; Lamberger, osterr. 
Rechenmeister; Katechismen der W aarenkunde v<m Schik, der Galvanoplastik von MatzdorfB 
der Ułirmaeher-Kunst von Herrmaim, des allgemeinen deutschen Wecbselrecbts von Arenz, 
der kaufiiianniscben Buebfuhrung von K 1 e m i e h , der Handelswissenschaft von Simon, der 
Buchdruckerkunst von Franke, der Fhotographie yon Sehauss, der Ornamentik v«n Kanitz.

A n s c h a u u n g s m i t t e l :  Eine Productensanunlung von 300 Nummern. E in Praparatcn. 
sehrank mit 54 Selmbiaden in 6 Reihen und aus 3 Abtheilungen bestehendem schrflgen Glas- 
aufsatze.

L e r n m i t t e l :  12 Stiiek Reisszeuge, 12 Reissbretter samint Reissschicnen, 12 Dreieeke 
von 45° und 12 Dreieeke von 60°.

Gleicliwie im vorigen Sehuljahre, so wurde aud i in diesem Sehuljahre vom b i e s i g e n  
G e w e r b e h i l f s y e r e i n e  der Betrag von20 fl. der Direction iibergeben, wovon laut. gelegter 
Rcchnung den armsten Schiilern Lesebiieher, Sclireib- und Zeichcnliefte gekauft wurden.

F. Y e r w a ltu n g  der g e n e r b l.  Fortbil<luiigss<‘lniIe.
Diese bestebt aus folgenden 8 H errcn :

R u d o  1 f B a r t e l  m u s. k. k. Bez.-Scliulinspcetor, in Vertretung des li. k. k. Landesschul- 
rates, O b m a n n ;

Dr.  J o  h a n u  D e n ie l ,  R i t t c r  v o n  E l s w e l i r ,  in Yertretung (los holi. schles. Landesaus- 
schusses;

K a r l  U h  l i g ,  erzh. Bcrgrath, in Vertretung der h. schles. Ilandels- und Gewcrdekammer; 
A n t o n  G i m p c l ,  Gemeinderath, in Vertretung des Gemeinde-Aussctiusses der Stadt Tcsclien, 

O b m a n n  s s t e l l v e r t r e t e r ;
E d u a r d  F l o o h ,  in Yertretung des Gemeinde-Aussclmsses der Stadt Tesclicn, C a s s i e r ;  
A n t o n  L a u b e n b e r g e r ,  in Vertretung des Tesclmer Gewcrbe-11 ilfsvereines;
H e i n r i c h  F e i t z i n g e r ,  in Vertretung des T . Gew. IIilfsvereines, S c h r  i f t  ffi lir e r ;  
L u d w i g  R o t  b e , Staatsrealsehuldirector, D i r e c t o r  d. gewr. Fortbildungssdiule.

G e s c h a f  t  so r  d n u n g :

L aut §. 8 des Organisationsstatutes fiir die gewerbliche Fortbildungsschulo in Teschen 
bestebt die Yerwaltung der gewerbliehen Fortbildungsschule aus 7 gewahlten Mitgliedern und
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dem jeweiligen Director der Staatsrealschule, also ans 8 Mitgliedern, nnd hat dieselbe ans der 
Mitte ihrer gewahlten Mitgdieder den Obmann, dessen Stellvertreter, den Cassa-und Rechnungsfiihrer 
nnd den Schriftfuhrer mit absoluter Stimmenmehrbeit zu wahlen und die Geschafte gemass der 
naehfolgendeti Gescliaft.sordnung zu. verrichten.

§ 1. Die Verwaltung der gewerbliclien Fortbildimgssehule wird durcb den Obmann, so oft 
es derselbe flir nfithig erachtet oder 2. Mitglieder einen daliin zielenden, begriindeten Antrag 
stellen, zu einer Sitzung zusammen berufen.

Zu jeder Sitzung miissen die Mitglieder unter M ittbeilung der Tagcsordnung sammtlieb 
geladen werden.

§ 2. Der Obmann oder sein Stellvertretcr fiihrt den Yorsitz und leitet die Yerbandlungen 
bei den Sitzungen der Yerwaltung der gewerbliclien Fortbildungssclmle.

§ 3. Feber die Verhandlungen einer jeden Sitzung der Yerwaltung der gewerbliclien Fort- 
bildungssclmle wird ein Protokoll gefuhrt, welches die gestellten Antrage, die wcsentliebste Moti- 
virung derselben und die gefassten Beschlusse mit dem Stinimenverhaltniss ersiclitlieb zu 
mach en bat.

Dieses Protokoll wird naeh Sebluss der Sitzung yerlesen, genebmigt, und von allen Mit-
gliedern unterfertigt.

§ 4. Selbststllndige Antrage einzelner Mitglieder sollen, wo móglich, dem Vorsitzenden vor 
der Sitzung sehriftlich ubergeben werden.

§ 5. W cnn sieli bei einer Diseussion kein Mitglicd mebr znm W orte meldet, oder der An
trag auf Seliluss der D ebatte angenommen ist, so wird zur Abstimmung gcscbritten, welebe 
durcb das Erbebcn der Ifande oder iiber Bestimmung des Vorsitzenden nam entlich gescbiebt. 
Zu jedem Beselilusse ist die absolute MajoritHt der Anwesenden erforderlich.

§ 6. Ab <t n d er u ngs antr Sge geben dem Haupta ntrage voran.
Der weitgehendste Abanderungsantrag wird zuerst zur Abstimmung gebracbt. E in  Antrag 

auf Yertagung gełit bei der Abstimmung allen andern Yoraus.
§ 7. Znr Beschlussfahigkeit wird die Einladung aller und die Anwesenheit der Melirheit 

der Mitglieder erfordert.
Die Bescbliisse werden durcb absolute Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleielibeit 

gilt jener Antrag ais besehlossen, fur weleben der Yorsitzende gestim m t bat. A udi ist der 
Vorsitzende bcreehtigd, die AusfUhmng von Beschliissen, die naeli seincr Ansicbt gegen die 
bestehenden Gesetze rerstossen, einzustellen und binnen 8 Tagen die Entscheidung des k. k. 
scbles. Landesschulrathes einzuholen.

§ 8. Das Protokoll fiihrt der Schriftfuhrer, der auch die zur Yerbffentlielrang bestimmten 
Ausziige aus den Protokollen un<l den Beilagen derselben anzufertigen und dem Vorsitzenden 
rechtzeitig zu ubergeben hat.

W  olchę SitzungsgegenstSnde veroffentlicbt werden sollen, bestimmt der Yorsitzende, 
wcnn niclit ein besonderer Commissionsbescbluss vorliegt.

§ 9. Jedem Mitgliede stclit es frei, ein schriftlidies MinoritatSYOtum dem Protokolle bcizu- 
legen, welclies sofort in der Sitzung angemeldet und binnen 8 Tagen abgegeben werden mus.

§ 10. Die Ausftihrung der Beschlusse (in soweit sic niclit nach § 10 des Organisations- 
statutes dem Director obliegt) geschieht durcb den Yorsitzenden.

Alle von der Verwaltung d. g. F . ausgchenden Schriftstucke werden nach den W eisungen 
des Obmannes oder dessen Stellvertretcrs durcb den Schriftfuhrer angefertigt, und von dem- 
selben mitunterzeiclinet (§. 11 K des Organisations-Statutes).

§ 11. Die der gewerbliclien Fortbildungssclmle zugesieherten Dotationsgelder werden Yom 
Oassafulirer gegen vom Obmannc oder dessen Stellvertreter und vom Schriftfuhrer der Gcwerbe 
Schul-Commission m itunterfertigte Quittungcn erhoben und vom erstercm aufbewart.

§ 12. Der Cassaffilirer hat iiber alle Empfange und Ausgaben 
Reclmungsbelege aufzubewahren.

§ 13. Die Remunerationen sind in  der praliminirten Hbhe voi 
pelte Quittungen beim Cassafiihrer zu erheben.

\
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Alle Ausgaben werden durch den Obmann oder dessen. Stellyertreter zur Zahlung an- 
gewiesen, Ausgaben, zu Schulzwecken iiberdies aucli vom Direetor vidirt.

§ 14. Acht Tage nach Ablauf des Schuljahres h a t der Cassaftllirer die auf einen besondern 
Bogen geschriebene Jahresrechnung sammt den Belegen dem Obmanne zu ubergeben, welcher 
dereń Priifung durch die Yerwaltung der g. F . reranlasst (§ 12 G. des Organisations- 
Statutes.)

§ 15. Wo raoglich im Ansehlusse an die Prufung der Jaliresrechimng, jedenfalls aber reeht- 
zeitig vor Beginn des neuen Schuljahres ist das PrSliminare zu entwerfen und nach seiner 
Billigung durch die Verwaltung d. g. F . vom Cassafilhrer in Reinselirift zu bringen, worauf es 
dem k. k. sehl. Landesschulrathe zur Genehmigung unterbreitet wird. (§. I l e  des Organisations- 
Statutes.)

Genemigt durch Erlass des k. k. schles. Landesschulratlies vom 18. Jan u ar 1876 Z. 200.

H o  be E r l a s s e  a n  d i e  Y e r w a l t u n g  d. g. E . :
Anlasslich des Berichtes iiber die im Monat Marz d. J . yorgenommene Inspeetion der 

gewerbl. Fortbildungssehule in Tesclien land sieli der k. k. schlesisehe Landesschulrath (mit 
Zabl 1876 ddo. 27. Marz 1877) angenehm yeranlasst, das yerdienstliehe W irken des Scliub 
Comites anzuerkennen, ferner dem Direetor R o t h e  fur seine umsiclitige und erfolgreiehe 
W irksamkeit, ais Leiter der Fortbildungsselmle, sowie .dem Lehrkbrper dieser Anstalt lur die 
erzielten im allgemeinen entsprechenden Unterriclitserfolge die BoTriedigung auszuspreeben.

Zufolge Erlasses des k. k. Landesschulratlies vom 22. April 1877 Z. 1200 liat hocli- 
derselbe zu hestimmeu gefunden, dass das geehrte Comite zur Leitmig der gewerblic.lieu Fort- 
bildungsscliule kunftighin den Titel „ V e r w a l t u n g  d e r  g e  w e r b  1 i c h  e n  F  o r t b i l  d u  ngs_ 
s c h u l e  i n  T e s c h e n “ zu fuhren habe.

G. Sclm loriliiiin g i lir die  g e w e rb lic h e  F o r tb ild u n g s se liu le
in  Teselien.

§. 1. Die regelmassige Aufnahme der Lehrlinge und Gehilten iindet in alle 4 Abthei- 
lungen am Beginne des Schuljahres s ta tt; wahrend desselben aber nur ausnahmsweise und in 
soweit, ais Platze frei werden.

§ 2. Zur Aufnahme in den Fortbildungscurs ist der Nachweis einer guten Volksselnil- 
bildung durch Schulzeugnisse oder durch eine Aufnalimspriifung erforderlich. — Zur Aufnahme 
in den Yorbereitungseurs ist die erfullte Sehulpfliclit und das ziiriickgclegte 14. Lebensjahr er
forderlich.

§ 3. Jedein Scliuler wird hei dessen Aufnahme ein Aufnahmsschein eingehandigt, auf 
welchem die yorliegenden Bestimmungen abgedruckt ersclieinen. Der Aufnahmsschein berechtigt 
nur zum Besuclie der auf demselben angegebeneu Classe oder der darauf bezeichneten Gegen- 
stande des Fortbildungscurses und ist ais Legitimation dem Lelirer auf Verlangen vorzuzeigen.

§ 4. Jeder Schuler ist gehalten, die Stunden regelmasig zu besuchen, zu denselben 
piinktlich zu erscheinen und sieli wahrend des Untcrichtes anstandig und sittlicli zu verhalten. 
In  allen Schulangelegenheiten ist er dem Direetor und den Lehrern gegeniiber unbedingteu 
Gehorsam schuldig.

§ 5. Die Lehrer sind berechtig-t, solche Schiller, welche dem § 4 zuwider handeln, sofort 
aus dem Lehrzimmer zu entfernen, sie haben jedoch hiervon alsbald dem Direetor Anzeige zu 
machen, welcher sodami zu entsebeiden liat, ob der betreffende Schuler den Unterricbt nocb 
weiter besuchen iliirfe oder nicht. — Jedes ungesetzliche Benebmen wie auch der Ausscliluss 
eines Schiilers wird sofort. zur Kenntnis des Lehrherrn gebracbt.

§ 6. Sind Scliiiler durch Kranklieit oder andere unvermeidliche Uinstande am Besuclie 
gehindert, so haben sie in der Daehsten Stunde eine rom  Lehrherrn heglaubigte Entschuldigung 
mitzubringen oder sich mimdlich oder schriftlieh durch den Lehrherrn entschuhligen zu lassen, 
widrigentalls die yersaumten Stunden ais unentsehuldigt versaumte im Jahreszeugnis ersiclitlich 
gemacht werden. — Wiederholte ungerechtfertigte Yersaumnisse ziehen den Ausscliluss nach sich.
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§ 7. Zeichnungsvorlag-eii dttrfen nur m it besonderer Erlaubniss des Fachlelirers mit nach 
Hause genommen werden. —  Bei muthwilliger Beschadigung der Lehrm ittel und Schuleinrich- 
tungsstiieke bat der Sehuldtragende Scliadenersatz zu leisten.

§ 8. Jeder austretende Schiller bat iiber den Zeitpunkt seines Austretens dem Birector 
vorher Anzeige zu m acben; unterlasst er dieses, so verliert er den Ansprucb auf ein Frequen- 
tationszeugnis.

§ 9. Am Sclilusse eines jeden Scbuljabres erbalt jeder Schiller ein Zeugniss iiber den 
Besuch und den Erfolg des Unterrichtes wahrend des ganzen Scbuljabres. Auf Grund dieses 
Zeugnisses findet die Versetzung in die hdliere Abtheilung, beziehungswcise die Entlassung aus 
der Anstalt statt. — Scbiiler, welebe die Anstalt vor Jabresscbluss verlassen, erbalten auf 
Verlangcn vom Birector ein Frequontationszeugnis iiber den Besucli, jedocb olnie Angabe iiber 
den Erfolg des Unterrichtes.

Ludwig ltothe,
Director der gew. Fortb.-Schule.
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